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Schieferbruch und Seigerungserscheinungen.

Von P. Oberlioffer in Breslau.1)

(ilittoilungen aus dam Eismiliuttenmiinnisohen Institufc der Teahnisohen Hoohsahule zu Breslau.)

(Hierzu Tafel 17.)

A. Bisherige Beobachtuugen und Ergebnisse der mikro- 

skopischen Untersuchung.

I
n einem Aufsatz: „Weitere Beobaclitungen Iiber 
die Zeilenstruktur, ihre Entstehung und ihre 

Beseitigung durch Warmebehandlung11, beschrieb ich 

mit H. Meyer2) ein Bruchgefiige von besonderer 
Art, das nach Angaben aus der Praxis besonders 

hiiuf ig bei Siigeblattem vorkommen soli und, ,Schiefer- 

bruch“ genannt wird. Die damaligen Beobachtuugen 
■waren an ZerreiBstiiben aus einer geschmiedeten 

Platte von 500 x 300 x 30 mm gemacht worden, 
und zwar stammten die ZerreiBstabe aus der Quer- 

richtung der Platte. Die Liingsstabe wiesen diesen 
Bruch nicht auf, besaBen aber dafitr eine um 75 % 

hohere Dehnung und Kontraktion ais die Querstiibe. 

Abb. 1 ist der typische Bruch eines QuerzerreiBstabes 
in doppelter YergroBenmg. Die Aetzung m it 

Kupferamm oniumchlorid zeigte auf dem polier- 

ten Querschnitt eine breite, streifenformige Plios- 
phoransammlung, dereń Lage mit derjenigen eines 

der Absatze des Bruches ubereinstimmte. Die 

Anwendung des von mir8) beschriebenen Aetzmittels 

zur Ermittlung der Verteilung des Phosphors gestattet 
einen tieferen Einblick in den ursachlichen Zusammen

hang zwischen dieser und dem Schieferbruch. Das 

mit dem veranderten Rosenliainschen Aetz

m itte l erhaltene Aetzbild (kurzweg: Phosphor
iitzung) ist in Abb. 2 in yierfacher VcrgroBerung zur 

Halfte dargestellt. wahrend Abb. 3 in gleicher Ver- 

groBerung den mit alkoholischer Salpetersiiure ge-( 

atzten gleiehen Schnitt darstellt. Im Bereich der 

Schieferbruchzone zeigt Abb. 2 wie die Iihpfcr- 

ammoniumchloridatzung eine breite, streifenformige 
Phosphoransammlung in kongruenter Lage mit einem 

der Absatze des Bruches, der Eest des Sphnittes 
Zeilenstruktur im Sinne zeilenformiger Anordnung 

pkosphorreicher und phosphorarmerer Sehiehten 

(Phosphorzeilen). Die Aetzung mit alkoholischer 

Salpetersiiure Abb. 3 (kurzweg: Kohlenstoffatzung)

x) Der Aufsatz ist der Schriftleitung im Januar 

1919 zur Veroffentlichung zugesandt word?n. 
s) St. u. 15. 1014, 23. Ju li, S. 1241/5.

St. u. E. 1016, 17. Aug., S. 798/9.
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stimmt im wesentlichen mit den Ergebnissen der 

Phosphoriitzung insofern iiberein, ais der breiten 

streifenformigen Phosphoransammlung eine eben- 

solche Ferritansammlung entspricht, wahrend den 
Phosphorzeilen abwechsolnde, jedoch schmalere 

Sehiehten von Ferrit und Perlit entsprechen. Bei 
stiirkerer VergróBenmg zeigen sich endlich in den 

breiten phosphorreichen und kohlenstoffarmen.Strei- 
fen zahlreiche konachsial verlaufende Schlackenein- 

schliisse, wie dies in Abb. 4 yeranschaulicht ist. Die 
Yorliegendc Untersuchung erstreckt sich auf ein 

Materiał mit etwa 0,3 %  C und 0,6 %  Mn, das dem

nach bei der Kohlenstoffatzung aus etwa 07 % Ferrit 

und 33 % Perlit bestehen soli. Ich zeigte bereits 
friiher1), daB der Schieferbruch auch in sehr hartem 

Stahl auftritt, und brachte ais Beispiel einen ZęrreiB- 
stab mit Schieferbruch, der einem ausschlieBlich 

aus Perlit beśtehendenStahl mit 0,9 % C entstammte. 
Auch hier ergab die Aetzung auf Phosphorverteilung 

(damals Kupferammoniumchlorid) das Vorhanden- 
sein einer breiten streifenformigen Phosphoransamm

lung, dagegen konnte eine Uebereinstimmung zwi

schen dem Ergebnis der Aetzungen auf Phosphor und 
Kohlenstoff nicht erhalten werden: dcm phosphor

reichen Streifen entsprach kein kohlenstoffarmer 
Streifen, vielmehr war der Kohlenstoff gleichmaBig 

iiber den ganzen Quersehnitt yerteilt. Es mufi auf- 
fallen, daB im Querschnitt Abb 2 nur ein einziges 

breites Phosphorband erscheint, wahrend doch im 
Bruchgefiige mehrere Absatze auftreten und man 

daher eine entsprechende Anzahl von Phosphor- 

bandern erwartet. Diese Unstinmiigkeit verschwin- 
det, wenn statt eines Querschnittes durch den Zer- 

reiBstab ein senkrecht zu den Absiitzen des Schiefer- 

bruches gelegter Langsschnitt untersucht wird. Die 
Phosphoriitzung eines solchen Schnittes durch den 

in Abb. 5 dargestellten Bruch zeigt Abb. 6, aus der 
hemrgeht, dafi in Wirklichkeit eine grofiere Zahl 

von kurzeń Phosphorbiindern vorhanden ist. Diese 
Abbildungen vermitteln gleichzeitig eine bessere 

Iiaumvorstellung des Gefuges, und es erscheint ver-

1) St. u. E. 1914, 23. Ju li, S. 1241/5.
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stiindlieh, daB im Falle der Abb. 2 sowie der im erst- 
erwahnten Aufsatz wiedergcgebenen der Querschnitt 

zufalligerweise nur ein einziges Phosphorband ent- 

hielt.
Der ursachlicho Zusammenhang zwischen den 

Pliosphoransammlungen und dem Schieferbruch 

kann kiemach ais vollig klargestellt. angesehen wer
den, und es bedarf nur der Klarung der Frage, woher 
diese Phosphoransammlungen riihren. Inzwischen ist 
der Schieferbruch haufig beobachtet worden, und 

zwar immer an Gegenstanden, dereń Streckungsgrad 

in der einen Richtung bedeutend groBer war ais in 
der dazu senkrechtcn, und auch dann nur, wenn die 

Bruchflache parallel zu ersterer gelegen war, im 

iiblichen Sinne also bei Querproben. Derartige 
Beobachtungen bcziehcn sich z. B. auf Querproben 

aus Platincn, Rohren von groBerer Wandstiirke und 
Schmiedestiicken von groBerem Durchmesser. Auch 

von anderer Seite ist die crwahnte Bruchform an 
Rohren, die durch Hohlbohren von ninden Kniippeln 

erzeugt wurden, gefunden worden, wenn der Bruch 

parallel zur Langsachse, also quer zum Kreisumfang 
erfolgte. In nicht ganz zweckmiiBiger Weise nannte 

man, * den Bruch „Holzfasergefiige11 unter Nicht- 
achtung der Tatsache, daB man unter Gefuge kurz- 

weg heute allgemein auf mikroskopischem Wege 

ermitteltes Gefuge versteht, zum Unterschiede vom 
Bruchgefuge der Bruchfliicheii. Man sollte also 
zum miudesten von Holzfaserbruch oder -bruch- 
gefiige, nicht aber von Holzfasergefiige sprechen.

B. Erklarung des Schieferbruchs.

Auf Grund des oben geschilderten Befundes der 
mikroskopischen Untersuchung sowie unserer augen- 

blicklichen Kenntnisse iiber die sogenannten Seige-. 
rungserscheinungen sind wir heute in der Lage, die 
Ursachen fiir die Entstekung der beschriebenen 

Phosphoransammlungen mit liinreickender Sicher- 

heit angeben zu konneit. Zur vollstandigen Dar
stellung dieser Ursachen ist allerdings ein weiteres 

Ausliolen erforderlich.

1. Kristallseigerung.

a) P r im a re  K r is ta l l is a t io n ,

Man kann, wie dies noch kiirzłich in einem Referat 
zu einem Aufsatz von F. G io lit t i1) uber primare 

Kristallisation zum Ausdruck gebracht wurde, das 

tecknisclie schmiedbare Eisen kurz unterlialb seines 

Erstarrungspunktes im wcsentlichen ais fes te Lo
sung und zwar ais komplexe feste Losung der 

Elemente Kohlenstoff, Mangan, Silizium und Phos

phor, ferner auch Arsen und Kupfer im Eisen be- 
trachten. Dagegen treten Schwefel und Sauerstoff 

in manchmal recht komplizierten Formen auf, dic 

wir unter dem 'Namen Scklackeneinsohliisse zu- 

sammenfassen konnen. Diese Elemente sind also im 
Gegensatz zu den yorgenannten liickt in Losung. 

Das Yerhalten der ersten Gruppe von Legierungs- 
bestandteilen wird fiir den einfac.hsten Fali des Vor-

M St. u. Ę. 1018, 18. April, S. 338/42.

handenseins eines einzigen durch das in Abb. 7 

dargestellte Diagramm veranschauhcht. Ais Ab- 

szissenachse dienen in iiblicher Weise die Gewichts- 

prozente des Zusatzelementes (z. B. des Mangans im 
Eisen), ais Ordinaten die Temperatur. Aus diesem 
Diagramm geht hervor, daB alle Legierungen in 
einem Temperaturintervall erstarren, das nach oben 

durch die Kurve A C B, nach unten hin durch A D B 
begrenzt ist. Oberlialb A OB sind alle Legierungen 

fliissig, imterhalb A D B fest, zwischen beiden 
Kurven bestehen sic aus Gemischen yon (erstarrten). 

Kristallen mit (fliissiger) Schmelze. Man bezeichnet 

daher A C B ais Kurve beginnender, A D B ais Kurve 

beendeter Erstammg. Die ais Beispiel lieraus- 

gegriffene, durch die Vertikale Z' Dy gekennzeichnetc 
Legierung mit 50 % B ist bei der Temperatur t

Abbildung 7. Zustandsdiagramm fiir zwei im 

festen und fliissigen Zustando Tollkommen 

misohbaro Komponentom

vollkommen fliissig und kiihlt ab. Beim Abkiihleit 

setzt dann mit Erreichung der Tempera:tur t^Schnitt- 
punkt von C' D ' mit A C B) der Erstarrungsvorgang 
durcli Ausscheidung von Kristallen ein, dereń Zu

sammensetzung der Schnittpunkt G der Horizon- 

talen C E mit der Kurve der beendeten Erstarrung 

A D B angibt. Diese Kristalle enthalten demnach 

nur 25 % B, obwohl die Ausgangsschmelze 50 % B- 
enthielt. Unter der Yoraussetzung eines idealen 

Verlaufes der Erstammg — worin dieser besteht, 

soli gleich gezeigt werden — ist bei der Temperatur tj 

ein Gemisch fester Kristalle mit 36 % B und fliissiger 
Schmelze mit 64 %  B vorhauden. Bei einer bc- 

liebigen, innerhalb des Erstarrungsinteryalles ge- 

legenen Temperatur konnen naeh der Pkasenregcl 
nur zwei Phasen gleichzeitig nebeneinander bestehen, 

wenn Gleichgewicht herrschen soli, und zwar werden 

die jcweils miteinander in Gleichgewicht befindlichen 

Phasen durch Horizontale, wie beispielsweisc F G H 
bestimmt, dereń Schnittpunkt F und H mit den 
Ivurven beginnender und beendeter Erstarrung die- 

B-Gehalte der fliissigen und der festen Phase beŁ



27. Mai 1920. Schieferbruch und Seigerungaerachcinungen. Stahl und Eisen. 707

der Temperatur t2 angeben. Jedo Temperaturiindc-
rung bedingt demnach eineAendcrung der Zusammen-

setzung dieser Phasen, und daraus folgt, daB alle

zwischen t, und t, gebildeten Kristalle, deren B-Ge-

halte zwischen 25 und 36 % B liegen, in solche von
36 %  B vcrwandelt sein miissen, wenn Gleicligewicht

herrschen soli. Diese Umwandlung der niedrig-

prozentigen Kristalle in hoherprozentige erfolgt

durch B-Aufnahmc aus der Schmelze auf dem Wege
der Diffusion. Wird also einerseits durch Ausscliei-

dung niedrigprozentiger Kristalle der B-Gehalt

der Schmelze angereichert, so wird gleichzeitig durch

die Diffusionsvorgiinge der Schmelze B entzogen, das
zur Anreicherung der Kristalle von 25 auf 36 %  N

dient. Das Diagramm gibt fenier iiber die bei einer
beliebigen Temperatur vorhandenen Mengen von

Kristallen und Schmelze AufschluB. Es besteht

z. B. bei der Temperatur t5 folgende Beziehung
.... , „ . , . Menge der Kristalle G H  ..
(Hebelbeziehung): MeDge dcrSchmche =  *e

bei den der Abb. 7 zugrunde gelegten Verlialt- 

nisse fiir eine Ausgangsmenge der Schmelze von 
100 g 48,2 g Kristalle und 51,8 g Schmelze ergibt. 

Bei der Temperatur t3, gegeben durch den Schnitt- 
punkt D der Vertikalen C' D ' mit der Kurve beendeter 

Erstarrung A D B, ist der Erstarrungsvorgang, immer 

idealen Verlauf vorausgesetzt, bcendet. Die Hebel
beziehung ergibt in der Tat bei dieser Temperatur 

100 g Kristalle und 0 g Schmelze. Alle vor der Tem

peratur t«j ausgeschiedenen Kristalle haben durch 

Diffusion aus der Schmelze B aufgenommen mit der 

MaBgabe, daB bei dieser Temperatur ausschliefiłich 

homogene Mischkristallo (oder feste Losung) yor
handen sind. Wahrend des Temperaturabfalies von 
t3 auf t, stieg dabei der B-Gehalt der Schmelze von 

64 auf 75 %. Metallische Mischkristallo miissen, 
idealen Verlauf der Erstarruiig vorausgesetzt, unter 

dem Mikroskop vollkommen homogen erscheinen, 
insbesondere durch das Aetzmittel gleichmaBig an- 

gegriffen werden. Sie diirfen daher dem reinen 

Eisen gegeniiber keine prinzipiellen Gefiigeunter- 
schiede aufweisen, wie denn auch der Begriff der 

fliissigcn Losung das vollkommene Yerschwinden des 

gelosten Stoffes im Losungsmittel bedingt.
Wenn nun auch bei der ais Beispiel in Abb. 8 

herangezogenen yierprozentigen Eisen- Silizium-Lcgie- 

rung (Transformatorenblech) diese beiden Forde- 
rungen: vollige Homngenitiit bei der Aetzung und 

Fehlen eines neuen Gefiigebestandteils, erfiillt sind, 

weil Silizium bis zu einem Gehalte von 20 % mit 

Eisen Mischkristalle bildet, so ist dies durehaus 
nicht immer der Fali, im besonderen wissen wir, daB 

beim Phosphor die Yoraussetzung fiir tlen idealen 

Verlauf des Erstammgśvorganges, das Stattfinden 

der geschilderten Diffusionsvorgange zwischen Kri

stallen und Schmelze in hohem MaBe fehlt. Ob dies 
auBer beim Phosphor noch bei andern Beglcitele- 

menten des Eisens zutrifft, miissen besondere 

Untersuchungen lehren. Erfolgt dic Diffusion 

mangelhaft oder gar nicht, weil entweder das

Diffusionsvcrmogen der bcteiligten Elemente zu 
gering, oder die fiir jeden Diffusionsrorgang er- 

forderliche Zeit nicht gegeben ist, so fiihrt der 

Erstarrungsvorgang zu einem anderen Ergebnis. 

In diesem Falle ist beispielsweise bei der Temperatur 
t» kein Gemisch fester Kristalle mit 36 % B und 
flussiger Schmelze mit 64% B yorhanden, weil die 

zwischen tt und t2 gebildeten Kristalle mit 25 bis 36 % 

B nicht in der Lage gewesen sind, sich durch B-Auf

nahme aus der Schmelze auf dem Wege der Diffusion 

in homogene Kristalle mit 36% B'zu verwandeln. 
Wiire iiberhaupt keine Diffusion erfolgt, so wurden 

bei der Temperatur t 3 in der Schmelze Kristalle 
yorhanden sein, von deren Aufbau man sich folgende 

Vorstellung machen kann: In dcm zuerst gebildeten 

Mittelpunkt jedes Kristallindividuums betragt der 
B-Gehalt 25 %, und dieser nimmt nach dem Bandę 

jedes Individuums hin zu. In der Randschicht muB 

aber der B-Gehalt hoher sein ais 36 %. Dies ergibt 

sich aus folgender Ueberlegung: Naeh der Phasen- 

regel kann stets nur ein Kristall bestimmter Zu
sammensetzung mit einer Mutterlauge ebenfalls be- 

stimmter Zusammensetzung im Gleicligewicht sein. 

Diese miteinander im Gleicligewicht befindlichen 

Zusammensetzungen findet man ja aus den Schnitt- 
punkten von Ilorizontalen, wic z. B. F G H mit den 

Ivurven beginnender und beendeter Erstarrung. Nun 

ist aber infolge Ausbleibens der DiffusionsvorgSnge 

nicht diejenige Menge B der Schmelze entzogen 
worden, die erforderlich ist, um die zuerst ausge

schiedenen, niedrigprozentigen Kristalle durch Dif

fusion auf den hoheren Gehalt zu bringen. Infolge
dessen ist der B-Gehalt der Schmelze hoher, ais er 

bei ideałem Verlauf des Ersterrungsvorganges sein 
wiirde. Die Schmelze mit mehr ais 64 % ist nur im 

Gleichgewicht mit der auBeren Randschicht der vor- 
handencn Kristalle. Die yon dieser Randschicht 

eingeschlossenen Schichten mit niedrigerem B-Gehalt 

yerhalten sich der Mutterlauge gegeniiber wie Fremd- 

korper, d. h. aber, daB die Summę der bei der Tempe
ratur tj wirklich im Gleichgewicht befindlichen 

Mengen kleiner ist ais 100 g. Uebertriigt man die 

fiir die Temperatur t, geschilderten Verhaltnisse 

sinngemiiB auf t3, dic Temperatur beendeter Er

starrung bei ideałem Verlauf des Erstarrungsvor- 
ganges, so ergibt sich, daB unter der Voraussetzung 

des Ausbleibens der Diffusion der Erstammgsvorgang 

bei dieser Temperatur noch nicht beendet ist, und der 
B-Gehalt der bei dieser Temperatur vorhandenen 

Schmelze mehr ais 75 %  betragen muB, daB endlich 

neben der Schmelze Kristalle yorhanden sind, deren 

Mittelpunkt 25 %  B enthalt und deren B-Gehalt nach 
dem Rande hin zunimmt. Es ist leicht einzusehen, 

daB die naturliche Grenze des Vorgangeś erreicht 
ist, wenn die Zusammensetzung der Schmelze 100 % B 

betragt und die Temperatur gleich der Erstarrungs- 
temperatur des reinen Korpers B ist. Man braucht 

sich nur zu yergegenwartigen, daB mit dem kleinsten 

Temperaturabfall eine Verringerung der wirklich im 
Gleichgewicht befindlichen Mengen erfolgt, sozusagen
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eine neue Ausgangslegierung entsteht. . Walirend bei 

ideałem Verlauf des Erstarrungsvorganges die Legie

rung dauernd dureh die Yertikale C' D'gekennzeiclinet 
ist, yerschiebt sie sich bei yollstandigem Ausbleiben 

der Diffusion von C' D' kontinuierlich nach rechts. 

Eine unter diesen Bedingungen erstarrte Legierung 
besteht nicht aus homogenen Kristallen, sondern 

aus solchen, deren B-Gehalt von der Mitte nach dem 
Rande zu kontinuierlich von 25 bis 100 %  zunimmt. 

Es ist schwer, innerhalb des Diagramms Abb. 7 
die besprochenen Yorgiinge graphisch darzustellen. 

Eine angenaherte Vorstellung yermittelt die Abb. 2 

des herangezogenen Aufsatzes von G io litti iiber 
primaro Kristallisation, eine eSakte ist auf mathe- 
matischem Wege moglich. Natiirlich braucht in 
Wirkliehkeit die Diffusion nicht ganz auszubleiben. 
Dies stellt yielmehr das eine Estrem, der ideale Yer- 

lauf das andere Estrem dar. Die Wirkliehkeit wird 

meist zwisehen beiden liegen. Wenn tatsachlich 

bei ganzem oder teilweisem Ausbleiben der Diffusion 

der B-Gehalt der Kristalle von innen nach auBen 
zunimmt, so mussen bei Anwendung geeigneter Aetz- 

inittel die Kristalle unter dem Mikroskop aus Schich
ten von verschiedener Farbung bestehen und keines- 

falls homogen erseheinen. Diese Annahme hat sich 
ais richtig erwiesen. Bei einer grofien Zahl von 

Legierungen sind derartige Schichtkristalle be- 
obachtet worden, so z. B. bei Eisen-Mangan-, Eisen- 

Phosphor-, Kupfer-Ńickel-, Kupfer-Arsen- und vielen 
anderen Legierungen. Man bezeichnet diese Er- 

scheinungen wohl am besten mit Kristallseige- 
rung zum Unterschiede von anderen Seigenmgs- 

arten, die in diesem Zusammenhange noch besprochen 
werden sollen. Die Kristallseigerung in einer reinen 

Eisen-Phosphor-Legierung mit 0,6 %  P ist in Abb. 9 

dargestellt. Die Aetzung erfolgte mit dem umge- 

anderten Bosenhainschen Aetzmittel. Im ange- 

wendeten senkrecht auffallenden Liclite erseheinen 

die pliosphorreichen Zonen heller ais die phosphor- 
armeren. -Die GrijCe der Kristallseigerung ist von 

mehreren Faktoren abhangig und zwar in erster 

Linie von der Zeit, die zum Durchlaufen des Er- 
starrungsvorganges zur Verfiigung steht. Unter 

sonst ^gleichen Umstiinden werden die Diffusions- 
yorgSnge um so yollstandiger yerlaufen, je mehr 

Żeit zur Yerfiigung steht. Es k5nnen daher Legie

rungen, die an und fiir sich weniger zur Kristall
seigerung neigen, diese aufweisen, wenn die Err 

starrung zu rasch erfolgte. Ueber einen derartigen 
Fali berichten Lewin und Tammann1) bei einer 
50prozentigen Eisen-Mangan-Legierung. Es gelang 

diesen Verfassern, durch langere Erhitzung der Le

gierung auf sehr hohe, nahe am beginnenden Schmel- 

zen gelegene Temperatur unter Ausnutzung des 
relatiy grofien Diffusionsvermogens des Mangans 

iih Eisen die Kristallseigerung zum yolligen Yer- 

sćhwinden zu bringen. Die. Grofie des Diffusions- 

yermogens spielt in zweiter Linie eine hervorragende 
" Rdlle. Je grofier dieses unter sonst gleichen Um- 
stSnden ist, um so geringer ist die Neigung zur

*) Zeitsohr. f. anorgan. Chomie 1905, 47. Band, S. 136.

Kristallseigerung. Leider liegen hier nur reeht uii- 

yollstandige Yersuchsergebnisse yor. Die einzigen 
in der Literatur bekannt gewordenen sind die*- 

Arnoldschen1), nach denen sich das Diffusions- 

yermiigen der Elemente: Kohlenstoff, Phosphor, 
Nickel, Mangan und Silizium bei 1000° und zehn- 

stiindiger Versuelisdauer im Vakuum yerhalt wie 
4 :1 :1 : 0 : 0. Weiteres Studium nach dieser Rich

tung hin erscheint zur Klarung der Frage der Kristall

seigerung besonders wiinsehenswert. In dritter Linie 
ist es die absolute Grofie des Erstarrungsintervalles, 

von der die Kristallseigerung in besonderem Mafie 

beeinflufit wird. Es ist in der Tat verstandlich, dafi, 
je grofier dieses Intervall ist, um so grofier auch der 

absolute Betrag sein mufi, um den wiihrend der Er
starrung die Schmelze iiber ihren Ausgangsgehalt 

hinaus angereichert wird. Um so grofier ist ferner 

der absolute Untersehied zwisehen den Gehalten der 
miteinanderin Gleiehgewicht befindlichen Zusammen- 

setzungen von Kristall und Schmelze. Einen guten 

Ueberblick uber die Verhaltnisse bei den in Betracht 
kommenden binaren Eisenlegierungen yermittelt 

Abb. 10, in der die Grofie der Erstarrungsintervalle 

(der Einfachheit lialber ist die o—f  Umwandlung 
nicht beriicksichtigt) der Systeme Eisen-Kohlenstoff, 

Eisen-Mangan, Eisen-Silizium und Eisen-Phosphor 

bis zu einem Gehalt von etwa 2 % zusammengetragen 

sind. Die entsprechende Kurvc des Systems Eisen- 
Nickel fiillt mit der Abszisse praktisch zusammen, da 
dasErstan-ungsintervallderEisen-Nickel-Legierungen 

praktisch gleich Nuli ist. Nimmt man den Abstand 
der Kuryen beginnender und beendeter Erstarrung 

ais mafigebende Grofie fiir den Betrag der Kristall
seigerung an, so wiirden die vorbezeichneten Ele

mente unter sonst gleichen Umstanden in der nach- 

stehenden Reihenfolge zur Kristallseigerung neigen 
mussen: Ni, Si, Mn, C und P. Die Erfahrung lehrt 

in der Tat, dafi Nickel bzw. Silizium so gut wie gar 

nicht, Mangan schwach, Kohlenstoff erheblich stiirker 
und Phosphor am allerstiirksten seigert.

Ist cin System statt wie im vorhergehenden Falle 

aus zwei Komponenten aus dreien aufgebaut, so 
liegen in diesem terniiren System die Yerhiiltnisse 

bei der Misehkristallbildung iihnlich wie im binaren, 

mit der Mafigabe, dafi die Zusammensetzuugen der 
miteinander im Gleichgewicht befindlichen Kristalle 

und Sehmelzen sich nicht ohne weiteres aus dem 
(Raum-) Diagramm ergeben, sondern esperimentell 

ermittelt werden miissen, Wahrend mm im temaren 

System noch eine einfache grapliische Darstellung 

der Verhaltnisse moglich ist, ist sie in dem aus 
mehr ais drei Stoffen aufgebauten komplexen System, 

mit dem. wir in der I'raxis stets zu rechnen 

haben, iiufierst yerwickelt. Dies beeintrachtigt 
aber den Wert der vorangegangenen Erorterungen 

keineswegs, wenn wir uns mit der qualitativen Seite 

der Frage begniigen, ohne die quantitative in Be

tracht ziehen und etwa die meist unwichtige Frage 

beantworten zu wollen. welche Konzentrationen yon 
Misehkristall und Schmelze bei ' einer gegebenen

*) Iron and Steel Institute 1S99, Nr. 1, S. 85,
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Temperatur miteinander im Gleichgcwicht stehen 

oderwie die Mengenverhaltnisse bei einer bestimmten 
Temperatur liegen.

Auch die Tatsache, daB eine ganze Reihe wichtiger 

Systeme, wie Eisen-Kohlenstoff, Eisen-Phosphor, 

Eisen-Silizium, keine unbeschrankte Mischbarkeit 
der Komponcnten aufweist, vielmelir von einem 

bestimmten Prozentgehalte an ein Eutektikum auf- 

tritt, dessen eine Komponentę stets der gesattigte 
Mischkristall ist, beeintrachtigt unsere Darstellung

Abbildung 10. Erstarriingsinterval]e binarer 

Eisenlegierungen in Abhangigkeit yon dor 

chemisohen Zusammensetzung.

nur insofern, ais im Falle unvollstandigen Ausgleichs 

der Konzentrationen durch Diffusion die Rand- 

schichten der geseigerten Kristalle nicht. der reinen 

Komponente B, sondern eben diesem Eutektikum 

zustreben. Ein interessantes Beispiel hierftir bieten 

haufig die Wolfram- und Chrom-Wolfram- (Schnell- 

dreh-) Stahle im Zustande des Bohgusses. Obwohl 
der Kohlenstoffgehalt dieser Stahle nur 0,6 bis 1 % 

betragt, also weit unterhalb der Sattigungskonzen-' 

tration der Mischkristalle liegt, beobachtet man 
haufig einen Bestandteił, der, wie Abb. 11 an einem 

Stahl mit 0,7 %  C und 3 % W  zeigt, ein ausgepragtes 

eutektisches Aussehen aufweist. Dieser Bestandteił 
ist niehts anderes ais Ledeburit oder vielmehr ein 

diesem verwandtes Eutektikum, in dem etwa der 

Wolframgehalt sich auf dic beiden Bestandteile des 

Eutektikums, die Mischkristalle und das Karbid ver- 
teilt. Versuche, die durch H.Neese im hiesigen Insti- 
tut Yorgenommen wurden, zeigten, daB durch bloBe 

Erhitzung des Stahls auf hohe Temperatur (1100 bis 

1200 °) dieser Bestandteił zum Verschwinden ge

bracht werden konnte, was sich nur so erklaren laBt, 

daB der Kohlenstoff infolge seines hohen Diffusions- 
yermogens zu ąleichmaBiger Yerteiłung gelangt1).

Geht man von der nicht unwahrscheinlichen, 
in Abb. 10 zugrunde gelegten Annahme aus, daB 

festes Eisen eine geringe Loslichkeit fiir Schwefel 

besitzt, so muBte bei der auBerordentlichen GroBe 
des Erstarrungsintervalles dieses Element besonders 
ausgfepragte Kristallseigerung bewirken. Die Er- 

fahrung bestatigt dies insofern, ais Schwefel unter 
den zur Seigerung neigenden Elementen an erster 

Stelle steht und hierin Phosphor noch iibertrifft. 
Der Erstarrungsvorgang komplexer schwefelhaltiger 

Legierungen wiirde jedenfalls mit der Ausscheidnng 

des schwefelhaltigen Eutektikums abschlieBen, und 

dies wiirde bedingen, daB wir die Hąuptmengen des 
Schwefels ste(s dort zu erwarten haben, wo die Er

starrung zuletzt erfolgt, d. h. in den Randschichten 

der Kristalle. Es ist wahrscheinlich, daB der an 

Mangan gebundene Schwefel sich ahnlich wie der an 

Eisen gebundene verhalt.

Die Abb. 12 und 13 erlautern typisclie Arten der 
Kristallseigerung, und zwar Abb. 12 in einem weichen 
Materiał mit

0,09 %  C 
0.03 %  P 

0.029% S 
0,0 %  Si
0,13 %  Cu

Abb. 13 dagegen in einem harten Materiał mit

0,8 %  C
1,28 %  Mn 

0,03 %  P 
0,029% S 
0,21 %  Si

Die Aetzung ist mit dem von mir umgeanderten 

liosenhainschen Aetzmittel auf Phosphor bewerk- 
stelligt, so daB die phosphorreicheren Stellen in der 

gewiihlten Beleuchtung dunkel, dic phosphoriirmeren 

heli erscheinen. Wahrend im ersten Falle die kugelige 
Gestalt der Kristalle unverkennbar ist, sind im 
zweiten Fali die Kristalle dendritisch oder tannen- 

baumfórmig. In beiden Fallen ist der Pliosphor- 

Gehalt in den Randschichten der Kristalle ange- 

reichert und die schwefelhaltigen Einsehlusse finden 
sich bei der mikroskopischen Untersuehung in den 

angereicherten Randzonen. Auf den Untersehied 
zwischen der Ausbildung der Kristalle im weichen und 

harten Materiał wies ich bereits an anderer Stelle2) 

hin und f tihrte ihn zuriick auf die GroBe der Kristalł- 
indMduen. Hiernach hatten wir im hśirteren Materiał 

stets griiBere Kristalle zu erwarten ais im weicheren. 
Dies schlieBt natiirlich nicht aus, daB unter besonders 

giinstigen Bedingungen auch im weichen Materiał 

groBere Kristalle und damit Dendriten auftreten 

konnen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB auBer 
der Abkiihlungsgeschwindigkeit auch die mit steigen

dem Gehalt des Eisens an Fremdkorpern zunehmende 
GroBe des Erstarrungsintervalles die KristallgroBe 

beeinfluBt. Im ubrigen ist aber unter sonst gleichen 
Bedingungen die Abkiihlungsgeschwindigkeit oder

i) Dafi Wolfram auBerdem, wie E. Ee ttw e is  in 
St. u. E. 1912, 7. Nov., S. 1866/9 sohlieBt, die Loslichkeit 
des y-Eisens fiir Kohlenstoff Termindert, ist sehr 'wahr
scheinlich.

2) St. u. E. 1916, 17. Aug., S. 798/9.
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Unterkiihlung in erster Linie maBgebend fur 

GrfiBe und Form der Kristalle. Wir verdanken 
wertvolle Aufschliisse hieriiber den Arbeiten Tam- 

manns2) und seiner Schuler. In Abhangigkeit von 

der Unterkiihlung ist in Abb. 14 die sogenannte 
Kernzahl (K. Z.), d. h. der in der Einheit des Vo- 

lumens wahrend der Zeiteinheit sich bildenden 

Kristallisationszentren, und dio Kri stalli sati o ns- 

geschwindigkeit (K. G.), d. h. die in mm auszu- 
driickende Strecke, die ein Kristall in der Zeiteinheit 

von seinem Zentrum aus in die Mutterlauge hinein- 

wiichst, nach Tammann schematisch dargestellt. 
Die Lage der beiden Kurven zueindnder kann ver- 
schieden sein, doch ist anzunehmen, daB bei Metallen 

das Gebiet masimaler K. Z. noch im Gebiete kon- 
stanter maximaler K. G. liegt. Bei geringer Unter

kuhlung waehsen die Kristalle ais flachenreiche

Abbildung 14. KorngroCe und Kernzahl 

in Abhangigkeit von der Unterkiihlung.

Polyeder, bei groBerer aber ais Kristallfaden, weil 

die Abhiingigkeit der K. G. senkrecht zu den ein

zelnen Flachen des Kristalls von der Unterkiihlung 

meist sehr rerschieden ist. Da beim schmiedbaren 

Eisen mit dem Grade der Unterkuhlung die Kom- 
' groBe abnimmt, kann man annehmen, daB mit ihr 

auch die relatiye Zunahme der Kernzahl die der 
K. G. ubersteigt. Abgesehen von diesen allgemeinen 

SchluBfolgerungen aus den Tammannschen Arbeiten, 
sind unsere Kenntnissenaćh dieser Richtung hin noch 

sehr mangelhaft. Ein eingehenderes Studium wird 

uns roraussichtlich auBer wertvollen Aufschliissen 
allgemeiner Natur auch fiir die Kristallseigerung 

noch manche ;neuen Cesichtspunkte geben konnen.

b) Sekundare  K r is ta ll is a t io n  u n d  Um- 

k r is ta ll is a t io n .

Die vorhergehenden Betrachtungen bezielien sich 

auf die sogenannte primare K rista llisation , 
dereń Ergebnis in den technischen Eisensorten ein 

kompleser, in den Randschichten angereicherter 

Mischkristall ist, von dessen Aufbau die Phosphor- 
atzung ein gutes Bild gibt. In diesem komplexen 
Mischkristall ist zunachst, d. h. kurz nach \ ollendeter 

Erstarrung, der Kohlenstoff ingeloster Form zugegen. 
Die Gegenwart der im technischen Eisen enthaltenen 

Beimengungen becinfluBt nun, sofern der Prozent-

M T am m ann : Kristallisiercn undSchmelzen,Leipzig 
1903; weitere Literaturangaben und Aufsehltisse s. a. 
T am m ann : Lchrbuch der Metallographie, Leipzig 1914.

satz dieser Beimengungen ein gewisses MaB nicht 

ilbersteigt, den in reinen Eisen-Kohlenstoff-Legie- 
rungen eintretenden Zcrfałl der festen Losung im 

Prinzip nur unerheblich. Diesen Zerfall, den man 

zweckmaBigerweise ais sekundare K rista lli
sation bezeichnet, kennzeichnen die Kurren: 
KM  O, F O, LM  und N O P  der Abb. 15. Die 
Bedeutung dieser 

Kurven wird ais zur °G 
Geniige bekannt 
vorausgesetzt. Zwi- 

schen dem nach der 
primaren Kristalli

sation vorhandenen 

und dem infolge der 
sekundaren sich bil

denden Gefuge be
steht insofem ein  ̂
gewisser Zusammen-1 

hang, ais die in den k.

. Randschichten der ^  
primaren Kristalle

vorhandenen 

Schlackeneinschliis- 
se, vielleicht aucli 
die Anreicherung 

des Phosphors an 

diesen Stellen, einen 
EinfluB auf das bei 

der sekundaren Kri
stallisation en.tste- 

hende Gofiige aus 
iiben. Dies ist zum 

mindesten der Fali, 
solange der Kohlenstoffgehalt weniger ais etwa 

0,75 % betragt, das bei der (normalen) Aetzung 

mit mineralischen Siiuren in alkoholischer Losung 

(Kohlenstoffatzung) erhaltene Gefiigebild also neben 
Perlit noch deutlich Ferrit aufweist. Die Schlaeken- 

einschliisse wirken ais Kristallisationskeime fiir die 
Ferritbildung, d. h. der Ferrit entsteht mit Vorliebe 

dort, wo sich Schlackcneinschltisse finden. Bei- 

spiele fiir dieses Verhalten der Schlackeneinschłiisse 
habe ich an anderer Stelle1) mehrfach mitgeteilt. 
AuBer der direkten Keimwirkung wie sie vomehmlich 

bei sulfidischen Einschliissen vorkommt, konnte man 
mit F. G io litt i2) noch von einer Reaktionswirkung 

der oxjrdischen Schlackeneinschłiisse sprechen, die 
darauf zuriickgefuhrt wird, daB diese Ęinschliisse 

infolge ihrer oxydiercnden Wirkung um sich herum 

eine Zone verminderten Kohlenstoffgehaltes schaffen, 

und zwar muBte diese Zone schon gebildet werden 

wahrend des Verweilens der Legierung im Tempe- 
raturgebiet der festen Losung. Die Folgę hiervon 

ware dann, daB bei der Abkuhlung derartige Zonen 

friihzeitiger die Ferritabscheidungskurve erreichen 

ais der Rest der Legierung. Auch in diesem Fallo 
wSirden also die Schlackeneinschłiisse bevorzugte

‘ ) St. u. E. 1912, 30. Mai, S. 889/93; 1913, 18. Sept., 

S. 1569/73.
*) J. Z. M. 1915, 7. Band, S. 35, u. S. 113.
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Stellen fiir die Ferritabscheidung darstellen. Immer- 

hin -darf bei diesem Erklarungsyersuch nicht ver- 

gessen werden, daB nur eine begrenzte Gruppe von 

Schlackeneinschliissen und zwar yornehmlieh die- 
jenigen, welche Sauerstoffverbindungen des Eisens 

im UeberschuB enthalten, leicht reduzierbar sind, 

alle ubrigen oxydischen Einschlusse dagegen kaum 
■eine derartige Wirkung wegen ihrer schweren Redu- 

zierbarkeit auszuiiben yermogen. SchlieBUch wiire 

noch der Fali denkbar, daB die Einschlusse, seien es 
nun solche sulfidischer oder oXydischer Natur, die 

Losungsfaliigkeit des Eisens fiir Kohlenstoff ver- 

mindern und daher ebenfalls um sich herum eine 
Zone verminderten Kohlenstoffgehaltes zu schaffen 

bestrebt sind. Auch dann wurde diese Zone bei der 
Abkuhlung friihzeitiger die Ferritabsclieidungskurve 

•erreichen und daher ebenfalls eine bevorzugte Stelle 
fiir die Abscheidung des Ferrits darstellen, die selber 

wieder Keime waren fiir die nachfolgende Ferrit

abscheidung. Eine ahnliche Rolle kommt mog
li eher weise dem Phosphor zu, dessen Anreicherung 

in den Randschichten der Kristalle Verminderung 
der Losungsfahigkeit fiir Kohlenstoff bewirken und 

damit der an den gleiehen Stellen durch das Aus- 
bleiben der Diffusion geforderten Anreicherung an 

diesem Element ein Gegengewicht schaffen wiłrde. 

Wie auch die Verhaltnisse liegen miigen, Tatsache 

ist jedenfalls, daB die an Phosphor und an Schlackcn- 
einschliissen angereicherten Zonen bevorzugte Stellen 

'fiir die Ferritabscheidung sind. Dies bedingt aber 

•einen gewissen Zusammenhang zwischen dein Phos

phor- und dem.Kohlenstoffiitzbild, so daB beispiels- 
weise der kugeligen Ausbildungsform der primiiren 

Kristalle (Abb. 12) netzwerkformige Anordnung des. 

Ferrits, und der dendritischen Ausbildung (Abb. 13) 
auch dendritische Anordnung des Ferrits entsprechen 

wiirde1). Die beiden Aetzungen spiegeln die 
Vorgange bei der prim iiren und der sekun- 

<laren K rista llisation  wider, so daB man 

■mit Recht dic Phosphoriitzung primare, die 
Kohlenstoffatzung sekundare Aetzung nen- 

nen kann. D ie ' Uebereinstimmung beider Aetz- 

bilder ist aber abhangig yon mehreren Faktoren und 

braucht durehaus nicht immer vorhanden zu sein. 

Betrachten wir zunachst niehtverarbeitetes Materiał, 

das sich also im Zustande des Roh- oder Stahlgusses 
befindet. Fiir die Komung und Anordnung des Ferrit- 

Perlit-, also des sekundaren Gefiiges in erster Linie 
maBgebend ist die Geschwindigkeit, mit der das 

FerritabscheidungsintervaU durehlaufen wird. Blei

ben wir bei der Keimwirkungshypothese, so wiirde 

rasche Abkuhlung der Keimwirkung entgegenwirken, 

Jangsame sie dagegen fordem. Dies laBt sich auch 
so ausdriicken, daB bei rascher Abkuhlung die Zahl 

der gebildeten Kristallisationskeme des Ferrits sehr 
groB ist und demnach ein besonderer Anreiz zur 

KristaUisation vollstandig uberfliłssig ist. Mit wach- 
sender KomgroBe der festen Losung bilden sich

*) Besondere Abbildungen sind hier nioht beigefiigt. 
Yg l. hierzu die Abb. 5 bis 8 in St. u. E. 1916, 17. Aug.,
S. 798/9.

in ihren Kristallen kristallographisch wohldefinierte 

Spaltflachen aus, was ja auch aus dem Umstande 
hervorgeht, daB der Martensit um so deutlicher aus- 

gebildete Zeichnungen aufwcist, je hoher die Harte- 
temperatur ist. Diese Spaltflachen der festen Losung 

iiben auf die Ferritabscheidung allem Anscheine 
nach einen besonderen Anreiz aus, der jedenfalls 

denjenigen der Schlackeneinschlusse und des Phos
phors erheblich zu ubersteigen vermag, so daB aus 
ursprunglich groben Kristallen der festen Losung 
ein Gefuge erhalten wird, das dem Martensit nicht 

uniihnlieh ist, jedoch aus abwechselnden Ferrit- und 

Perlitzonen besteht, das sogenannte Widmann- 

stattensche Gefiige. Ebenso wie sich in Abhangig- 
keit von der Geschwindigkeit der Erstarrung das 

Kom der festen Losung iindert, so andem sich im 
selben Sinne die Bedingungen fiir die Ausbildung 

der Widmannstattenschen Figuren, und es konnen 

Abarten dieses Gefuges erhalten werden, dereń Ge- 
samtheit einschlieBlich des Widmannstattenschen Ge- 

fiiges man wohl ais GuBstruktur bczeichnen konnte, 
falls man nicht vorzieht, was sehr zur Kliirung der 

Ansichten beitragen wiirde, einer genaueren Eintei- 
lung nach den Vorschliigenvon J.P. A r e n d1) zu folgen.

Das aus dem SehmelzfluB erstarrte Materiał, 

z. B. der ungegliihte StahlguB, weist also meistens 
eine weitgehende Uebereinstimmung zwischen dem 

primiiren und sekundaren Gefuge auf. Diese Ueber

einstimmung kann aber nach Erhitzcn des Stahls 

in das Temperaturgebiet der festen Losung und 
nachfolgender Abkuhlung zum Verschwinden ge

bracht werden. Die Gesamtheit dieser Vorgange 

nennt man Gliihen oder besser noch vom Stand
punkt des Gefi ges Um krista llisation zum Unter
schied von der sekundaren Kristallisation, dem Zer

fall der aus dem SehmelzfluB gebildeten festen Losung.

Wahrend nun das primare Gefuge von den Be
dingungen, unter denen das Gliihen stattfindet: 

Gliihtemperatur, -zeit und Abkiihlungsgeschwindig- 

keit, praktisch unabhangig, also keine zweckmaBige 
Warmebehandlungsart bekannt ist, durch die das 

primare Gefuge zum Verschwinden gebracht werden 

kann, ist das sekundare Gefuge in hochstem MaBe 

von der Art der Warmebehandlung abhangig. Die 
KorngroBe des bei der Umkristallisation entstehen

den Ferrit-Perlit-Gemisches ist direkt proportional 

der KomgroBe der festen Losung, aus der dieses 

Gemiseh entsteht. Das Korn der festen Losung ist 

yaber ein Minimum bei seiner Bildungstcmperatur 
(Acj) und wachst mit steigender (Gliih-) Tem

peratur und Zeit. Mit diesen Faktoren wachst auch 

das Bestreben des Ferrits, in den Spaltflachen der 
festen Losung auszuscheiden, also die Neigung zur 
Ausbildung des Widmannstattenschen Gefuges. Die 

Geschwindigkeit der Abkuhlung beeinfluBt endlich 

auBer der. Keimwirkung etwa der Schlackenein

schlusse auch die Ausbildungsform des Perlits. Es 
wiirde zu weit fiihren, an dieser Stelle auf weitere 

Einzelheiten dieser Spezialfragen der Warmebehand

lung einzugelien. Aus den entwickelten Grundsatzen

*) St. u. E. 1917, 26. Apri], S. 393/9.
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erhellt aber bereits, daB Ueber e i ns timmung zwisehen 

primarem und sekundarem .Gefiige durchaus nicht 
immer/zu bestehen braucht, daB ersteres vielmehr 

eine Konstantę, letzteres eino Yerśinderliche dar-' 
stellt, eine einwandfreie Beurteilung der Eigenschaften 
aus dem Gefiige die Beriicksichtigung beider Gefiige- 

arten verlangt, wobei allerdings nicht verschwiegen 

werden darf, daB hier noch vieles an zuverliissigen 
IJnterlagen fehlt,

Stiihle mit 0,9 %i C oder besser mit etwa 0,75 
bis 1 % weisen im G.egensatz zu denjenigen mit 

weniger ais 0,75 % niemals Uebereinstimmung 

zwisehen primarern und sekundarem Gefiige auf. 

Sie sind im rohgegossenen Zustande bei der Phos- 
phoriitzung iiberwiegend dendritisch und bestehen 

bei der Kohlenstoffatzung ausschlieBlich aus Perlit. 

Diese Stahlgruppe stellt aus diesem Grunde zwar 

das vomehmste Anwendungsgebiet der Aetzung auf 
Phosphor dar, weil sich beide Aetzungen stets von- 

einander unterscheiden. Es ware aber verkehrt, 

die Bedeutung der Aetzung lediglich auf diese Stahl
gruppe einzuschriinken, was ja durch. die voraus- 

gegangene Darstellung det Bedeutung des primiiren 

Gefiiges zur Geniige bewiesen erscheint. Das be- 
zuglich der Konstanz des durch die Phosphoratzung 

entwickelten primiiren Kristallgerippes und der Ver- 

anderliclikeit des sekundiiren Kohlenstoffgefiiges 
durch Warmebehandlung Gesagte trifft natiirlich 

auch bei dieser Stahlgruppe zu mit der Einschriin- 
kung, daB hier der veriinderliche Faktor lediglich 

KorngroBe und Ausbildungsfonn des Perlits ist. 
Leider besitzen wir noch kpin geeignetes Aetzmittel 

zur Entwieklung der Komgrenzen des Perlits.
Unsere Betrachtungen bezogen sich bisher auf 

unverarbeitetes, also rohgegossenes Materiał. Es 

wirft sich nunmehr die Frage auf, in welcher Weise 
durch die mechanische Verarbeitung, also durch 
Walzen, Schmieden, Pressen oder Ziehen, das pri- 

mSre und das sekundiire Gefiige beeinfluBt werden, 
bzw. in welcher Weise eine nachfolgende Warme

behandlung das Produkt der Yerarbeitung veriindert. 

Dabei ist vorausgesctzt, daB die Verarbeitung eine 
sogenannte Warmverarbeitung, nicht etwa eine 

Kaltverarbeitung sein soli. Ais Temperaturgebiet 
der Wannverarbeitung gilt dasjenige, innerhalb 

dessen spontane Rekristallisation stattfindet, eine 

Formiinderung der Kristallindividuen unter 1 dem 

EinfluB der verarbeitenden Kraft im Gefiige des ab- 

gekiihlten Materials also nicht mehr festgestellt 
werden kann. Der Einfachheit halber aber wollen 
wir annehmen, die Verarbeitung erfolge vollstandig 

im Temperaturgebiet der festen Losung, sei also be- 

endet, ehe die Temperatur die Ferritabscheidungs- 

kurve erreicht. Eine getrennte Besprechung der 
beiden Stahlgruppen mit 0 bis 0,75 und 0,75 bis 1,0 % 

Kohlenstoff ist auch hier zweckmiiBig. Ais Grund- 
prinzip kann folgendes gelten: Da Phosphor und 

Schlackeneinschliisse, die von Anfang an in un- 
gleichmaBiger Verteilung zugegen sind, schwer oder 
gar nicht diffundieren, erleidet ihre Verteilung 

durch die iiuBere Formiinderung keine Aenderung,

und nur ihre Form wird unter dem EinfluB der 

Formanderungskrafte und im Sinne dieser ver- 
andert. Auch im veriindcrten Materiał konnen wir 

daher mit Hilfe des Aetzmittels auf Phosphor die 
von der primiiren Kristallisation herriihrende Un- 

gleięhmiiBigkeit der Verteilung dieses Elementes 

feststełlen; aber das primare Gefiige hat sich unter 
dem EinfluB der Formćinderungskriifte derart ver- 

iindert, daB es ohne weiteres moglich ist, verarbei- 

tetes von unverarbeitetcm Materiał zu unterscheiden. 
So wird beispielsweise ein kugeliger Schlackencin- 
schluB oder ein ebensolcher Schichtkristall in der 

Richtung der Zugkraft gestreckt, in der Richtung 
der Druckkraft zusammengedriickt. In Draht und 

iihnlichen Gebilden, die bei der Vcrarbeitung stark 

gestreckt und gleichzeitig senkrecht zur Richtung 
starkster Streckung gedriickt werden, treten Ein- 

schliisse oder Seigcrungen im Liingssclmitt ais lang- 

gestreckte.Faden auf, im Querschnitt erscheinen sie 
in Punktform. Blechahnlicho Produkte dagegen, 

die durch Ausbreitung des Rohblockes, z. B. einer 

Bramme, entstehen, in denen daher zwei zueinander 

senkrechto Richtungen annahernd gleiche Streckung 
aufweisen, tritt der EinschluB oder die Seigerung 

sowohl im Liings- ais auch im Querschnitt lang- 

gestreckt-fadenformig, daher parallel zur Oberfliiche 

des Bleches ausgebreitet auf. Diese beiden Beispiele 
mógen geniigen, um die Bedeutung des Ausdrucks: 

„im Sinne der Formiinderung11 zu erlautem. Es ist 
klar, daB aus einem Abb. 12 entsprechenden pri- 
miiren Gefiige bei starker Streckung in der Liings- 

richtung im Langsschnitt das in Abb. 16 dargestellte, 
raumlich aus mehr oder minder parallelen Biindeln, 

Fasern oder Schichten aufgebaute entstehen muB, 

wobei in der gewiihlten Beleuchtung die helleren 
Fasern phosphorarmer, die dunkleren phosphor- 

reicher sind. Die Gesamtheit dieses Gefiiges nennt 
man zweckmiiBig primiires Zeilengeftige. Aber 
auch aus dem dendritischen Gefiige Abb. 13 muB 

unter gleichen Bedingungen letzten Endes prin- 

zipielł dasselbe Gefiige entstehen, was die Erfahrung 
auch bestiitigt. Das primare Zeilengefiige ist also 

ais Produkt der Yerarbeitung aus dem primiiren 

Gefiige des rohgegossenen Materials entstanden. 

Ebenso wie aus letzterem beim Zerfall der festen 
Losung das sekundiire'Ketzwerk- oder Dendriten- 

gefiige entstehen kann, wenn der Kohlenstoffgehalt 

weniger ais 0,75 % betriigt, entsteht aus dem pri- 

maren Zeilengefiige durch den Zerfall der festen 
Losung das sekundare Zeilengefiige, das im 

abgekiihlten Stahl durch die Aetzung auf Kohlen

stoff bloBgelegt wird. Die Uebereinstimmung zwi- 
schen primarem und sekundarem Zeilengefiige kann, 

muB aber nicht bestehen, so daB also wie beim 

rohgegossenen Materiał die primiire Aetzung Zeilen- 
gefiige, die sekundare dagegen z. B. korniges bzw. 

GuBgefuge ergeben kann. Die Bedingungen fiir die 

Entstehung des crsteren oder letzteren sind die 
gleichen wie im rohgegossenen Materiał. Rasche 

Abkiihlung und Erhitzung auf mogliehst niedrige- 

Temperatur im Gebiet der festen Losung befiirdem
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Abbildung 2. X 4

Wie Abb. 1, jedoch Querschllfl' auf P geatzt.
Abbildung 1. 

Schieferbruch.

Abbildung 5. X 1 

Schieferbruch.

Abbildung 3.

W ic Abb. 2, jedoch auf C gcUtzt.

Abbildung 6. X  1 

Wie Abb. 6, Jedoch LangsschlifT auf P geStzt.

X 100Abbildung A. 
Starkere Yergroflerirtig der breiten Zdle Abb.



Abbildung 9. ^4
Kristallselgerung ln einer Elsen-Phosphor-Leglerung 

mit 0,6 % P.

Abbildung 8. x 100
Eiaen-SIlUium.Legierung mil 4 %  SI. Beispiel einer 

homogen festen Losung.

Abbildung 13. x 2

Kristallseigcrung la hartem Stahl (Dendrlten).
Abbildung 16. 

Zełlenstruktur.

Abbildung 11. x /oo

Kristallselgerung Im Wolframstahl mit 0,7% C und 3% W.
Abbildung 12. x 2

Kristallselgerung in weiehem FluBeisen (Giobuliten).
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ersteres, Erhitzung auf sehr hohe Temperatur letz- 
teres. Łangsame Abkuhlung durch das Gebiet der 

Ferritabscheidung begiinstigt die Bildung des sekun- 
diiren Zeilengefiiges. Eine Uebereinstimmung in 

der Breite der primaren und sekundiiren Zeilen ist 

nicht erforderlieh. Erstere ist konstant, letztęre mit 
der Geschwindigkeit der Abkiihlung ver&nderlich.

Fiir das verarbeitete Materiał mit 0,75 bis 1 % C 

gelten ahnliche Grundsatze wie beim unverarbeiteten 
Materiał, woraus folgt, daB im geeigneten Schnitt 

dureli das verarbeitete. Materiał primares Zeilen- 

gefiige beobachtet wird, sekundares dagegen fehlt.
Das iiber den Zusammenhang zwisehen Festig- 

keitseigenscłiaften und dem Gefiige des unverarbei- 

teten Materials Gesagte liiBt sich mit einer Ein- 

sebriinkung auch auf das verarbeitete iibertragen. 
Im unverarbeiteten Materiał ist die R ichtung , in 

der die Probe fiir den ZerreiBversuch entnommen

wird, prinzipiell gleichgiiltig. Dies ist darauf zu- 

riickzufiihrcn, daB daś durch die Phosphoratzung 

bloBgelegte Gerippe im allgemeinen keine besóndere 
Richtung bevorzugt. Im verarbeiteten Materiał 

gibt, wie wir sahen, die primśire Aetzung ein Bild 
des Verarbeitungsvorganges, wenn unter Zuhilfe- 
nahme der riiumlichen Vorstellung zweckent- 

sprechende Schnitte gelegt werden. Man ist sogar, 

z. B. bei Gesenkschmiedestiieken, in der Lage, durch 

Ausnutzung dieses Umstandes die ZwIckmaBigkeit 
der Massenverteilung fćstzustellen. Jedenfalls aber 

vermag die primaro Aetzung AufschluB iiber die bei 
verarbcitetem Materiał haufig vorhandene Abhangig- 

keit der Festigkeitseigenschaften von der untersuch

ten Richtung zu geben, wenn an dem fruher ent- 
wickelten Grundsatz festgehałten wird, daB das 

primśire Gefiige eine Material-Konstante darstelłt.

(SohluC folgt.)

Beschleunigte Ausbesserungen von maschinellen Einrichtungen 
durch das autogene Schneid- und Schwei6verfahren.

Von Betriebsdirektor A. Nolte in Dillingen.

(Mitteilung aus dem MaschinenausschuC des Yereins deuteoher Eisenhiittenleute.)

Dlejem gen. die einen ausfiihrlichen Yortrag iiber

das autogene Schneid- und SchweiBverfahren 
erwartet haben, werde ich leider enttausuhen. Da 

ich weder die Literatur habe verfolgen konnen, noch 

dariiber unterrichtet" bin, wie weit dieses Verfahren 

inzwischen auf den Huttenwerken eingefiihrt ist, 

glaube ich, vielen vou Ihnen ni.cht viel Neues bieten 
zu .konnen. Ich werde mich lediglich darauf be- 

schranken, iiber die Nutzanwendung des Verfahrens 

in den mir unterstellten Betrieben an Hand einiger 
Beispiele zu berichten.

Wahrend das autogene Schneidverfahren unent- 

behrlich fiir den beschleunigten Ausbau be-

mieden wurde. Inzwischen wurden Kupplungshalften 
der WalzenstraBen Ycrschiedener Bauart wiederholt 

autogen aufgeschnitten, wodurch łangwierige Aus- 
bauten erspart blieben. Ififołge unsachgemaBer Be- 

dienung durch die weniger zuverlassigen Ersatz- 
krafte sowie infolge schlechten Schmiermaterials 

und Verwendung von Ersatzstoffea fiir die Spar- 

metalłe kann das Festfressen der Laufrader der 

Krane auf ihren Achsen nicht unbedingt vermieden 
werden. In solchen Fallen wird der Ausbau der 

Laufrollen durch Anwendung des autogenen Schneid- 

verfahrens (vgl.

Abbildung 1. Abbrennen einer Kupplung 

(punktierte Linie).

schiidigter Teile ist, wird mit dem autogenen SchweiB- 

verfahren die W iederherstellung beschadigter 

Teile in kurzester Zeit erreicht. Einleitend verweise 

ich auf Abb. 1, welche die Kupplung einer Wal- 
zenstraBe zeigt, die ich bereits im Jahre 1908 ver- 

suchsweise abbrennen lieB. Im Jahre 1911 muBten 

infolge Einbaues eines anderen, starkeren Geriistes 

die rorhandenen Rollgange gekiirzt werden. Der 

Ausbau dieser Rollgange, das Kurzeń der Roll- 
gangswangen, das Wiedereinbauen, UntergieBen und 

Abbinden wurden einen langeren Stillstand des Ge- 

rustes bedingt haben, der jedoch durch Abbrennen 

der Rollgangswangen an Ort und Stelle ver- 

X X I. ,  0

Abb. 2) reeht be- 

schleunigt. Die 

Za_pfen einer Stu- 

fenrolle, auf denen 

letztere lose rollt, 

waren im Betriebe 
krummgestoBen 

worden; der Aus- 
ban der Stu- 

fenrolle zwecks 

Ersetzens der 
krummen Zapfen 
ware mit den allergroBten 

bunden gewesen. Jlit Hilfe

Abbildung 2. Abbrennen der Zapfen 

bei Festbrennen der Laufrader Ton 

Kranen.

Schwierigkeiten ver- 

des autogenen Schneid-

Abbildung 3. Ausbrennen einer Stufenrolle.

verfahrens wurde der Ausbau jedoch in ein 

fachster Weise (vergl. Abb. 3) schnell bewirkt
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Abb, 4 gibt ein Universalgerust wieder, dereń unter den Konverterbodęn gelangt, der beim Um-

Mittelwalze mittels Stiitzen, Traverse, Winkelhebel legen des Konrerters durch die Windleitung in er-
und eines seitlich angeordneten Druckwasserzylinders heblichen Mengen in das Windventil geraten und

auf und abgesteuert wird. Die genietete Traverse hier erstarrt war. Die Betriebsleitung des Tliomas-

mufite zur Instandsetzung ausgebaut werden, werkcs war zur Zeit auf diesen Konverter angewiesen.
weil sie durch unsachgemaBe Steuerung angebrochen Die mit Stahl gefiillte Windleitung wurde autogea

Abbildung 4. Auśbau einer Trayerse.

war. Der Ausbau der ganzen Traverso oder das J

Auseinandernieten der Traverse war infolge der - \ /

engen drtlichen Verhaltnisse ohno langwierigen Aus- \ , i jP P p f  / i
bau des Geriistes unmoglich. Die Traver.se wurde \ >>__ j
daher autogea in einzelne Teile zerlegt, die nach \ J  O lA

ihrer Itistandsetzung \ | | J

wieder eingebautund -----  '

~\\ dann zusammenge- M
\\ scliraubt. wurden. ( V

\\ Abb. 5 zeigt, auf Abbildung 6. Aufschneiden eines Windventila.

\ \ wie einfaehe Weise

A'y/ ___  eine g e s ta u c h te  abgeschnitten. Ein HerausmeiSeln des Stahls aus
______ ^ __________________  Kolbenstangen- dem Wind\rentil konnte gar nicht in Frage kommen;

; j ! p r a u t t e r  gelost da kam ich auf den Gedanken, zu versuchen, das

r~i---1 ( wurde. Das Fest- Yentil' mittels des autogenen Schneidverfahrens
1_____  ' 1 ! ____j fahren der Druck- wieder brauchbar zu machen, und es hat mir seiner-

Abbildung 6. Aufsohneiden einer Abbildung 7. Sohweiflen einer Abbildung 8. Diehtungssch-weiflung

Kolbenmutter.

sehrauben der Walzengeriiste hat in fruheren Jah
ren ebenfalls zu empfindlichen Stdrungen AnlaB 

gegeben, wahrend jetzt mit Hilfe des autogenen 

Schneidverfahrens die Brechtopfe in derartigen 

Fallen einfach aufgeschnitten werden. Ais letztes, 
Beispiel der Mutzanwendung des autogenen Schneid- 

verfalirens weise ich auf Abb. 6 hin, das wohl Ihr 

besonderes Interesse erwecken wird. Infolge Durch- 

bruchs des Konverterbodens wahrend des Blasens 
war der Koriverter schleunigst umgelegt worden; 

vorher war jedoch bereits Stahl in den Windkasten

Bauart Nolte.

zeit Freude bereitet, in verhaltnismaBig kurzer Zeit 

das Yentil wieder betriebsfahig zu sehen. Aus be- 

sonderem Grunde besitzt dieser Konverter zwei 

Windleitungen vom Zapfen zum Windkasten. Der 

Stahl konnte nur in eine Leitung gelangen, weshalb 
der Konverter mit der anderen Leitung recht bald 

wieder betriebsfahig war.
Im Jahre 1913 fuhrte ein Monteur der Oshydrik- 

Gesellschaft in Dusseldorf in einem Fabrikations- 

betriebe dej Dillinger Hutte das autogene Schneid- 
verfahren vor. Bei dieser Gelegenheit lieB ich mir

GieDwagendampfJeitung.
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auch Proben vorschweiBen. Mit Piicksicht auf die 

Bedeutung des SchweiBens von Rohrlei- 
tungen wollte ich mir iiber die Bewalirung autogen 

geschweiBter Rohrleitungen ein einwandfreies Urteił 
bilden. Daher lieB ich durch den Monteur die Haupt- 

dampfleitung des GieBwagens von 80mml. W.probe-

weise schweiBen

■ p S .... M - ł (vgL Abb. 7). Ich
| hatte absichtlich

diese L e itu n g  zum

von 50 „ 100 „ „ 2210 „

,  100 „ 150 , „ 990 „
,  200 s 250 „ „ 370 ,

und auBerdem wurde an einer Leitung von sogar 

300 nim I.W. zwrei Stellen geschweiBt. Alle SchweiB- 
stellen haben sich

bisher vollauf be- (_________________________ f
wahrt! An in- c--------------— .....^

zelnen Stellen, an c S

Abbildung 9. DichtungsscWeiBung Abbildung 10. Autogen gesohweiBte 

Bauart Wever. Abzweige in Leitungen.

Abbildung 11. Autogon geschweiflter 

Ueberhitzer.

Yersuch ausgesucht, weil sie infolge des unge-

federten GieBwagens besonders starken Erschut- 
terungen ausgesetzt ist. Bisher hat diese geschweiBte 

Leitung zu keinem Anstand AnlaB gegeben. Ich 

setzej ais bekannt voraus, daB bereits vor dem

Kriege Leitungen von kleinem Durchmesser ge

schweiBt wur-

(~\ | . " ■ v1 ■ ■ I L den. Im Laufe
I..,, 1 i --1_, ,r  des Krieges ist

durch den Roli- 

/7A  stoffmangelauch

' '~L/  das Diehtungs-

denen iiberhaupt keine Dichtungen halten wollten 
und an denen ein Ausbauder Leitungen nur unter 

den schwierigsten Umstanden durchfuhrbar gewesen 

ware, wurden mit bestem Erfolge die Bundę 

nach Abb. 8 autogen zusammengeschweiBt. Wahrend 

die Schweifistelle nach Abb. 7 voll beansprucht wird, 

erfiillt die Schweifistelle nach Abb. 8 lediglich den 

Zweck des Abdiclitens, da die Zugkrafte von den 
Verbindungsschrauben aufgenommen werden. Wach 

diesem Yerfahren konnen die groBten Rohrleitun

gen mit vorgeschweiBten Bunden fiir die groBten 

Drucke einwandfrei dicht verlegt werden. Spater

Abbildung 12. Autogene SchweiBung
*n  einem Bronzekuhlring eines Elektro- Abbildung 13 a. Laufrad Abbildung 13 b. Lcitrad

atahlofena. einer Zentrifugalpumpe, autogen geschweiBt.

materiał der Dampfleitungen immer schlechter 

geworden. Um das yerlustreiche und iirgerliche 
Blasen der Dampfleitungen zu yermeiden, lieB ich 
alle neuverlegtcn Dampfleitungen bis zu einem Durch

messer von 250 mm autogen schweiBen und vorhan- 

dene besonders schlechte Leitungen, soweit es unter 
den Kriegsverhaltnissen moglich war, durch ge

schweiBte Leitungen ersetzen. ( Insgesamt wurden 

bisher auf der Dillinger Hutte an autogen ge- 

scliweifiten Rohrleitungen yerlegt:

wurde mir die gute Rohrverbindung nach Abb. 9 

bekannt, die’ dem Ingenieur Wever in Dusseldorf 

durch Patent geschutzt worden ist Die Dillinger 
Hutte hat sich mit dem Erfinder verstandigt, 

worauf auf die Yerbindung nach Abb. 8 ein Zusatz- 

patent erteilt worden ist. Wahrend des Krieges 
wurden in der Geschofifabrik bei den haufiger auf- 

tretenden Bruchen der PreBwasserleitungen von 

60 bis 110 mm 1. W. diese trotz des hohen Druckes 

von 160 Atm. mit Erfolg autogen geschweiBt
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wodurch limgere Stillstande vermicden werden 

konnten. Mittels des autogenen Schneid- und 
SchweiBverfahrens ist die Ausfiihrung von Ab- 

zweigen in Leitungen in schnellsterWeise durch- 
ftihrbar; eine Erliiuterung der Abb. 10 eriibrigt 

sich wohl. Ais Nutzanwendung will ich nur auf

autogen in eine fluBeiserne Feuerbiichse einschwei- 

Ben. Diese Arbeit hat sich bisher ebenfalls gut 

bewahrt. Abb. 12 zeigt einen gerissenen Bronze- 

kuhlring  des Elektrostahlofens, der ebenfalls mit 

gutem Erfolgo autogen geschweiBt wurde.
Die Abb. 13 a uud 13 b zeigen ein Leit- uńd 

Laufrad einer ■ Zentrifugalpumpe m it ge- 
brochenen Fiihrungen und Schaufeln, die autogen 

wieder eingeschweiBt wurden. Ais letztes Beispiel

Abb. 15. Gebrochener Kreuzkopf eines Ilochofen- 
Gasgeblases, der nach Einsetzen eines Flickstacktes 

wieder eingebaut wurdo.

fiir autogene SchweiBungen weise ich Sie auf Abb. 14 

hin, das in besonders interessanter Weise veranschau- 

licht, in wie weitgehendem MaBe sich der Maschinen- 
ingenieur des autogenen SchweiBverfahrens mit gutem 

Erfolge bedienen kann. An einer Kesselspeise- 

pumpe, an die 30 Kessel angeschlossen sind, war 

in diesem Jahre der hintere Zylinderdeckel gebrochen 

und waren aus dem Zylinder mehrere Teile heraus- 

gebrochen, so daB ein Flicken des Zylinders gar 

nicht in Frage kommen konnte. Die Anlieferung

Abbildung 14. SchweiBung oiner Kesaolpumpo.

Abb. 11 hinweisen, die einen Ucberhitzer 

darstellt, bei welchem die Heizschlangen in das 
Dampfsammelrohr eingeschweiBt sind. Auf der 

Dillinger Hiitte besitzen dio fruher angelieferten 

Ueberhitzer guBeiserne Sammelrohro, an welche 
die Ueberhitzerschlangen angeschraubt sind. In

folge des schlechten Dichtungsmaterials haben die

Infolge eines WasBcrgęhlages gebrochener Hochdruck-Dampfzylinder einer Kuppolofengeblasemaschine.

Zylindor 0  ,500 mm, Hub 1000 mm. 

Abbildung 16. Yor dem Zuaammenbftu. Abbildung 17.

a eines dor J>\ bearbd.etc ■£ l  nl*
llrucbstuckc. g  f  Dlchtungsa»ohen "  /  ktpfcrblwh

d Flickstiick aus StablgaB. e Befestigungsgcbrauben. 
f zwei A.nker£chraubcn.

wenig zuganglichen Versehraubungen fast dauernd 
Instandsetzungsarbeiten erfordert, weshalb die guB- 

eisernen Sammelrohre jetzt durch solche aus FluB

eisen ersetzt werden. Im September 1918 lieB ich 

an einer Normalspurlokomotive die S iederohre

Fertig zum Wiedcroinbau.

eines Ersatzzylinders hatte mehrere Monate erfordert. 
Der guBeiserne Zylinder wurde autogen geschweiBt 

und hat sich die SchweiBung bisher tadellos bewahrt. 

Die Abbildung gibt leider die GroBe der Zerstorung 
niclit anschaulich wieder.

Jedoch kann das autogene SchweiBverfahren 

nicht ais Allheilmittel betrachtet werden, wenn es 
gilt, gebrochene masehinelle Einrichtungen wieder
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herzustellcn. Ais Beispiele fiir Instandsetzungs- 

■arbeiten die ich in den letzten Monaten ausgefuhrt 

habe und fiir die das autogene Schweifiverfaliren 

gar nicht anwendbar gewesen ware, mogen die 
Abb. 15 bis 17 dienen, von denen Abb. 15 einen 

gebrochenen und gefliekten Kreuzkopf einer Grofl- 

gasinascliine, und die Abb. 16 und 17 einen durch 

den Dampfkanal gebrochenen Hochdruckzylinder 

mit den einzelnen Flickstiicken und den fertig 

gefliekten Zylinder wiedergeben.

Die angefiihrten Beispiele des autogenen 

Sclmeidverfabrens sind von der Kesselschmiede, und 

die angefuhrten Beispiele des autogenen SchweiC- 

yerfahreńs sind von der Kesselmeisterei des mir 

unterstellten Betriebes ausgefuhrt worden. In den 
Werkstatten stehen ortsfeste Azetylenentwickler. 

Da fiir Arbeiten. die an Ort und Stelle, also aufier-

lialb der Werkstatten ausgefiihrt werden mussen, 

auch die bekannten fahrbaren Azetylenentwickler 

wenig geeignet sind, wird hierfiir Azetylen in 

.eigenon Stahlflaschen bezogen.

Ich bin am Schlusse meines Berichtes und bin 
mir bewufit, daB es noch viele andere Nutzanwen- 

cfungen des autogenen Yerfahrens gibt, die gleiche 
Bedeutung besitzen; ich denke hierbei an die Aus- 

fiihrnng von Beparaturen an starkwandigen, hoch- 

beanspruchten Behaltern, wie z. B. an Dampf- 

kesseln. Auf jeden Fali ist das autogene Schneid- 

und SchweiBverfahren im Kriege unterBeriicksichti- 

gung des grofien Mangels an gelernten Handwer- 

kern vori recht wesentlicher Bedeutung gewesen. 

Ich hoffe, durch meinen Bericht zu einem Aus- 

tauscli weiterer Erfahrungen in unserem Kreise 

angeregt zu haben.

Reichsnotopfer und Bilanzbewertung.
Yon Steuersyndikus W. Beuck in Berlin-Zehlendorf.

1 |ie Bilanzen der Gesellschaften und Einzelfirmen 

haben fiir die steuerliche Prufung nach dcm 

Reichsnotopfergesetz1) eine ganz besondere Bedeu

tung; wahrend es namlich fiir die Gewinnfest- 
stellung hinsichtlich der Maschinen und Vor- 

riite in der Kegel nur darauf ankommt, inwieweit 
gegeniiber ęler Anfangsbilanz bzw. dem AnschafTungs- 

preise, falls die Anschaffung im letzten Geschaftsjahr 

erfolgt ist, Absehreibungen vorgcnommen worden 

sind, ist fiir die Vermogensabgabc der wirkliehe Zeit- 
wert ohne Riicksicht auf die Bilanzstellung des voran- 

gegangenen Jahres entscheidend. Fiir das Reichs- 
. notopfer hat die Bewertung nach den Vorschriften 

der Reichsabgabenordnung zu erfolgen und nach 

dieser fet der Wertermittlung grundsatzlich der ge- 

meine Wert zugrundc zu legen.
Nach § 138 der Reichsabgabenordnung wird der 

gemeinc Wert durch den Preis bestimmt, der im ge
wohnlichen Gescl)aftsverkehr nach der Beschaffen- 

lieit des Gegenstandes unter Berucksichtigung aller 
den Preis beeinflussenden Umstande bei einer Ver- 

iiuBerung zu erzielen ware; ungewóhnliche oder ledig- 

licli personliche Verhaltnisse sind nicht zuberiicksichti- 

gen. Ais lediglich personliche Verhaltnisse sind auch 
Yerfiigungsbeschrankungen anzusehen, denen der 

Steuerpllichtigeaus Grunden,die in seiner Person oder 
der Person seiner Rechtsvorganger liegen, unterworfen 

ist. Dies gilt insbesondere fiir Verfugungsbeschran- 
kungen, die auf letzwilligen Anordnungen beruhen. 

Fiir die Bewertung der dauernd dem Betriebe ge- 

widmeten Gegenstande ist der Anschaffungs- oder- 
Herstellungspreis abziiglich angemessenęr Abnutzung 

maBgebend unter Zulassung des Ansatzes eines nied- 
rigeren Wertes, wenn er dem wirklichen Werte zur

ł ) W ir verweisen auf den neu erschienenen Korn- 
mentar des Verfasser3 „Das Beichsnotopfęr", Betriebs- 
biicherei O. Elsner, Berlin S 42. 292 Śeiten. Preis
geb. 19,35 (einBohl. Teuerungszuschlag).

Zeit der Bilanzaufstellung entsprieht. Vor Fcst- 

stellung des gemeinen Wertes ist bei gewerblichen 
Neuanlagen auf Antrag des Pflichtigen die fiir ihn 

zustandige amtliche Yertretung gutachtlich zu 

hóren.
Bei Beratung der Reichsabgabenordnung erklarte 

der Regierungsvertreter: „Solange unsere Valuta so 

schwankt wie in der letzten Zeit, kann von einer 
Preisbildung unter gemeingewohnlichen Verhiiltnissen 

nicht die Rede sein. Dadurch wird die Ermittlung 

des gemeinen Wertes fiir die nachste Zeit auBer

ordentlich ersclrwert, es darf n ich t von jetzt ge- 
legentlich erzielten Phantasie- und Spekula- 

tionspreisen ausgegangen werden. Ein Gegen- 

gewicht gegen die Ueberspannung des Begriffs ais 

gemeinen Wert wrird darin zu finden sein, daB iiberall 
da, wo die Wertbestimmung mehr oder minder auf 

subjektivem Ermessen beruht, dem eigenen Er- 
messen des Steuerpflichtigen ein £roBer Spiel- 

raum gelassen werden muB und das Finanzamt hier- 

von, wie auch in der Rechtsprechung anerkannt ist, 

nur dann wird abgehen diirfen, wenn es sich auf das 

sachverstandige Urteil erfahrener Berufsge- 

nosśen stiitzen kann. Nur was sicher erzielt werden 

kann, darf ais gemeiner Wert angesehen werden."
Bei der Bewertung von Vermógen, das einem 

Unternehmen gewidmet ist,, gilt ais Yoraussetzung, 

daB das Unternehmen bei der VerauBerung nicht auf- 

gelcst, sondern weitergefiihrt wird. Die Bewertung 

darf also nicht die einzelnen Teile herausgreifen, son

dern hat im ganzen  zu erfolgen. Diese Vor- 

schrift ist von besonderer Wichtigkeit im Hinblick 
auf die augenblickliche G e fah r  der P r e is - 

s enkun  g.
Nach der in der Yollberatung von den Mehrheits- 

parteien unter Zustimmung von Regierungsseite ab- 

gegebenen Erklarung soli der wiclitigs te Gesic hts- 

punkt, wie iiberall, auch hier der sein, daB
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„dergewerbliche Betrieb lebeńsfiih igbleib e“. 

„Was darunter zu verstehcn ist,“ sagte ein Abgeord- 

neter der Mchrheitśparteicn, „liat im Streitfall vor 
dera zustandfeen Gericlit der Richter nach Anhorung 
von Sacliverstandigen zu cntscheiden. Ich bin iiber

zeugt, daB sich in Deutschland kein Finanzgerichts- 

hof finden wird, der entgegen dem Gutachten ein- 

wandfreier Sachyerstandiger einen Urteilsspruch 
fallen wird, welcher die wirtschaftliche Erwiirgung 
eines Betriebs, der Arbeitern und Angestellten Lohn 

und Brot und dem Unternehmer Verdienst gibt, be- 
siegelt.“ Eine in diesem Sinne wirtschaftlich-ver- 
stiindige Bewertung wurde in der Yollberatung z. B. 

besonders betont in bezug auf die Bemessung des 
"Wertes der Schiffe, deren Wert durch die Entwertung 

der Valuta ganz ungelieuer gestiegen ist. Auch zu 
dieser Frage gab der Reichsfmanzminister die Er

klarung ab, man ditrfe nicht das einzelne Schiff fiir 
sich allein herausgreifen und seinen heutigen Kauf- 

wert im zwisclienstaatlichen Markt beurteilen, dann 

die Zahlen dieser Schiffe mit den Werten zusammen- 

nehmen und sagen: nun hat die deutsche Reederei 
einen Vermogensbestand von soundsoviel. Das 
wiirde volkswirtschaftlich vollkommen falsch sein. 

„Ich bin gem bereit, die Zusicherung zu geben,“ fuhr 

der Minister fort, „daB bei Bewertung des Yer- 
mogensstandes der Reedereien auch so geurteilt wer

den* wird, daB die Reedereien in normalen Zeiten 

leben konnen. Ich bin weiter bereit, noch eine Er

klarung hinzuzufiigen. Die Reeder werden nacli dem 
Friedensvertrage von dem Hauptgegenstand ilires 

Besitzes enteignet werden miissen, soweit das nicht 
bereits gescliehen ist. Die hierfiir vom Reich zu 

zahlende Entscłiadigungssumme wird immer hoher 

sein, ais der Friedenswert der Schiffe ist. Die Reeder 
werden also relativ eine sehr groBe Summę bekom- 
men, doch kann man den ganzen Vermogensstand 

der Reeder nicht nach dem momentanen Papierwert 
betrachten, sondern muB in Beriicksichtigung ziehen, 

was wird, wenn Ueberteuerungszuschiisse jetzt not

wendig werden, damit die Reeder wieder im Laufe 
der Zeit zu ihren Schiffen tatsachlich kommen konnen. 

Darum wird die ganze Bewertung des Yermogens der 
Reedereien vom allgemeinen nationalen wie vom 

volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt aus so bemessen 

werden miissen, wie es eben meinen Darlegungen ent- 

spriclit. Man kann also hier nicht den momentanen 
Barbestand des Vermogens zugrunde legen.“

SchlieBlich fiihrte ein Abgeordneter ohne Wider- 

spruch noeh allgemeiner aus: „Ich stelle nochmals 
ausdrucklieh fest, daB fiir die Bewertung nach den 

Bestimmungen des Reichsnotopfergesctzes nicht 

der anormale Wert gilt. Fiir Maschinen und fur 

Sehiffe werden heutzutage Werte gezahlt, die selbst- 
yerstandlich, wenn sie der Berechnung des Reichs

notopfers zugrunde gelegt werden wurden, diejenigen, 

die das Reichsnotopfer zahlen und die damit reehnen 

miissen, daB diese Werte demnaclist wieder lierunter- 
gehen, ebenfalls in die Lage bringen wiirden, schlieB- 
lich ihr Yermogen zu ver;iuBern, nur um das Reichs-

notopfer zahlen zu konnen. Ich .stelle ausdriickliek 

fest, daB der Herr Reichsfmanzminister erklart hat, 

daB fiir alle Objekte, insbesondere auch fiir Schiffe, 

nicht der dermalige iibertrieben hohe Wert fur das 
Reichsnotopfer zugrunde gelegt werden soli, sondern 

der Wert, den solche Objekte unter normalen Ver- 

haltnissen wirklich haben. Ich stelle auBerdem fest, 
daB der Herr. Reichsfmanzminister nochmals be- 

statigt hat, daB bei Yeranlagung des Steuerpflich- 

tigen nicht die einzelnen Vermogensobjekte neben- 

einander und selbstandig fiir sich bewertet werden, 
sondern daB das Vermogen ais Ganzes bewertet 

werden muB.“
Die ebengenannte Bewertung des Vermogeus ais 

Ganzes hat auch bereits durch die jiingste Recht- 
sprechung desReichsfmanzhofes eine sehr bedeutungs- 

volle Auslegung erfahren. Der Reichsfinanzliof hat 
es namlieh fiir zulassig erklart, Absclireibungen nicht 

nur an bestimmten Einzelwerten vorzunelimen, son

dern den Wert eines Unternehmens im  ganzen 
; auf dem Wege festzustellen, daB die eingetretene 

Entwertung dureh einen Passivposten zum Ausdruck 

gebracht wird. „Die Einzelwerte der einzelnen Be- 
standteile des Anlage- und Betriebskapitals11, sagt 

der Reichsfinanzhof, „sind nur Rechnungsfaktoren 

fur die Ermittlung des Wertes des Unternehmens im 
ganzen, daher stellt die Summę der Einzelwerte nicht 

ohne weiteres den Gesamtwe.rt dar; infolgedessen 

sind, wenn die bloBe''Zusammenziifilurig der Einzel

werte eine den dem Unternehmen ais Ganzen bei- 

zumessenden Wert iibersteigende Summę ergibt, 
weitere Abschreibungen an der Summę der 

Einzelwerte bis auf den den wirklichen Wert des 

Unternehmens im ganzen darstellenden Betrag zuzu- • 
lassen." Der Reichsfinanzhof erklart es weiterhin fiir 

zulassig, daB auch auf diejenigen WerteinbuBen eines- 
Unternehmens die Abschreibung yorgenommen wer

den kann, die sich fiir die einzelnen Aktivposten 

nicht begriinden lassen, dagegen fiir das Unter

nehmen im ganzen augenfallig sind: mit anderen 

Worten, eine die Entwertung des Unternehmens ais- 

Ganzes zum Ausdruck bringende Gesamtabschrei- 
bung oder Riickstellung unter den Passiven ist 

auch dann zulassig, wenn ein bestimmter Aktiv- 

posten, auf den sich dieses Passivum zu beziehen hat,. 

iiberhaupt nicht yorhanden ist.
Aus den im yorstehenden kurz wiedergegebenen 

Yerhandlungsberichten bei Beratung der hier maB- 

gebenden Yorschriften der Reichsabgabenordnung 
ergibt sich zweifełlos, daB der Wille der Gesetzgeber 

dahin ging, einer wirtschaftlicli-yerstandnis- 

yollen Bewertungspraxis bei den Yeranlagungs- 
. stellen Eingang zu yerschaffen. Dem Steuerpflich- 

tigen muB daher empfohlen werden, auBergewohn- 

liche Abschreibungen oder besondere Reseryen ofien 

in die Bilanz einzustellcn und sie der Steuer- 
behorde gegeniiber unter Berufung auf den gesetz- 
geberischen Willen, notigenfalls unter Zuzieliung; 

eines fur die Bewertung zustandigen Sachverstan- 

digen, zu yertreten.
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Nachbehandlung fliissigen GuBeisens Im Elektroofen.

Dio Tatsache, dafi Festigkeit und Fliissigkeitsgrad 
dos GuBeisens durchaus nioht Hand in Hand gehen
—  steigender Phosphor- nnd Siliziumgehalt machen 
inncrlialb gewisser Grenzwerte das Eison zwar diinn- 
fliissiger, Yermindern aber zngleich seine Festigkeit — , 
lfiCt einen sohwerwiegenden Mangel des Kuppelofens 
zutage treten, namlich seino enge thermischo Begren- 
zung, d. h. seine Unfahigkeit, gewisso Warmegrado 
zu ubersohreiton. Der gesamte Schmolzvorgang beruht 
stets, gleidme] um welcho Ofcnart es sich handelt, 
auf den drei Einzelyorgangen der Anwarmung, der 
Verflus?igung und der Ueberhitzung des zu sohmelzen- 

den Metalles. Fur dio ersten beiden Leistungen ist, 
soweit GuBeisen in Frage kommt, der Kuppelofen un- 
zweifelhaft bosser goeighot ais jcde andore Schmelz- 
anlago. Beim Schmelzen von GuBeisen m it mehr alR 
etwa 0,5 o/o Phosphor und 1,25 %  Silizium erfiillt 
der Kuppelofen auch die dritto Aufgabe der gieBreifen 
Ueberhitzung in tadelloser Weiso. Beim Schmelzen 
von phosphor- und siliziumarmerem Eisen, wio ea fiir 
hochatbeanspruchto Abgiisse in Frage kommt, reicht 
aber dio Ueberhitznngsfahigkeit des Kuppelofens nicht 
mehr ' aus, dieser Mangel bildet daher geradezu ein 
Hemmnis, die Festigkeit des GuBeisens iiber dio bis- 
her crreichten Werte hinaus zu steigorn. E in weiterer 
Mangel des Kuppelofens liegt in  der Schwierigkeit der- 
Beeinflussung des Kohlenatoffgehaltos, die auch im 
giinstigsten Falle nur innerhalb sehr enger Grenzen 
erfolgen kann. In  beiden Richtungen vermag der 
Elektroofon dio Kuppelofenschmelzung in ganz aus- 
gezeiehneter Weise zu ergiinzen. E r ermoglicht die Ueber
hitzung des kohlenstoff-^ silizium- und phosphor- 
armsten Eisens bis zu jodem beliebigen Warmegrad, 
er gestattet, den Kolilenatoffgehalt des Eisens weit- 
gehend zu regeln, er yermoidet nicht nur die im 
Kuppelofen gerade im Abschnitte des Uobórhitzens 
sehr betrachtliche Schwefelaufnahme, sondern beseitigt 
auoh bereits im Eisen yorhandonon Schwefel bis auf 
geringo Spuren. Zugleieh m it der Beseitigung des 
Schwefels erfolgt^ eine griindliehe Entschlaeknng des 
Eisenbades, die selbstverstandlich wiederum dio Giite des 

Eisens fordort.
Von diesen Erwagungen geleitot, wnrde in der 

GieBerei der Lunkenheimer Co. in Cincinnati ein D  u - 
p 1 o x y  e r f a l i  r o n cntwickelt, iiber dessen im Laufe 

der ersten beiden Bctriebsjahre gezcitigte Ergebnisse 
nnnmehr sehr beachtenswerte Nachrichten vor- 
liegen!) . Man schmilzt das Eisen in  der ublichen 
Weise im Kuppolofen und bringt es fliissig in den 
Elektroofen. • Soweit es sich ausschlieBlich um Ueber
hitzung handelt, zieht man dio saure Zustellung des 
Herdes vor. Soli aber auch gefeint werden, so ist
es besser, ihn basiśch zuzustellen. Auch im sauren 
.Herdo wird infolge der reduzierenden Einfliisse des
sauren Futters das Eisen etwas gefeint, die Wirkung 
ist aber bei basischer Zustellung so ausgiebig, dafi 
zum Feinen uberhaupt keino besondere Zeit aufge-
wendet werden mufi, da schon m it Erreichung des 
erforderlichen Hitzegrados, wozu durchschnittlich 25 Mi- 
nuten notig sind, das Eisen geniigend gefeint er- ■
scheint. Insbesondere der S c h^Y e f e l g e h a l t  laBt 
sich innerhalb der Ueberhitzungszeit auf ein Mindest: 
mafi herabdriicken. Voraussotzung ist natiirlich die 
gebSrige Fiirsorgo fur eine stets vollig basisohe 
Sohlackendeoke. E in Schwefelgehalt yon etwa 0,100 o/o 
wurde im  allgemeinen wahrend des Ueberhitzens um 
i/s, also auf 0,03 o/o, heruntorgebracht, in einzelnen 
Fallen gelangen aber noch wesentlioh betrachtliehere

1) Foundry 1919,1. Sept., S. 585/6.

Vermindcrungen, so von 0,099 o/0 auf 0,022 o/0 und 

von 0,088 o/o auf 0,018 o/o. Die Leichtigkeit und Zu- 
yerlassigkeit der Schwefelaussoheidung gestattete es, 
bei Besoliaffung der Rohstoffo weniger Riicksicht auf 
den Schwefelgehalt zu nehmen und infolgedessen recht 
botraohtlicho wirtschaftliehe Vorteile schon beim Ein- 
kaufo zu erzielen.

Auoh der K o h l e n s t o f f g e h a l t  sowohl in 
graphitisclior wie in chemisch gebundener Form liifit sich 
im Elektroofen wcitgchcnd regoln. Der Gesamtgehalt 
an Kohlenstoff wurdo durch Einfuhrung von Stahl- 
abfiillen in  den Herd noch Y o r  der Aufgabe des 
fliissigen Kuppelofeneisens herabgedriickt, und dann 
das Verhaltnis zwisehen graphitischem nnd chemisch 
gebundenem Kohlenstoff durch entsprechende Silizium- 
zugaben geregolt. Auf dieso einfache und zuverlassige 
Weiso war man imstande, alle sogenannten Halb- 
stahlgufiąualitaten anstandslos und steta von der 
gleichen Beschaffenheit zu erzeugen. „Gleichartigkoit 
verschiedener Schmelzungen, yolligo GleichmiiGigkeit des 
Eisens jeder einzelnen Schmelznng, genauo Kohlen- 
stoffregelung und nnbcgrenzte Warmegrade bilden ein 
Quartett, das den Elektroofen befiihigt, dio nnter 
dem Namen Halbstahl (semisteel) bokannten hoch- 
wertigen Graugufiąualitaten regelmiiCig und zuver- 
lassig zu liefern."

E in  weiterer Vorteil erwiichst aus der Moglich
keit, Mangan- und andore Zusatze ohno Gefahr merk- 
licher AbbrandYerluste zu machen; die M a n g a n -  
v o r 1 u s t o sind gleich Nuli.

Von wesentlichster Bedeutung ist selbstverstand!ich 
dio duroh elektrischo Nachbehandlung erreichbaro tat- 
sSchlicho V e r b e s s e r u n g  der F e s t i g k e i t s -  
w e r t e .  Diesbeziiglich ist folgendes Ergebnis einer 
dortigen Schmelzung bemerkenswert. Eino Gattie- 
rong von gewohnlichstem Roheisen und Brucheison 
wurde im  Kuppelofen geschmolzen, dem Elektroofen zu- 
gefiihrt und dort wahrend 25 Minuten iiborhitzt und 
gefeint. Probestiibe des aus dem Kuppelofen fliefienden 
Eisens brachen im Durdischnitt bei einer Last von 
1336 kg m it einer Durohbiegung Yon 2,54 mm. Probe- 
stabe gleicher Form und gleicher GroBe aus dom ge- 
feinton Eisen brachon dagegen erst bei durchschnittlich 
1993 kg Belastung und zoigton eino Durchbiegnng von
3,02 mm. Das spezifische Gewicht des ungefeinten 
Eisens betrug 7,10, das des gefeinten 7,25, ein Beweis, 
dafi durch das Feinen tatsaehlich eine Vcrdichtung 
des Eisens eingetreten ist1). Dor fiir die elektrischo 
Behandlung aufgewendote Strom betrug je 907,2 kg 
fliissiges Eison 104 KWst.

Dio elektrische Nachbehandlung eriibrigt sidi aus 
wirtschaftlichen Griinden fiir alle Gufieisensorten, die 
sich im  Kuppelofen allein ohne Schwierigkeit zuyerlassig 
erschinelzen lassen, also fiir dio grofie Masso alles bis
her erzeugten Gusses m it hohem Silizium-, Kohlenstoff- 
und Phosphorgehalt, eines Gusse3, bei dem auch ein- 
Schwefelgehalt bis etwa 0,08 o/0 ungefiihrlich ist. Bei 
diesen Gufiarten pflegt im  allgemeinen auoh keine be
stimmte Festigkeit yorgeschrieben zu sein. Die elek
trischo Nachbehandlung ist dagegen am Platze und 
diirfto eine guto Zukunft haben in Fallen, wo es au f 
aufiergewBhnliehe Festigkeit, Zahigkeit und Diehte an- 
kommt, insbesondere in Fallen, bei denen zu diesen An-

!)  Leider fehlen bei der Beschreibung dieses Ver- 

suches Nachweise iiber dio eingetretenen chemischen 
Veranderungen, weshalb ein Schlufi darauf, wio weit die 
Steigerung des spezifischen Gewichte? auf Ausscheidung 
Yon leichteren Frpmdkorpern, und wio weit sie auf ab- 
soluter Verdiclitung des Eisens beruht,. nicht gezogen. 
werden kann. . ' j 4f'
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spruchen noch Schwierigkeiten der 'Fonii, wie diinne 
Wanduugen oder grofie Flaohen, treten, infolgo deren 
eino Ueberhitzung des Eisens besonders wiinschenswert 
erscheint. Haupt;achlieh durfte Eisen fiir Abgiisse in 
Frage kommen, die neben hohen Spannungsbean- 
spruchungen betrachtliehen Warmeschwankungen aus- 
gesetzt sind, z. B. Ventile und sonstigo Armaturteile 
fiir iiberhitzten Dampf, odor steten Stofien ausgesetzte 
Stucke, wie Lokomotiy- oder Automobilzylinder, Zylinder 
fiir Dieselmotoren und andere Esplosionsmotoren.

Auch fiir den unmittelbarcn GuB vom Hochofen 
kann das elektrische Verfahren von Bedeutung werden, 
da der Elektroofen dio dreifaehen Aufgaben eines 
Miscliers, Ueberhitzers und Feiners erfiillen kann.

C. Irresbcrgtr.

Elektrlscher Schmelzolen fiir GelbguB.

E in  elektrischer Sohmelzofen fiir GelbguB, den 
die „Electrio Furnace Co.“ in Alliance, O., fur dio 
GelbgieBcrei von „Hays Manufaeturing Co.“ in Erie, 
Pa., gebaut hat1), ist scit Oktober 1917 im 
Betrieb; die in dieser Zeit yorliegenden Betriebs- 
ergcbnisse konnen ais reeht gunstig bezeichnet werden, 
so dafi im folgendon kurz auf den Berieht ein- 

gogangen werden soli. Der zwisehen zwei Standem 
gelagortc, durch Handrad D  kippbare Ofen hat die 
Form eines stehenden Zylinders. Das Ofengewolbe ist 
durch drei aufierhalb dos Ofens angebrachte Schrauben- 
spindeln abhebbar, die durch Handrad m it Golenk- 
kettenantrieb gleiehzeitig gedreht werden. Dor An-

Abbildung 1. EIcktr. Ofen fur GelbguB.

trieb (C) ist in  Abb. 1 unten rechts erkennbar. Dio 
Stromzufuhr erfolgt durch Kupferbander zu zwei gegen- 
iiberliegenden Graphitelektroden, von denen eine in  der 
Abbildung oben am Ofen erkennbar' ist (B ). Die 
Graphitelektroden reichen in einen unmittelbar unter 
dam abnehmbaren Gewolbe angeordneten, kreisring- 
fiirmigen Behalter aus Carborundum, der m it Kohle- 
stiicken gefiillt ist, so dafi dor Strom zur Halfte 
einen reclitsseitigon, zur anderen Hiilfto einen links- 
seitigen Halbkreis durchlauft. Die Warmeentwicklung 
erfolgt durch den Widerstand, den dio Kohlestiieke 
dem elektrisclien Strom bieten; die Hitze des Wider- 
standsmaterials wird gegen das Gewolbe, uud von diesem 
auf das im Herdraum befindiiche Metalibad gestrahlt, 
hierdurdi wird die Ueberhitzung einzelner Stellen, 
wie dies bei den gewohnliehen Lichtbogenofen der Fali 
ist, vermieden. Da das Widerstandsmaterial infolge 
Osydation allmahlich sich yerfliichtigt, nimmt dessen 
Widerstand immer mehr zu bei gleichzeitiger Ver- 
minderung des Stromdurćhganges und der Warme

entwicklung; infolgedessen mufi die Stromzufuhr stets 
entsprechend geregelt werden. Der Strom wird im 
yorliegenden Falle yon der Iiraftstation m it 6600 Volt 
geliefert und auf 120 Volt umgeformt. Dio Auffiillung 
bzw. Erncuerung der Kohle wird nach drei Betriebs- 
wochen notig; sio erfolgt dann naeh Abhebon des 
Ofengewolbes. Aueh dar Carborundumbehalter selbst 
mufi m it dor Zeit orneuert worden; bei derartigen 
Instandsetzungen, die sich zum letzten Małe nach 
sechs Monaten ais notwendig herausstollten, wird auch 
gleiehzeitig der Herdboden erneuert.

M it dem Ofeń wurden taglich vicr Giisse von 
330 morgens bis 330 nachmittags erziolt. Das Gewolbe 
hatte eino Temperatur yon 1160 bis 1210°, wahrend 
die Giefitemperatur des Metalles 10400 war. In  jeder 
Hitze werden 680 kg (im Hochstfall 735 kg) Metali 
geschmolzen, und zwar ausschlieBlich Messingabfall. 
Der giinstigste Kraftvorbraueh war 120 KWst. Das 
Ausgiefien zum Transport erfolgt in  yorgowiirmte 
Ticgcl, fiir deren Erhitzung sieben Tiegeldfen notig 
waren. Bei dieser Arbeitsweise hatte der Tiegel die 
doppelto Lebensdauer wie bei dem friiher ublichen 
Sehmelzen im Tiegelofen. Die Transporttiegel wurden 
nicht duroh Bruch unbrauchbar, sondorn sie fiillten 
sich derart m it einer Schlacke aus Zinkosyd, dafi sie 
keinen Eaum melir fiir das zu transportierende Metali 
boten.

Die Gestehungskosten fiir Tiegelofenbetrieb gegen
uber dem elektrischen Sehmelzen stellen sioh wio folgt:

T i e g e l o f e n b e t r i e b

Koks ................................— .16 eents
T ie g e l ................................. — .23 „
Lohne . ............................—-.16 „
Zinkabbrand, 5 o/ó": . . . — .40 „
Instandhaltung . . . . . . — .01 „
Gesamt-Sehmelzofenkosten fiir

50 kg Altmessing . . . —.96 eents.

E l e k t r o o f e t n  b e t r i e b  

Stromkosten =  1.41 oents fur
die Kilowattstunde . . . — .41 eents

G ie fitiege l............................— .12 „
L o h n e ................................. — .08 „
Zinkabbrand, 1 o/o . . . . — .08 „
Vorw6rmen der Giefitiegel . — .04 „
In s ta n d h a ltu n g .................— .03 „
Gesamt-Schmelzofenkosten fiir

' 50 kg Allmessing . . . — .76 centa.

Dio durchschnittliche Zusammensetzung des Ein- 
satzes wird angegeben m it' 75 o/o Kupfer, 4 o/o Blei, 
1 o/o Zinn und 20 o/0 Zink. Der Zinkabbrand betragt 
beim Tiegelofen 5 o/o, beim elektrischen Ofen 1 o/0 
Z ink ; eino Begriindung dieser Angabo enthalt der 
Berieht nieht. Vielleicht liegt der Grund fiir dio 
giinstige Zahl beim Elektro-Messingschmelzen in der 
yolligen Abdichtung des Ofeninnern gcgeniibor der 
Aufienluft.

Ueber amerikanische und englisehe Formsande.

Auf der Jahresversammlung dor British Foundry- 

men’s Association im  April 1919 zu Liyerpool hat 
P. G. H . Boswell, Professor der Geologie an der Univer- 
sitat zu Liyerpool, einen Vortrag iiber amerikanische 
und englischo Formsande auf Grund eigener Studien 
gehaltenx). Der Vortrag ist fiir unsere deutsche 
'GieiBereiindustrie, dio ja schon seit Jahren der Form- 
sandfrago ihre besóndere Aufmerksamkeit schenkt, yon 
Interesse, wenn man sich auch beim Lesen desselben 
nicht des Eindrucks erwehren kann, dafi die Objektiyitat 
unter einem ausgepriigten englischen NationalbewuBtsein 

etwas gelitten hat. Boswells Studien beziehen sich im 
wesentliehen auf S t a h 1 g ie  fi e r e i e n.

1) Ths Founcby 1919, 1. Dez., S. 845/50. i )  Foundry 1919, 1. Sept., S. 592/5.
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Da A m e r i k a  an naturlichem Formsand im all
gemeinen iirmer ais England ist, spart man ilin fiir 
kleinero Arbeiten auf. Auch bovorzugt man dort mit 
Riicksicht auf dio Sandsorten den Trockengufi gegen- 
iiber dem NaBgufi. Boswell fiihrt. dies freilieh mehr auf 
dio Eormyerfahren zuriick und halt dio englischen fiir 
besser ais dio amerikanischen. Yor allem macht sióli in 
den Vereinigten Staaten der Mangel an fiir Stalilgufi 
geeignetem Formsand geltend, der ja  eine wesentlieh 

hohere Temperatur (bis 1700 ®) aushalten muB, ais der 
f u r  E i s o n  - u n d  M e t a l l g u f i .  Eiir letztero GuB- 
arten benutzt man don Eormsand von Alhany N. Y., der 
analytisch und nach seinen physikalischen Eigenschaften 
dem englischen Eiitli- (Themse) Sand Yollkonimen gleich- 

v kommt, don man vor dem Kriege sogar nach Amerika 
ausfiihrte. In  den ostlichen Staaten yerwendet mail den 
„New Jersoy-Kies“ aus der Niiho yon Millyille N. Y., 
und besonders fiir Gelbgufi dio Lumborton- und Ilowall- 
Sande. Aber im  Vergleich zu diesen sind doch die 
o n g l i s c l i o n  Eormsande des Buntsandsteins aus don 
Gegenden von Birmingham, Kiddorminstor, Mansfield, 
Walyerliamton, Stourport, dio das RUckgrat der eng- 
lisclien GieBereisandindustrio bilden, uniibortroffen.

Eiir S t a h l g u C  setzt man in A m e r i k a  in- 
folgo dei Mangels an geeignetem natiirliehem Eormsand 
haufig Schamotte oder andere kiinstliche Mittel, Molasse, 
Mchl, Dextrin, Oel u. dgl., den Sandmischungen zu, 
wahrend man in E n g l a n d  ausnahmslos naturliehe 
Formsando nimmt. Nacli ihrem Eormsand yerfahren kann 
man dio StahlgieBereien der Vereinigtcn Staaten in drei 

Hauptbezirko einteilen:

1. Der mittlere Westen (Milwaukee, Chicago, St. Louis) 
arbeitet ausnahmslos mit hochkie-elsaurehaltigem 
Eormsand, der kiinstlich gebunden ist.

2. In  der Ohio-Pittsburghor Gcgcnd benutzt man 
Sande aus der Gegend von Ohio und von Penn
sylyanien, deren Gehalte an Kieselsaure zwar otwas 
niedriger sind, aber nieht unter 95 o/o sinken; die 
natiirliche Bindung mufi kiinstlich erhoht werden.

3. An der Ostkiisto (Pliiladelphia, Neuyork, Boston) 
arbeitet man fast ausschlieBlich m it New Jersey- 
Sand, der eine nur miifiig starko naturliehe Bindę- 
kraft hat, und den man daher meist m it Melassc-, 
Mehl-, Destrin- oder anderen Zusatzmitteln ver- 
bessert. Die liolien Transportkoston yorbieten seinen 
ausgcdehnteren Yersand in die Gegend von Pitts- 
burgh.

Zur Herstellung yon k i i n s t l i c h e n  F o rm -  
s a n d m i s c h u n g e n  bedient mmi sich in zahlroichen 
Fiillen des Sandes von Ottawa J ll., weniger des yon 
Pacific Mo., im nordlichcn Pennsylyanien. Auch bei 
Massillon O., Plialans O., Utiea Ń. Y., Franklin Pa., 

Millyille N. Y . kommen ahnliche Sande vor. YcrhSlt- 
. nismafiig viel grobes Korn und wenig Schlamm und 

Ton sichern luftdurchlassigen Formsand.

Zum Yergleich dienen folgende Analysen:

Ottawa Portage Massillon
MiUville 

fetter Sand

SiOa . . . 98,47 98,30 96,27

yon Pascou & O 

82,14
Ala 03 . . 0,75 0,59 1,70 8,90
PC2 O3 . . 0,08' 0,53 0,55 2,15
FeO . — . - — — 0,14
M gO . . . 0,08 0,10 0,11 0,31
OaO . . . 0,21 0.16 0,16 0,19
NaaO . . — 0,04 0,07 0,10
KsO . . . 0,06 0,18

Spur
0,38 1,22

TiOa . . . 0,05 0,12 0,86
GlUhverlnst 0,47 0,42 0,83 —

Zu diesen Sanden werden noben dem kiinstlichen 
Bindemittel, meist Melasse, weniger oft Mehl, Sulfit- 
laugo oder Dextrin, gewohnlich etwa 3 -bis 7 o/o kiesel- 
saurereieher feuerfester Ton zugesetzt. Um dabei die 
Fcuerbestandigkeit der Mischung nicht zu sehr herab- 
zusetzen, wolilt man den Zusatz mogliclist gering. Man 
bcyorzugt in  der Pittsburgher Gegend und an der ost-

liehen Kiisto einen gelbłiohen feuerfesten Ton yon Welsh 
Mountain (Pennsylyanien) von foigender Zusammen
setzung:

S:0* . . . 62,50 % ! TiO> . . • 1,04 %
Ale Oi . . • 21,46 % j PsOs . . Spur
Fea 0;i . . • 1,74 % CO2 . . keine
FeO . . ■ 1,29 % Mn O . . Spur
MgO . . • 1*13 % | BaO . . Spur
CaO . . • 0,14 % Ce . . . Spur
Na* O . . • 0,19 % Feuchtlgkeit
KsO . . . 4,28 % i bis zu 5,S0 %

Der Ton wird gewohnlieh zunachst so fein gemahlen, 
daB er dureli ein achtzigmaschiges Sieb geht, und dann 
dem Sand beim Mahlen im Kollergang zusammen mit 
Melasse und Wasser liinzugefiigt. Der Erfolg der kiinst- 
lichen Bindung macht sich erst nach der Trocknung 
der Formen yoll bemerkbar, daher ist dio Beurtcilung 
der yom Kollergang kommendon Mischung in der iib- 
liehen Weise nicht angiingig. In  gewissen Fiillen wird 
der fcuchte Ton olino weiteres m it dem Sand gemahlen, 
Melasso oder Dęstrin worden dann nur zum Ueberziehen 
der fertigen Form yerwendet.

Die Behandlung der natiirlich gebundenen Form- 
sande ist in England und Amerika —  in Betracht 
kommen praktisch nur dio in New Jersey — ziemlicli 
die gleiche, doch wird nieraals die Gute yon belgischen, 
franzosischen oder .britischen Formsanden dabei erreicht. 
Eine Mittelstellung zwischen don englischen und ameri
kanischen Sanden nehmon dio schottischen „rotten rocks“ 
ein, die ans weichen Sandstcinen heryorgegangen sind 
und eine natiirliche Bindung durch Glimmer und Kaolin 
besitzen, dio freilieh dureh Hinzufiigen yon feuorfostem 
Ton oder einem organischen Bindemittel (Sirup) ver- 
bessert werden mufi.

In  der Kernmacherei wird hier wio dort verschieden 
gearbeitet; teils wird magerer Sand mit Oel, teild m it 
Harz gobunden; auch wird oft Quarzinchl der KernSand- 
mischung zugefiigt, das durch Mahlen von Seesand oder 
reinem Quarzit gewonnen wird. Manchmal wird auch 
1 bis 2 o/o Quarzmehl dem gewohnliehen Eormsand im 

Kollergang zugesetzt. Das Quarzmehl wird sehr fein 
gemahlen, wodureh es eine gewisse Bildsamkeit und 
Bindekraft bekommt. Dio Zumiseliung yon Kaolin wurde 
nirgends beobaehtet. Man benutzt, je nach der A rt des 
Sandes, bis 80 o/0 alten Eormsand.

Der b r i t i s e h o  S t a h l g i e f i e r  stellt seine 
Masse, die er fiir groBe Stucke yerwendet, aus Schmelz- 
tiegelselierben, feuerfesten Steinen, Sand, gemahlenein 
Quarz, Koks, Graphit u. dgl. lier. Diese Masse ist in 
Amerika unbekannt, nur fiir Eiscńgiofiereien wird ein 
ahnlichcs Mittel benutzt. GroBe GuBstiicke werden ebenso 
in- Sand geformt wio kleine, nur daB dio Mischung eine 
andero wird.

Um einen glatten und sauberon GuB zu bekommen 
und ein lcichtes Ablosen des Sandes vom GuBstuek zu 
ermoglichon, streicht man die Formen an. In  England 
beschriinkt man sich hierbei' auf dio groBeren Stiieko 
und benutzt Quarzmchl oder Masse, in Wasser auf- 
geschlanimt. Dagegen streicht man in Amerika meistens 

alle Formen an, und zwar m it Quarzmehlschlichte, der 
Melasse, Sulfitlaugo und auch Kochsalz zugesetzt wird. 
Manchmal stśiubt man auch die Form nur m it Quarzmehl 
ein. Teer wird in  Amerika nirgends, in England nur noeli 
eehr selten yerwendet.

Die in Amerika iiblichen Formerstifte sind bedeu
tend langer ais die britischen, dazu werden sie in 

grofierer Zahl gcbraucht, wahrscheinlich infolge der gc- 
ringeren Bindekraft des Sandes. Das Luftsteehen ist 
driiben wenig iiblich, obgleich auch dort dafiir gute 
Erfolgo offenbar sind. Trotz des Mangels an geeigneten 
natiirłichen Formsanden sind in Amerika die Gufierfolge 
bekanntlieh gut, so dafi Boswell fiir StahlguB „synthe- 
tisehe" Formsande zu ■weitestem Gebrauch empfehlen 
zu mussen glaubt.

Leider gibt Boswell keine Untersuchungsergobnisse 
der zur Yerwendung kommenden Formsande bzw.
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Mischungen, so daB dieso zum Vei'gleich unserer deut

schen Sande herangezogen worden konnten. Auch bevor- 
zugcn wir dio rationelle Analyso vor der Pausehanalyso. 
Vielmohr beschriinkt sich Boswell im wesentlichon auf 
allgemeine, roin praktische Gcsichtspunkte und faBt dieso 
folgendormaCen zusammen:

a) Dio n a t ii r 1 i  o h e n  F o r m  s a n d e  sind in ihrer 
Lagerstatto von kciner viillig gleichmiiBigen Zu
sammensetzung; dio einzelnen Lieferungen konnen 
daher niemals gleichmiiCig ausfallen. Sio miissen 

im  Kollcrgang gemiseht und gemahlen werden. Die 
besten Pormsando enthalton betrachtliche Mengen 
von kolloidalom Eisenoxydhydrat (Ocker). Dadurch 
wird ein glatter GuB erzielt, der sich loiclit ans 
der Form lost. Dio Bindung ist naB starker. Jo 
nach den GuBarten miissen dio einzelnen Sand- 
mischungen yersohieden fein gemahlcn werdon (bis
7 Klassen, fiir kleinero Betriobo 4 bis 5 Klassen). 
Dio \Vicdervorwendung von Altsand ist wegen des 
Gehalts an gebranntem Ton auf «inon gewisson 
Prozont-satz boschriinkt. Der Yorrat ron natiirlich 
gebundenen Formsanden bester Giite ist durchwcg 
begrenzt, auch in  England. Der besto Formsand. 
kommt aus Belgien.

b ) Dio k U n s t l i c h g o b u n d e n e n F o r m s a n d e
bestehen gcwohnlich aus zwei, seltenor aus drei 
Komponenten m it einer kiinstlichcn Bindung. Aus 
einem hochprozentigen Qnarzsand und einem feuer- 
festen Ton lafit sich sichcr leicht ein normalor 
Formsand herstellcn, frei lich m it weniger An- 
passungsvorm6gen fur dio versehiedenen GuBarten. 
Durch das Fehlen des Ockors ist die Bindung 
schwacher, und der GuB lost sich nioht so leicht 

und restlos aus der Form> cr ist nicht glatt. Go- 
trockneto Formen sind fester ais nasse. Jo geringer 
der Prozentsatz an fcinem Sand in der Mischung 

ist, desto besser ist die Gasdurdilassigkeit. Dio 
kunstlicho Bindung brennt beim GuB aus, man kann 
sio aber durch Zusatz von wenig feuerfestem Ton 
wiederhersteUen. AuBerdem kann man bis zu 
80 o/0 Altsand bei der neuen Mischung verarbeiten. 
Dio vorhandcnen Mengen an Rohmaterialicn (Quarz- 
sanden und feuerfestem Ton) sind in Amerika und 
England unbegrenzt und in beiden Landem gleich- 
wortig. Dr. Joh. Behr.

GuBspanebriketts.

Ueber don EinfluB {|von GuBspanebrikotts auf dio 

physikalisehon und chemisohcn Eigensehaften des grauen 
GuBeisons beriohtote A. L. S t il lm a n  an dio American 

Foundrymen’s Association in Boston1).
Dio zu den Vorsuohon Torw.-ndoten Briketts aus sor- 

tierton GuBspanon hatten 127 mm Durchmesser und 180 
bis 200 mm Hohe; ihr Gewicht betrug rd. 13 kg und ihre 
Diohto otwa 8 0 %  dor normalen Dichte des GuBeisons. 
Es wurtlon zwoi Vorsuohsroihen mit folgender Gattierung 
durchgefiihrt.

1. Reihs. G em iseh ter GuB.

BrlkctU Schrott Roh
eisen

Ge*arot-
gewicht

kg‘ % kg % kg % kg

Gewohnlichc Gattierung-. 
Gaitierung Nr. 1 . . .  

„ » 2 . . . 
„  „ 3 . . .

136
136
272

10
10
20

816
816
630
080

CO
60
O

50

544
40'
544
408

40
c0
40
30

1360
1360
1360
1360

l ) Tho Iron Ago 1917, 6. Dez., S. 1397. .

2. Reiho. L o k o m o tiv z y lin d e rg u B .

Briketts Schrott

Wagen- 
rJtdcr 

(SiabU 
schrott)

Roh-

ciaen

Gc-
samt-

kg % kg
o / 
/o kg % kg % kg

Gewohnl. ZylindcrguB __ __ 680 50 136 10 544 40 1360
Gattierung Nr. 1 . . 136 10 680 50 136 10 408 30 1360

o 130 10 544 40 136 10 544 40 1360
n n ® * • 27. 20 544 40 136 10 408 30 1360

Dio Analyso orgab folgendo Zusammonsetzung:

i . y :- Geb.
Kohlen-

stoff

%

Mangan

%

Schwcfel

o/
/o

Silizium

%

Gewohnl. gcmischter GuB . 
tieraischtor GuB Nr. 1

it tt »» . .:* v* 

J ł »> u 3

Gewohnllchcr ZylindcrguB . 
Zyllndergufl Nr. 1 . . . .

„  2 . ,  . . 
»  „  3 .  .  . .

0,56
0,61
0,62
0,69
0,69
0,77
1,04
1,32

0,83
0,00
0,fl0
0,62
0,39
0,34
0,38
0,23

0,061
0,003
0,084
0,087
0,106
0,108
0,103
0,097

2,25 
2,12 
1,64 
1,86 
1,24 
1 24 
1,19 
1,15

Der Gohalt an gebundonom Kohlenstoff wird durch 
don Brikottzusatz erhoht; oine gesetzmaBigo Verandorung 
im Mangangohalt ist nieht wahrzuuehmon; dor Schwefel- 
gohalt steigt in dor orston Reiho m it dem Brikettzusatz, 
nimmt in dor zwoiton Reihe etwas ab; der Siliziumgehalt 
orfahrt in boiden Reihen oine Abnahme, dio Brikotts 

neigon also dazu, ein hiirtbres Matorial zu bilden. Uobor- 
oinstimmond hiormit zeigt dio Bruchflacho oine m it dem 

Brikottzusatz zunohmendo weiBo Randzone.

Dio Ergebnisso dor Bicgo- und ZerreiBprobo sind in 
folgender Zahlentafol zusammongcstcllt. Dio Auflagor- 
entfornung der Biogeprobon ist nioht angegobon, Bio bo- 
tragt wahrschoinlich 457 mm.

N

Biegcprobc Zerreifl- 

probe, 

Bruch- 

festlgkelt 

(20 mm 0)

Belastung kg 

454 | 9U7 11361
3/
2o
3
aDurchbiegung

mm m ni ram mm kg kg/mm*

Gewohnl, gemischter Gulł . 32,8 1,27 2,29 2,54 1361 21,95
Gcmischter GuB Nr. 1 . . 32.8 1,27 2,29 2,79 1542 21,81

33,3 1,27 2,16 2,54 1610 16,71
„ ,t 3 . . 32,6 1,27 2 29 2,79 1633 21,69

Gewohnllcher ZyiinderguB . 32,8 1,27 2,29 2,79 1814 23,11
ZylindcrguB Nr. 1 . . . . 34,0 1,02 2,03 2 54 1996 26,50

32,5 1,17 2,16 2,79 1678 24,82
1,52 2,29 3,05 1678 23,09

Eino Booinflussung der Durchbiegung dureh den 
Brikettzusatz ist nicht wahrzunehmon, die Biegefestigkeit 
nimmt m it dem Brikottzusatz im gemischten GuB zu, im 
ŻylindorguB dagegen schoint sio abzunehmen, doch ist 

dieso Abnahmo im Mittel aus den drei Proben m it Zusatz 
nur unbedoutond. Die ZerrciBfestigkoit andert sich dureh 
den Brikettzusatz praktisch nicht1).

P. Bardenheuer.

*) Deutsche Versucho haben z. T. gegenteiligo Er

gebnisso gezoit g f; vgl. St. u. E. 1911, 29. Jun i, S. 1044 ff.; 
1910, 27. Jan., S 86ff.; 24. Febr., S. 190ff.

Die SchrijtUHung.
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Aus Fachvereinen.

Iron and Steel Institute.
(Fortsetzung yon Seltc 002.)

K u n i i o h i  T a  w a  r  a  und  G o n s h i o h i  A S a 

h a r a  leg tcn  eino Arbeit vor iiber:

Graphitbildung in Eisenkohlenslofflegierungen1).

Aus Holzkohlcnroheison und Ilolzkohlo wurden in  
einem, Tontiegcl Eisen kohlenstoff legierungen mit Kohlo- 
gelialten zwischen 2,95 und 3,92 o/o erschmolzen. Dio 
Gehalte an allen ubrigen Bostandteilen waren goring, 
z. B. Phosphor 0,0G o/o, Schwefel 0,09 °/o, Mangan: 
Spuren.' Der Siliziumgohalfc sehwankte zwischen 0,01 
bis 0,05 o/o. Dieses Roheisen wurdo zunachst in eiserno 
Formen nusgegos9cn, so dali es wcili erstarrte, und liier- 
auf zu Sehmelzvorsuclion benutzt. Der Zweck der Ver- 
sucho war, den EinfluB verscliiedener Giefi temperaturen 
und Abkiihlungsgeschwindigkciten auf dio Graphitbildung 
festzustellen. Dio Ergebnisse sind aus der Zahlentafel 1 

zu erkennen.

Einflufi mehr. Dio GcfUgcbeobachtung zeigto, wie nicht 
anders zu erwarten, bei langsamer Abkuhlung Graphit, 
Zemcntit, Lcdcburit, Perlit, bei schnellor Graphit und 
Martcnsit. Dabei machen die Verfasser dio Bcmerkung, 
dafi der Graphit in schnellgckuhltem Roheisen nicht von 
Ferrit umgeben ist, sondern im Martcnsit liegt. Dieser 
Graphit kann also nicht aus einer Zersctzung von Zementiti 
in  Graphit und Ferrit entstanden sein. Dio Ansicht der 
Verfasser geht dahin, dafi der Graphit im Bestandteil 
des Ęutektikums unmittelbar aus der fliissigen Losung 
kristallisiert. Sio machen dabei dio Ilypothese, dafi der 
Kohlenstoff in der fliissigen Losung in der Ilauptmengo 
in  Form eines Karbidcs yorhanden sei, dafi dieses Karbid 
jedoch zum Teil in Eisen und Kohle dissoziiorfc sei. Dor 
in  der fliissigen Losung ais Ergebnis’ der Dissoziation 
vorhandene freic Kohlenstoff scheide sich beim Erstarren 
lais Graphit ab. Wenn dio Erstarrung hinreichend lang- 
sam vonstatten geho, konno naturgemall wiihrend der E r
starrung in dem noch fliissigen Teile dio Dissoziation

Zahlentafel 1. E in f lu C  r o n  G ie B te m p e r a tu r  u n d  A b k u h lu n g  a u f d ie  G ra p h ifa u ę s c h e id u n g .

Kr, des
Hochsto

Schmelz-
Glefl- Tempera tur

Zeit de* 
Abkuhlung 
bis auf (Ile Art der weiteren

Chemische Zusammensetzung 

i i  % Klelngefuge
Ver-

suches

temperatur 

in ° O

temperatur 

In o C

der Form 

ln • C

Temperatur 
der Form 

In Bt

Abkiihlung Geiamt-
kohlenstoff

Oraphlt Slllzlum
J.
!

1 1287 1237 1000 iy 2 Langsam

»>

3,20 * 0,02 GCP(L)

2 1274 1233 1100 iy 2 — * 0,05 GCP

3 1315 1266 1100 iy 2 »» — * — GCP

4 1301 1251 1100 • m »» 3,08 * 0,03 GCP

5 1355 1330 1100 iy 2 M 3,93 2,18 0,05 GCP

6 1336 1328 1100 154 »» 3,45 1,53 0,04 GCP

7 1333 1325 1100 >» -2,48 * 0,02 GCP(L)

8 •1409 1388 1100 i '/2 ,, 2,18 * 0,05 GCP

9 1430 

(for each 

H  hr.)

1329 1100 \k tt 3,36 1,50 0,06 GCP

10 1350 1323 1100 3 Sehr langsam 3,25 1,64 0,01 GCP
11 1402 1270 1100 0 in  Wasser 

abgeschrcckt
3,10

'■-S»
0,05 AL

13 1361 1328 1100 y2 Langsam 3.23 1,60 0,05 GC

14 1393 1327 1100 iy 2 i n Wasser 
abgeschreekt

3,42 1,26 0,02 MG

15 1347 1325 1100 _ Langsam 3,6b 2,14 0,03 GCP
18 1416 1399 1100 iy 2 >» 3,34 1,73 0,03 GCP
20 1357 1316 1000 8 in  Wasser 

abgoschreckt
3,63 * 0,02 ACLG

21 1334 1318 1000 y2 »» 3,60 * 0,01 ACLG
22 1325 1317 1100 J/2 ł » 3,58 * 0,02 A LG
23 1363 1322 900 7y2 3,42 — 0,03 AL
24 1339 1314 1122bll26 iy 2 t t 3,40 — 0,03 AL

* bedeutet: teilweife G ro ih itb ildung (Groj-hit qlfo nur an einzelnen Stellen). 

f  G '=  Graphit, C =  Zementit, P  =  Perlit, L  =  Ledeburit, A =  Austenit (zersetzt), M =  Martcnsit.

Es zeigt sich, dafi eine Graphitbildung immer oin- 
trat, wenn dio Abkuhlungsgesehwindigkcit wahrend der 
cigentlichen Erstarrung gering war, namlich, wenn der 
Guli wenigstens eino halbo Stundo zwischen der Gicfi- 
temperatur und der Temperatur der Gufiform (meist 
1100°) verweilte. Dio Verfasser bezeielinen dio Dauer 
dieses Verweilens im Erstarrungśbereieh in etwas un- 
bestimmter Weise al3 „Zoit“ („timo1'). Zugleich m it 
dcm Graphit wurden naturgemiifi m it Kohlo gesiittigto 
Mischkristalle erhalten, und zwar betrug die Menge der 
gebundenen Kohlo dabei etwas iiber 2 o[o, Die Art der 
Abkiililung nach vollendoter Erstarrung, ob langsam oder 
ob sehr schnell, hatte auf die Graphitbildung keinen

entsprechcnd dor Abschcidung des Graphites und dor 
Mischkristallo immer weitero Tcilo des gelosten Karbides 
ergreifen, so dafi schliefilich alles in Lo3ung befindlieho 
Karbid dissoziiert werdo und dann ais Graphit aus- 
kristallisiore.

Dio Verfasser haben augenscheinlich dio Arbeiten von 
R u o r  & J l j i n 1) und R  u e r  Ł G o e r e n s 2) nicht 
gelesen. In  diesen Arbeiten ist bekanntlich die Grapbit- 
bildung wahrend des fliissigen und festen Zustandcs 
seinerzeit eingehend durehforscht und cxperimentell 
und thooretiscih bereits weitgehender gcklart worden, 
ais es die vorlicgende Arbeit tut. Dio von den Verfassern 
aufgestellto Dissoziationsliypotlieso ist meines Erach ten 3

i)  Tho Iron and Trades Reviow, 9. Mai 1919, l ) Metallnrgio 1911, Bd. 8, S. 97.
Seite 578/9. 2) Fcrrum 1917, Bd. 14, S. 161.
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unsicher nnd auch iiberfliissig. W ir diirfen allerdings 
annohmen, da(5 oin gewisser Teil des Kohlenstoffes in 
Form von Kohlenstoff-Atomen in der fliissigen Losung 
cnthalten ist. Solche Kohlenstoff-Atomc miissen aber 
stets in ein und dcmselben Mcngenyerhiiltnis in  der 
eutektisehen Losung yorhanden sein, da die Dissozintions- 
geschwindigkcit jedenfalls ais so gro(5 anzunehmen ist, 

dafi sieli der Dissoziationsgrad infolgo teilweisor Er- 
starrung des Eutektikums in der zuriickbleibendcn 
Muttcrlauge nicht iindern kann. Es ist daher durch den 
Hinweis einer mogliehen Dissoziation dos Karbides in 
der fliissigen Losung noeh nicht erklart, warum sieh das 
eino Mai Graphit und das andere Mai das nicht disso 
ziierto Karbid aussclioidet. Man braucht aber den schwer 
naehpriifbaren Molekularzustand der fliissigen Losung 

zur Erklarung gaj nicht heranzuziehen, wenn man die 
Annahme macht, dafi das Kristallisationsycrmogcn und 
die Kristallisationsgeschwindigkeit des Zementites unter
halb des Ledeburitsehmdzpunktes griificr sind ais die dos 
Grapłiitcs. Dann kann namlich das Graphitcutektikuin 
nur in dem kleinen Bereich zwischen der Temperatur des 

Gmphitoutektikums 1153° (nach Buer) und der des 
Lcdeburites 1146 0 (nach Buer) kristallieren. Das fliissigo 
Boheisen darf al90 jedenfalls nicht unter 1146 0 untcrkuhlt 
werden, wenn nur Graphit kristallisieren soli. Bei dieser 
geringen Unterkiihlung ist aber der Abflufi der Schmelz- 
wiirmo sehr langsam. Dio Erstarrung kann aber natiirlich 
nur in dem Mafio fortsehreiten, wie die Schnielzwarme 
abfliefit. Die „Zeit“ der Verfasser diirfte also diejenige 
Dauer liaben, die zur Abfiihrung der gesamten Schmelz- 
wiirmo zwischen 1153 0 nnd 1146 0 erforderlich ist. 'Sie 
liangfc somit ab vom Gewicht dor Schmelze und der 
Warmeleitfaliigkcit von Schmelze, Gufiform und Um- 
gebung boi 1146 °. H . Hancmann.

G. Cesaro ł ) legie oinen Bericht vor iiber

die Liąuidusllnie im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm.

Er stellt iibor den Verlauf der Liquiduslinio im Eisen- 
Kohlenstoff-Diagramm an Hand der yon Carpenter und 
Keeling3) mitgeteilten Daten einige auf rechnerischer 
Grundlage berulicndo Erwagungen an.

E r tragt in einom Koordinatensystem die Bunkto 
der beginnenden Erstarrnng in  der Weiso auf, dafi 
er ais Ordinate die Temperaturen wahlt, ais Abszisso 
entweder die Atomprozento C (Fe-C-IIypothese) oder die • 
Molekularprozento Karbid (Fe, C), wobei er das Eisen- 
molekuł ais zweiatomig annimmt (Fe3 C-Fe2-Hypotheso). 
Auf dieso Weis eerhalt er zwei Kurven, die x-Kurvo und 
dio y-Kurve, von denen die letztero einen geradlinigeren 
Verlauf aufweist ais die x-Kurvo; liieraus wiire unter 
Annahme der Giiltigkeit des Gesetzes von Baoult, wonach 
iiquimolekularo Mengen der yerschiedcnsten Substanzen 
den Siede- und Gcfrierpunkt des gleichen Losungsmittels 
in  gleicher Weiso erhohen oder erniedrigen, zu folgern, 

dafi der Kohlenstoff in der Schmelze nicht in seiner 
elomentaren Form ais Graphit yorhanden ist, sondern in 
gebundener Form ais Karbid.

W ird der Verlauf der Liquiduskurve sowohl fur 
dic Kohlenstoffhypothesft (x-Kurve) wie fiir die Karbid- 
hypotheso (y-Kurve) ais geradlinig angenommen, so lassen 
isicli auf Grund der Daten yon Carpenter und Keeling 
fiir die beiden Kurven folgende Gleicliungen auf- 
stellen:

T i ’=  1516, 06588 —  21,622S9 • x ;
Ty =  1511, 81998 — 6,93254 - y,

worin T dio Temperatur der beginnenden Erstarrung 
bedeutet, x den Kohlenstoffgdialt in Atomprozenten, 
y den Karbidgelialt in Molekularprozenten.

ł ) Th o Iron and Coal Trades Bcview 1919, 9. Mai. 
S. 599.

-) Iron and Steel Institute 1904, I , S. 224.

Carpenter und Keeling haben fiir ihre Kurve, die- 
nach oben leicht konvex gckriimmt war, dio Gleichung 
einer Barabel aufgestellt m it folgenden Werten: 

t  =  1505 —  54,65 • C —  7,1 • W ; 

hierin bedeutet t die Temperatur, C den Kohlenstoff
gehalt in Brozenten.

Der Unterschied zwischen den nach der Ty-Glei- 

chung berechnetcn Worton und den yon Carpenter und 
Keeling beobaehteton Temperaturen erreicht’ niemals 
oinen Betrag von 10°, cr geht also iibor Vcrsuchsfehlcr- 
grenzen nicht hinaus.

Dieso Erwiigungen liaben nur Giiltigkeit unter der 
Voraussetzung, dafi dio Liquiduskurvo'eine gerade Linie 
ist, dafi also das Baoultscho Gesetz fiir den yorliegenden 
Fali zutrifft. Nun gilt dieses Gesetz aber nur 1. bei 
yerdiinnten Losungen, 2. bei Legierungen, dio boim 

Erstarren keino Mischkristallc bilden. Dieso Bedingun
gen sind boide im yorliegenden Falle nicht erfiiRt, da 
wenigstens bei hoheren Kohlenstoffgohalteń nicht mehr 
yon yerdiinnten Losungen die Bede sein kann, und 
weiterhin bei der Erstarrung Misehkristallo ausgescliicden 
worden. Dieso Schwierigkeiten begegnet Cesaro, indem 
er die allgemcinoro Gleichung von Le Chatelier-Sdirocder 
anwendet:

In  dieser Formel bedeuten: T dio absoluto Temperatur^ 
z die Anzahl der Molekule oines kleinston Teilchens des 
Losungsmittels (Tf-Eisen)1).

Fur dieso Gleichung wahlt Cesaro folgendo Schreib- 
woise:

1 1

To f  ‘ S Z’

worin A eine Konstanto darstellt, die den Moduł der 
gewohnliclien Logaritlmien enthiilt.

Dio beiden Konstanten T0 und A  konnen m it H ilfe 
von Zahlenangaben von Carpenter und Keeling berechnet. 
worden. Aus den Versuchsorgebnissen fiir zwei Kon- 
zentrationen:

Ci =  0,12; Ti =  1504° -f 273° =s 1777°,
C. =  4,37; T2 =  1136° + 273° =  1409° 

erhielt Cesaro:

T0 =  1510,87 0 - f 273 0 ■ =  1783,87 »

(Fes C - Fe2 - Hypotheso) \iiid 

T0 == 1517,93 o +  273 0 =  .1790,93 «
(Fe - C - Ilypothese).

Auch fur dieso. Art der * Berechnung liegt der Untcr- 
schied zwischen dem beroehneten T0 und der Messnng- 
von Carpenter (1505 °) nur fiir die Eisen-Karbid-IIypo- 
tliese innerhalb dor Versudisfehlergrenzen, nicht da
gegen fiir die Eisen-Kohlcnstoff-IIypothcse.

Es zeigt sidi also, dafi
1. dio berechrieten Werte m it den beobacliteten bei 

beiden Beredmungsarton (Baoultsches Gesetz, Glei
chung yon Le Chatclier-Schroeder) besser geiniiD der 

Eisen-Karbid-Hypotheso ais bei Annahme der Eisen- 
Kohlenstoff-Ilypothese ubereinstimmen,

2. die beste Uebereinstimmung in den Ergebnissen bei 
Annalime eines s;cradlinigen Verlaufes der Liquidus- 
kurye erhalten wird, dor nur fiir die Eison-Karbid- 

Hypotheso vorliegt.

Der Grund, der Cesaro veranlafite, das Eisen- 
lnolekiil ais zweiatomig anzunehmen, ist der, dafi dann 
in  dem Eutektikwu die Anzahl der Molekule des 
Losungsmittels praktisch gleich der des gelosten Kor- 
pors ist, da in diesem Fali die Anzahl der Cementit- 
molekulo 54 o/o betragt gegeniiber 37 o/o bei Fe3 C - Fe 
und 64 ®/o bei Fe3 C - Fes.

Ł) Dieso Doutung des Wortes z ist nicht ganz klar; 
leider driickt sid i aucli der Originalberidit nicht deut- 
licher aus.
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Ein Yergleich dor Kurven, die bei Annahme oine3 
ein- und eines dreiatomigon Fe erhalten wurden, fiihrte 
gloichfalls zu dem Ergebnis, daft das Eisen nur zwei- 
atomig sein kann, da nur in diesem Falle ein gerad- 
liniger Verlauf der Ivurvs moglich ist.

Auch fiir dio Eison-Kohlenstof f-Hypothese ergab sich 
mit einem irgendwie gewahlten Wert fiir die Atomzahl 
des Eisenmolekiils kein gerodliniger Verlauf der Li- 

<juiduskurve.

S c h l u f i f o l g e r u n g e n :

1: Die Liquiduskurve im  System Eisen-Kohlenstoff 
hat einen geradlinigen Verlauf.

2. lin  Augonblick dor Erstarrung befindet sidi der 
Kohlenstoff nicht in freier Form ais Graphit in  der 
fliissigen Losung, sondorn an Eison gebunden ais Karbid 
(Fe3,C).

3. Das Eisenmoleldil ist ąls zwewtbmłg anzimehmen.

(Fortsetzung folgt.) Meuthent

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).

14. Mai 1920.

Kl. la , Gr. 30, G 48 375. Verfahron zur Trennung • 
-łon Koks und Schlacke aus Ilalden. Stpl.-JJng. Erich 
Grimpe, Borditesgadcner Str. 27, und Bruno Voigt, 
Berlin-Schoneberg, Neuo Winterfeldstr. 21.

K l. la , Gr. 30, M  66 212. Verfaliren zur Vorberei- 
4ung yon Erzen, insbesondero von Eisen- und Mangan- 
erzen zur trockonen Aufbereitimg. Masdiinenbau-Anstalt 

Humboldt, IColn-Kalk.
Kl. Ib , Gr. 1,-St 32 960. Magnotbchor Ścheidor. 

Ludwig Stolz, BmunsdiwMg,. Huttonstr. 15.
K l. 12e, Gr. 2, G 47 814. Verfahren zur Gasreini- 

■gung bei mehrstufigen Yerfliissigungsanlagen. Gesell- 
schaft fiir Lijide’s Eismaschinęn, A.-G., Wiesbaden.

K l. 12ei Gr, 2, Z 11 178. Spriihelektrode' zur Reiiii- 
gung von Gasen oder Dampfen. Heinrich Zschocke, 
Kaiserslautern.

K l. 21 h, Gr. 8, R  48 071. Elektrischer Ofen. Ivar 
Renncrfelt, Djurshobn, Schweden.

Kl. 21h, Gr. 11, O 11 116. Elektrodenmaterial fiir 
eloktrisoho Oefen. Olaf Rovorud Olsen, Kristiania, Nor
wegen.

Kl. 24e, Gr. 9, M  64 367. Besdiickungseinriditun# 
fiir Gaserzeuger m it drdibarem Aufgabebehiilter. W il
helm Muller, Dillingon, Saar.

Kl. 49b, Gr. 11, H  75 034. Vorrlchtung zum Ab- 
soheren von Rohron und rohriormigen Korpern mittels 
profiliertor Messor. Friedr. Willi. Hilgor, Koln-Linden- 
thol, Bachemer Str. 229.

Kl. 80a, Gr. 24, B 86 842. Walze-npresse zur Her
stellung von Briketts. Fritz Bossardt, Luzern.

Kl. 80a, Gr. 24, B 90 577. Walzenprcsse zur Her
stellung von Briketts. Fritz Bossardt, Luzern.

Kl. 81 e, Gr. 25, E 21243. Koksverladovorriehtung. 
Eisenhiitte Westfalia, A.-G., Bochum.

17. Mai 1920.

Kl. lOa, Gr. 15, K  68 502. Einebnungsstange. H u
bert Kroll, Gelsenkirchen, Wilhelminenstr. 185.

Kl. 12 f, Gr. 3, G 50 024. Sauretransporttopf fiir 
Eisen bahnwagen und Transportfahrzeugo. J . P. Goossens, 
Lodiner & Co., Kommanditgesellschaft, Brand b. Aachen, 
Rhld.

Kl. 24e, Gr. 11, B 81 409. Gaserzeugor mit Schlak- 
kenabstich. Kohle und Erz, G. m. b. H., Essen, Ruhr.

Kl. 40a, Gr. 17, H  73 504. Verfahron zum Vakuum- 
sehmelzen und Verguten von Motallon und Legierungen. 
W. C. Henteus, Gos. m. b. H „ u. Dr. Wilhelm Rolrn, 

Hanau a. M., Grimmstr. 17.
K l. 80c, Gr. 16, M  58 470. Einriohtung an Brenn- 

■iifon zum Nutzbarmachen dor Heizgase. Fritz Mayor, 
Niirnberg, KaulbadUrtr. 38.

20. Mai 1920.

Kl. lOb, Gr. 16, B 91219. Yerfahren der Her
stellung von Brennstoffbriketts aus Klarsehlamm und

l ) Die Anmoldungen liegon von dem angegobonen 
Tage an wShrond zweier Monate fur jedormann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im Patontamte a  B e r 
l i n  aus.

X X  U

Brennstoffabfiillen unter Zusatz von gebranntem Kalk. 

Otto Brandt & Co., Leipzig-Gohlis.
Kl. 18 c, Gr. 10, M  63 407. Wassergekiihlte Gleit- 

sdiiene fiir metallurgischo Oefon. Maurico Mathy, Flć- 
malle-Grande.

Kl. 21 li, Gr. 6, A 31 089. Kippbarer Elektroden- 
ofon. Aktien-Gesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, 
Sehweiz.

Kl. 21 h, Gr. 6, G 46 421. Verfahren zum elek- 
trischen Schmolzon von Motali durdi in ihm selbst ais 
Widerstand erzeugte Wiirme und Schmelzofen zur Aus- 
fuhrung des Verfahrens. Jean Roger Gault, Paris.

K l. 24 c, Gr. 8, K  67 667. Retortenofon, yomohin- 
lich zur Erzeugung von Gas; Zus. z. Anm. K  65 722. 
Heinrich Koppers, Essen-Ruhr, Moltkestr. 29.

Kl. 74b, Gr. 5, H  76 635. Vorrichtung zum selbst- 
tatigen Anzeigen des Warmlaufons eines Lagers m it 
einom an ihm befestigten Bugel Arno Thielo, Ober- 
planitz, u. Hofmann & Zinkeisen, Ges. m. b. I I ., Żwiekau 
i. Sa.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
. 17. M ai 1920.

Kl. 31 a, Nr. 741 090. Tiegelofen zum Schmdzen von 
Metallen m it kippbarem Gielltiegel. Metallbank und Me- 
tallurgisdio Gesellsehaft, Akt.-Ges., Frankfurt a. M

Amerikanische^Patentberichte.

Nr. 1 122 272. H ans  G o ld sch m id t und  H ans Bie- 
w e n d in  Essen-Ruhr. Verfahren, durch Einfuhren von 
Therm.it in  das flussige in Blockformen vergossene Metali 
eine aufwirbdnde Be.wegu.ng zwecks Ausscheidung von Gas 
zu erzeugen.

Nr. I 122 Ś21. lr v in g  R . S m ith  in  M ilw aukee , 
W isc. Formkasten aus Schmiedeisen.

Nr. 1.122340. Josef. Weber in  Essen-Ruhr. Yer
fahren zur Entfernung des Zinks von verzinktem Metali 
mittels neutralen Zinkchlorids.

Nr. 1 122369. Jo seph  D an ie ls  und  W il l ia m  
Li S ily ia  in  C an ton , Oh io . Vorrtchtung zum Oldtten 
von Walzen. '

Nr. 1 122 371. John. D oug las  in  B irm in g h am , 
A la. Staubsammler.

Nr. 1 122 385. R o be r t A b b o tt  H ad f ie ld  in  Shef - 

f ie ld , Eng). Verfahren, in  Legierungen aus Eisen, Silizium,, 
A luminium und Mangan den Yerlust an magnetischer und 
elektrischer Kraft zu mindern.

Nr. 1 122 861. Jam es  C hurohw ard  in  M oun t 
Yernon, N. Y . Legierter Stahl, enihaltend Nickel, Chrom,, 
Wolfram, Vanadium, Mangan und Silizium.

Nr. 1 123 232. H e rm ann  A. B rassert und  Charles 

J. Bacon  in  Ch icago , J l l .  Oaswascher. 
m  Nr. 1 123 564. F red  M ark in  N ew ark , N. Y . JStaub- 
sammler.

Nr. 1 123 672. N ie ls  S. Borch in  K oponhagen , 
Danem ark . Verfahrtn, Erze »» Drehófen zu verfestigen.

Nr. 1 123 868. H erbe rt H aas in  San F rano iaoo . 
Konverter.

Nr. 1 124 593. JameB Cooper in  Y o ungs to w n , 
O hio . Regenerator fiir Warmófen.

Nr. 1 124 870. Jam es C. D a r is  in  H in sd a le , J1L 
Regenerator,

94
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Nr. 1 125 090. M aurice  G oldberger in  Fort- 
W ayne , In d . Tkgelofen.

Nr. 1 125 12o. S tophon  A r th u r  K rom  in  B irm in g 
ham , A la . Sinterkonverter fiir Erze.

Nr. 1 125 345. H e in r ich  Koppors in  Esson-Ruhr. 
Siehender Ofen zur Erzeugung von Koks und Gas.

Nr. 1 125 741. A lfred  Schwarz in  N ow Y ork , N. Y. 
Yerfahren zur Herstellung und Ausbesserung von Attsklei- 
dungen fiir Oefen.

Nr. 1 125 919. H enn in g  F r ie d r ich  W a llm a n n  in  
Ch icago , J l l .  Gaserzeuger.

Nr. 1 126028. Thom as JI. K ok ich  in  A ire  L i bre, 
Mcxico. Schachischmelzofen.

Nr. 112C079. A u g u s t in  Loon Je a n  Quoneau in  
P h ila d e lp h ia , Pa. Verfahren zum Giepen von schicer- 
schmelzenden M elallen.

Nr. 1 126 473. W ill ia m  O. H o us to n  in  B e lla ire , 
O hio . Bekuperativ-Feuerung fiir MuffelSfen.

Nr. 1 126 621. A lfred  de B ack  in  Essen-Rulir. 
Yerfahren, die Emaille von Eisen und Stahl zu ent- 
femen.

Nr. 1 126 629. E dw ard  D. G leason in  New Y o rk , 
N. Y . Eisen, Kohlenstoff, Bor und Kupfer ent hallem! c Le
gierung.

Nr. 1126 916. E dw ard  Georgc T odt in  Chicago, 
J l l .  Formmaschine.

Nr. 1 127 0-11. Frederic  L loyd  in  She ffie ld , Engl. 
Verfahren zur. Herstellung von Hohlkórpem aus Metali.

Nr. 1 127 095. F redo rick  G ard  Sands in  C o lum 
bus, O h io . Formmaschine.

Nr. 1 127 162 und 1 127 163. F rederick  Mi Becket 
in  N ia g a raF a lls . Verfahren zur Herstellung von Wolfram- 
legierungen aus wólframhaltigem Walzsinter.

Nr. 1 127 177. H aro ld  P. Brown in  M o n tc la ir , 
N. J. Verfahren, die Lebensdauer von Schienen durch Auf- 
schweifien einer Manganlegierung zu erhohen.

Nr. 1 127 209. George F. Downs in  B u ffa lo , N. Y. 
Yerfahren, Gichtstaub zu agghme.rie.ren (sintern).

Nr. 1 127 264. E dw in  Y in cen t L anyo n  und 
F ranc is  A lb e rt Curno w ii\ P ittsb u rg , Kans. Schmelz- 
ofen.

Nr. 1 127 278. W a lte r R acha ls  in  Y oungs tow n , 
O hio . Deckel fur Tiefófen.

Nr. 1 127 315. Jo h n  A lb e rt S w inde ll in  P ltts- 
burgh , Pa. Beschickungsvorrichtung fiir WarmS/en.

Nr. 1 127 351. Thom as E. Bro"wn in  New Y ork , 
N. Y. Windę fur Hochd/eni-erschliisse.

Nr. 1 127 591. V ic to r C hartenor in  P ittsb u rg h , 
Pa. Walzwerk fiir Blech u. dgl.

Nr. 1 127 949. Charles A. W ecks in  P h ila d e lp h ia , 
Pa. Yerfahren der Kokserzeugung unter Gewinnung der 
Nebenprodukte.

Nr. 1 128009. Jo h n  Le M a j’ und  M ilus  M. Houso 
in  In d ia n o p o lis , In d . Verteiler fur Schleudergu/3.

Nr. 1 128 726. W a lte r R ub e l in  C h ar lo tte n bu rg , 
Deu tsoh l. Eisenlegierung fiir Dynamos mit einem Gehalt 
an Silizium und Aluminium.

Nr. 1 129 113. W ill ia m  E. N ickerson  in  C am 
bridge , Mass. Yerfahren zum Harten von Stahl.

Nr. 1 129 258. George J. Weber in  K ansas C ity , 
Mo. Gaserzeuger.

Nr. 1 129411. A lfred  V. M agnuson  in  Berw yn, 

J l l .  Formmaschine.
Nr. 1 129 663. H e rm ann  G ier in  C o ln-K alk , 

D eu tsoh l. Presse fiir Panzerplatten u. dgl.
Nr. 1 129 822. Georg U llr ic h  in  M agdeburg , 

D eu tsch l. Magnetischer Scheider.
Nr. 1 129 873. B e rnhard  K e lle r in  Duisburg-  

M eiderich , D eutsch l. Ruttelformmaschine.
Nr. 1 129928. U tley  W edge in  A rdm ore, Pa. 

Dampf erzeugung mittels heifłer Schlacken,
Nr. 1 129 983. F ra n k lin  M. J le r in  Denver, Col. 

Odtiegelojen.
Nr. 1 130 031. E d w in  E. S lick  in  W es tm on t bo- 

rough , Pa. Ausmauerung fiir Winderhiizer.

Nr. 1 130 040. E dw in  F rost T ille y  jr . in  P la in-  
f ie ld , N. J. Warmofen.

Nr. 1 130 254. Charles R. B ryson in  P ittsbu rg h ,. 
Pa. Schmiedepresse.

Nr. 1 130 512. Loon E. H ir t in  P ittsb u rg h , Pa. 
Yerfahren zum Erzeugen von Generatorgas.

Nr. 1 130 513. H iram  W. H ix o n in  P h ila d e lp h ia , 
Pa. Yerdichtungsnerfaliren fiir Bldcke.

Nr. 1 130 596. Joh annes  H erb ing  in  H a lle- Saa le . 
D eu tsc lll. Staubsammler.

Nr. 1 130 648. Georg U llr ic h  in  M agdeburg , 
D eutsch l. Elektromagnetischer Scheider.

Nr. 1130 650. Jo h n  W h itak e r  in  N o r th  W ales, 
Pa. Yerfahren, die Zahne von Sagen zu harten.

Nr. 1 130 678. W a lte r R ub e l in  Westond-Char- 
lo tte n bu rg , D eu tsch l. Verfahren zur Erzeugung mn 
Eisenlegierungen fiir Dynamobleshe.

Nr. 1 130 734. W illia tn  S m ith  H ó rry  in  N iagara  
F a lls , N. Y. Elektrischer Ofen.

Nr. 1 130 861. W aller P. T ins ley  in  F o rt W orth , 
Tes. Gaserzeuger.

Nr. 1 131 262. F ra nk  O rth  in  In d ia n a  H arbor, 
In d . Warmespcicher fiir Oefen.

Nr. 1 131488. Eugon D o lensky  in  F r a n k fu r t
a. M a in , D eutsch l. Vcrfahren zur Erzeuguitg von Staht 
im Vakuum,

Nr. 1 131 697. H enry  Hess in  P h ila d e lp h ia , Pa. 
Gieficerfahren fiir Metalle.

Nr. 1 131 799. A rch ie  S m ith  in  Lco ton ia , O h io . 
Yerfahren zur Erzeugung mn Siliziumstahl.

Nr. 1 132 028. P a tr ic k  J. 0 ’D onnc ll in  Chicago,. 
J l l .  Yerfahren, Feuerungsgewdlbe auszubessern.

Nr. 1 132 124i W alter A ugus t S ch m id t u. George- 
C liffo rd  R oborts  in  Los Angeles, Cal. Gasreiniger.

Nr. 1.132 6 fl u. 1 132 612. J a y  T. Osler in  Corao- 
po lis , Pa. Yerfahren und Yorrichiung zur Erzeugung von 
Walzen mit einer Stahlseele.

Nr. 1 132 661. W illia m  G. K ranz in  Sharon . Pa. 
Yerfahren zur Behamllung von Eisen f iir Gu/3zwecke.

Nr. 1132685. A r th u r  Roberts  in  E ra n s to n . J l l .  
Koksofen.

Nr. 1 133010. W ill ia m  R u se ll D egenhard t irt 

K a lgoo r lie  ,u. W illia m  Jo rd an  in  Y ouam ne , A us tr . 
Gaserzeuger.

Deutsche Reichspatente.

KI. 24 e, Nr. 313 391. vom 24. Ju li 1917. S iog fr ied  
B a rth  in  D usseldorf. Vorrichtung zur Zerli inerunp 
der Schlacke bei Gaserzeugern mit Drehrosl.

Ueber dem auf seiner oberen ebenen Flachę m it 
Zahnen a ausgestattetcn drehbaren Sehusselboden b ist 
ein Mauertragring c angeordnet, der an seinem nach innen 
kegelformig ansteigenden Teil m it Zahnen d Yersehen ist. 

Zwischen beiden Zahnkranzen wird die Schlacke durch die 
Drehung des Bodens b zerkleinert.

1
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ZeitsGhriftenschau Nr. 5.1)

Allgemeine Metallurgie des Eisens.

Allgemeines.
Andrew Mc. Cance: K o h lu ng  des E isens bei 

n iederen  T em pera turen . [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 
9. Mai, S. 599. -  Vgl. St. u. E. 1920, 15. April, S. 525.] 

EinfluB der Beimengungen.
J . E. Hurst: S a u e rs to ff 'in  GuBeisen. Der Be- 

hauptung, daB dic Gegenwart von Sauerstoff in GuBeisen 
gunstig auf die meohanischen Eigenschaften einwirke, 
wird widersprochen; vielmehr kilmen hierfur, worauf 
auch die Gegenwart des Sauerstoffs hinweise, Tem- 
peraturvorh:iltuisse urid Kohlungsyorgangc beim Schmel- 

zeri des GuBoisensin Betracht. [Foundry, 1920, 15. Miirz, 
S. 236.]

H. S. Rawdon: Schwefel in  S tah l. Ansichten von 

englischen und franzosisohen Materialprufem und Stahl- 
workern iiber den EinfluB von Schwefel und Phosphor 
auf die mcchanischen Eigenschaften von Stahl. [Ir. Tr. 

Rev. 1920, 8. April, S. 1069/71.]

Brennstoffe.

Torf und Torfkohle.
Herbert Pliilipp: V e rw endungsm 6g lichkc it von 

Torf zur K ra fte rzeugung . Allgemeines. Torf-Vor- 

kommen in Nordamerika und Abbau. Gewinnung von 
Gas und Nebenerzeugnissen. Die Schwierigkeiten bei der 

Torfyorwertung liegen in der Gewinnung und Trocknung 
des Torfs. [Met. Chem. Eng. 1920, 14. April, S. 693/6.] 

Braunkohle und Grudekoks.
Dr. Otto Pistorius: U eber d ie  w irtsch a ftlic h e  

A u sn u tzu n g  dor R o h b raun k o h le . Yergasung in 
Generatoren. Entgasung in Schwolofen. [Fouerungs- 

technik 1920, 15. April, S. 117/9.]
Minderwertige Brennstoffe.

A. W irth: G ew innung  und  V erw ertung  m inder- 
w ertiger B renns to ffe . Gewinnung der minderwertigen 

Steinkohlenerzeugnisse in der Sieberci und Wiische. Bei- 
spiol einer Kohlenaufbereitungganlage fur 3000 t  For

derung und einer Siebcrei fur Fórderkohlen. Gewinnung 
von Koksascho. Yerwendung der Kridlo-Rostplatte bei 
Kohlenstaubfeuerung m it Unterwind. Das Mahlen des 
Staubes auf eine bestimmte KorngroBe ist unbedingt 
notwendig. Besehreibung von Kohlenstaubfcuerungen und 
von Kohlcnstaub-Luft-Mischvorrichtungen. Schwierig- 

keiton bei der Yerbrennung von Anthraziten und MaB- 
nahmen zu ihrer Bekampfung. Kohlenschlamm, Koks- 
asehe, Rauch-undLokomotiykammerlosche. Verschiedene 
Rostarten. [Z. d. V. d. 1 .1920,13. Marz, S. 245/8; 20. Miirz, 

S. 277/81 u. 17. April, S. 327/31.]
Rob. Mezger: W urttem berg ische  Oelsehiefcr. 

Vorkommen und Zusammensetzung. Entgasungsyor- 

suehe. Wirtschaftliches. (Berieht folgt.) [J. f. Gasbel. 

1920, 28. Febr., S. 133/8.]
Nebenerzeugnisse.

D am p f w irtsch Ł ft bei der G ew innung  der 

N eb e np ro d uk te  in  K okere ien  und  G asans ta lte n .*  
Besehreibung von Ammoniakgewinnungsanlagen. Wasch- 
verfahren, direktes und halbdirektes Ammoniakgewin- 

nungsverfahren. Bestimmung des Dampfyerbrauches der 

Destillierapparate. Erfordcrliche Warmemenge zur Er- 
warmung des Rohwassers und der Kalkmilch und zur 
Trennung und Vergasung des Ammoniaks und der Kohlen
saure aus der Losung. Strahlungsyerluste. In  Gasanstalten 
ist der Entfall an ammoniaklialtigem Kondenswasser 
geringer ais in Kokereianlagen. Versuchsergebnisse iiber 
den Dampfyerbrauch an Koppersschen Destillierapparaten. 
Dampfkosten bei der Erzeugung ron schwefelsaurem

>) Ygl St. u. E. 1920, 29. Jan., S. 162/9; 26. Febr., 

S. 302/9; 1. April,' S. 444/53; 29. April, S. 588/84.

Ammoniak. Verwendung von Abdampf. [Heinrich Kojł- 
pers, Bau u. Betr. v. Ani. z. Veredelung v. Bfcnnst. 
1920, I, S. 5/34.]

Erze und Zuschlage.

Manganerze.1
G. S. BardweLl: E lek tr isches Sehm elzen der 

M anganerze  v on  M on tana . Charakter der Erze und 
GroBe des Vorkommens. Besehreibung der Anlage zu 
Great Falls, Mont.' Sclunelzverfahren. Gestehungskosten. 
[Met. Chem. Eng. 1920, 14. Apri], S. 6S1/5.]

Chromerze.
Carl Hiitter: Ueber d ie  C hrom erzvorkom m en 

in  N ordm azodon ien .*  Chromityorkommen von Ra- 
duscha. Abbau teils im  Bergbau, teils im Tagebau. Abbau- 
tiefe bis 23 m. Chromoxydgehalt 48—52%. Die Erz- 

blocke befinden sich teilweise in Pikrolithmassen. Auf- 
bereitungsanlagen. Angabe von Durclischnittsanalysen. 
[Z. f. pr. Geol. 1920, April, S. 53/9.]

Nlckelerze.
V orkom m en  und  V orw endung  von  N iekel- 

erzen. Die wichtigston Nickelerze. Statistisehe Angaben 
iiber Nickelgewinnung. Vorkommen von Nickelerzen in 
don verschiedenon Weltteilon m it Analysenangabe. yer
wendung von Nickel hauptsiichlich ais Legierungsmotall. 

Monellmetall und Konstantan. [Buli. Imper. Inst. 1916, 
April/Juni, S. 228/53.]

Feuerfeste Stoffe.

Allgemeines.
E in iges iiber K o łle rgange .*  Kollcrgang ais Auf- 

boreitungsmaschine fur Ton. Bauart des Kollerganges 
entsprechend der Verwendung von trockenen oder nassen, 
harten oder weichen Tonen. Breite Laufer bei Miseb- 
kollergangen. Anordnung der Laufer. Ausfuhrung der 
Rostplatten. [Tonind.-Zg. 1920, 29. April, S. 488/9.]

Klebsand.
K lebsand . Analysen der wichtigsten Klebsande. 

Verwendungsm6glichkeiten der Klebsande. Schmelz- 

punkt darf nicht unter SK  31 liegen. [Tonind.-Zg.'1920, 

22. April, S. 459/60.]
Saure Steine.

Friedr. Wernicke: Ueber Q u a rz ite  und  S i l ik a 

ste ine .* [St. u. E. 1920, 1. April, S. 432/7.]

Baustoffe.

Eisenbeton.

Brassen und  S teven  im  In n o rn  yon  Beton- 
T anksch iffen .*  Bauart der 7000-t-0eltankschiffe. 

Quer- und Lóngsschotten. Verbesserungsyorschlage zur 
Verstarkung der Oeltanksehiffe der Emergency Fleet 
Corporation. [Eng. News 1920, 8. Apri], S. 705/8.]

Reg.-Baumeister Karl Mentzel: D ie  S teintor- 
b rucke  in  H a lle  a. S. (U m schnurter GuBeis^n- 
be ton , System  Em perger).* Der Baugrund besteht 
aus Lehm. Widerlager aind in Stampf beton im Mischungs- 

Yerhaltńis 1:10 fiir die Fundamente und 1 :9  fur das 
Mauerwerk ausgefiihrt. Die Eisen fur die Umschniirung 
des Bogens sind im Abstand yon 8 cm angeordnet. Die 
Fahrbahn besteht aus 6 Mittel- und 2 End-Quertragern, 
Konsoltragern, sekundaren Liingstragern und einer daruber 

gespannten Eisenbetondeckc. Statischo Berechnung. 
[Dt. Bau-Zg. 1920, 27. Marz, S. 9/13 u. 10. April, S. 17/9.] 

Hochofenschlackenerzeugnlsse.

H. Chr.NuBbaum: D ie B o de u tu ngd cs  Schwemm- 
ste ines und  der Le ich tbe tonbauw e isen  f i ir  den 
W ohnungsbau . (Vortrag im  Verein deutscher In- 
genieure yom 12. Dez. 1919.) Der Warmesehutz wird 
beziiglich der Eigenschaften der Wando und Decken 
beeinflufit durch das Leitungsvemiogon fur Warme, die 

Warmestrahlung, die Winddurchlasaigkeit, das AusmaB

siehe Seiie 159 bis 161-Zeitschriflem-erzeichnis nebst Abkiirzungen
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dor Fonster und AuBcutiiren und duroh die GióBo und Art 
dea Warmespoicliors. MaBregeln gegen das Aufsteigen 
dor Erdfouchte, Wetter- und Schallschutz. Eigenschaften 
des rheinisohen Schwemmsteines und des Hoohofon- 
sohwemmstoinea. Bimsbeton, Bims-Sparboton und andere 

Loichtbetonarteu. Eignung der Yerschiedenen Beton- 
artenfur don Wohnungsbau, [Sitzg.-Ber. d. Arb.-Aussch. 
i. Reichsyerband z. Ford. spars. Bauweise 1920,2, S. 37/45.] 

Kesselschlacken.
Dr. Nitzsche: U ntersuchungen  an Kessel-

sohlaoko fu r  Betonzw ecke.* Probematerial und 
Korngefuge der Schlacke. Festigkeit von Schlacken- 
mortel und Schlackenbeton m it und ohne Sandzusatz. 
R-iuragowichtc, Porengehalt, Wasseraufnahme, Wasser- 

abgabe YOn Schlaokenbeton verglichen m it Ziegelmaterial. 
Gehalt an loalichen schwefelaauren Salzen und Eisen- 
ojcydul. ProBkuohen zweoks Vornahme yon Raurnbe- 
atandigkeitaprobon. Versuohe m it Zellen aus Ziegel- 
mauerwork und Schlaokensteinen bzgl. Fouchtigkeits- 

und Temperaturdurchgang. [Zement 1920, 25. Marz, 
S. 146/8; 1. April, S. 158/60; 15. April, S. 182/6 u. 22. April, 

S. 195/8.1

W arm e- 'und IKraftwirtschaft.

Allgemeines.
yrGosmo Johns und Lawrenco Eunis: D ie  Warme- 

w ir ts c h a ft  in  deu tsehen  E ise nhn ttenw e rken  in  
eng lisoher B e leuch tung . [Engineering 1919, 26. Sept., 
S. 428/30. -  Vgl. St. u. E. 1920, 8. April, S. 480/1.] 

Lano: B renna to f fe rsparn is  be i dor K ra ft-  
erzeugung. In  Betracht gezogen sind Hausbrand, Ver- 

gasung, Dampferzeugung, Sparer und Ueberhitzer, Be- 
lastungsfaktor, Abdampfturbinen, Dampfaammler und 

Dampfakkumulatoron. [Chem.-Zg. 1920, 20. April, 
S. 301/3.]

Abwarmeverwertung.
B. H. Groene: A bw arm everw ertung  von  Majr- 

tin o fen .*  Grundsatze fur die Ausbildung und Beaohroi- 
bung. einer solchen Anlage. Ais Kessel sind stehende 
Wasserrohrkessel zur Anwendung gekommen. [Ir. Tr. 

Rev. 1920, 8. April, S. 1065/8.]

Feuerungen.

Kohlenstaubfeuerung.
A. W irth: G ew innung  und  V erw ertung  minder- 

wortiger B renns to ffo . Einzelheiten des Aufsatzes 
Ygl. Abschnitt Brennstoffe. [Z. d. V. d. I. 1920, 13. Marz, 
S. 245/8 ; 20. Marz, S. 277/81; 17. Aprii, S. 327/31.]

Roy N. Buell: B raun k o h le n s taub fe ue ru ng  in  
K a lifo rn ie n .*  Kurze Mitteilung uber eine Versuchs- 

ausfuhrung zur Dampfkesselfeuerung. [Met. Chem. Eng. 
1920, 31. Marz, S. 605/7.]

W .L .W otherspoon :Fortsohrić te  in  der K o h le n 
s ta ub fe ue run g  fu r  S chach to fen .*  Bei der Cerro de 
Pasco Copper Corporation werden 50 %  Koks durch 
Kohlenstaub eraetzt. Giinstige Ergebnisse auch auf 
anderen Werken. Kohlenstaubfeuerung fur Bloihutten. 
Neue Sicherheitswindform. [Eng. Min. J . 1920, 3. April, 

S. 803/4.]
Oelfeuerungen.

G. Lechartrier: D ie  neueaten F o r ts c h r it te  in  
der M asutvorfeuorung .*  Bau der Behalter. Einbau 
der Brenner in die rerschiedenen Ofenarten. Besondere 
Bconnereinbauten. Umbau von Kohlenfeuerungen in 
Masutfeueruns;en. Vorauohsergebnisse an Dampfkesseln. 
Wirkungsgrad uber 80 % . Hauafeuerungen. [Technique 
moderne 1920, Marz, S. 116/23.]

Feuerungstechnlsche Untersuohungen.

Wa. Ostwald: R auch gaskon tro lle b o ig em iach te r  
Feuerung.* [St. u. E. 1920, 22. April, S. 546/7.]

Hilliger: D ie  A usw e rtung  der ohem isohen 
U m setzungen  bei V e rb rennungsvo rgangen  und  
d ie  Bereohnung der d abe i au ftre te nde n  Fehler. 
Darlegung des Rechnungaganges: Dio Nachpriifung.____ __  ■ . _ _ -Ik— ̂ " —• ■ — -.i ■■

ergibt einen Fehlerwert von etwa 10 % . [Z. f. Dampfk.

u. M. 1920, 16. April, S. 113/4; 23. April, S. 121/2.]

Gaserzeuger.

Braunkohle.
Dr. Theiler: D ie  T ie ftem po ra tu rve rk oh lu ng  

ger ingw ertiger B renns to ffo , insbesondere der 

B raunkoh le . [Braunkohle 1919, 15. N oy., S.431. — 
Vgl. St. u. E. 1920, 15. April, S. 522.]

R . Banco, St.-jjltg. Karl d’Huart und Dr. K . Neu- 

mann: D ie  V ergaaung  von B raunkoh le  in  n e u 
z e it lic h e n  D rehroat-G aserzeugern . (Zuschriften- 
weohsel.) [St. u. E. 1920, 8. April, S. 476/9.]

K. Krumbiegel: Gaserzeugung aus B raunkoh le  
m it  W e rts to ffgew innung .*  Wirtschaftliche Au»- 
sichten der Vergasung der deutsehen Rohbraunkohle m it 
und ohne Teergewinnung. [Braunkohle 1920, 17. April, 
S. 6/9.]

te* Sonstiges.
P. Haake: K oksruokgew innung  aus Generator- 

sohlacken, Schlackenwaschmaschine, System Eittle, 
Stuttgart, ermoglicht eine Koksruokgewinnung von etwa 
50 %  aus Generatorschlacken. Wirtsehaftlichkeit dieses 
Yerfahrens. Der duroh daa Waachen der Schlacken ge- 
wonnene Schlackenaand eignet sich ala Bausand. [J. f. 

Gas bel. 1920, 1. Mai, S. 277.]

Krafterzeugung und -verteilung.

Dampfturbinen.
Friedr. Beyer: B e itrag  zu r  B ereohnung  rasch 

u m iau fe nd e r  Scheiben .* [Z. f. Turb. 1920, 10. April, 

S. 112/7.]
Gasturbinen.

Hans Holzwarth: D ie  E n tw ic k lu n g  der H o lz 
w arth- G as tu rb in e  se it 1914.* [Z. d. V. d. L 1920, 
,28. Febr., S. 197/201. -  Vgl. St. u. E. 1920, 15. April, 
S. 520/2.]

Speisewasserreinigung.
B. Treu: F o r ts c h r it te  in  der R e in ig u n g  von 

Kesselapeisewassern. Sohadliclikeit dea Kesselstein- 

ansatzes. Reinigung mufi sieh erstrecken auf Entfernung 
von Kohlensaure, Luftsauerstoff und Oel sowie die 
Enthartung und Befreiung von Kesselsteinbildnern. 
Kalk-Soda-Verfahren, Permutit-, Kalk-Baryt-Verfahren, 
Neokarverfahren (nur Sodazuaatz, beaonderer Wasser- 

umlauf), de3aen Vorzuge eingehend geachildert werden. 
[Z. f. anorg. Chem. 1920, 16. Marz, S. 61/3; 26, Marz, 
S. 70/2.]

Elektrische Schalteinrlchtungen.
Wilhelm Hopp: D ie  Bereohnung  von  K ontak-  

ten .* Oxydationsmessungen. Spannungaabfall. Ueber- 
gangsYerluste. Form der Kontakte. Schmierung. Ab- 

kuhlungaverhaltnisae. [E. T. Z. 1920, 11. Marz, S. 205/8;
18. Marz, S. 232/5.]

Riementrieb.
P. Turok und W. Schultze: E r fah rung e n  m it 

E rsa tza to ffr ie m e n  und  - forderbandern  im  rhei- 
nisch- westf a lische n  S te inko  h ie n  bergbau  w ahrend  
des Krieges*. Wirtschaftliche MaBnahmen. Ersatz- 
stoffe. Wahl der Riemenart. Zellstoffriemon. Sonatige 

Eraatzstoffriemen. Riemenverbindungen. Impragnie- 
rung. Zusammenfassung der Erfahrungen. Zellstoff- 
forderbander. Drahtforderbander. Holzfórderbander. 

Zusammenfasaung dor Erfahrungen. Verbrauch von 
Riemen und Forderbandern. [Gluckauf 1920, 3. April, 
S. 275/80; 10. April, S. 293/7;’ 17. ’ April, S. 310/6.]

Materialbewegung.

Allgemeines.
Hubert Hermanna: Z u r  F rage  der Hebeein- 

r ic h tu n g e n  in  B e a rb e itu ng aw e rk a ta tte n  und  
G ieBereien.* Wirtachaftlichkeit von Hebeeinrichtungen 
in oiner mechanischen Werkatatt. Anwendbarkeit von 

Laufkranen, Laufkatzen und Flaaohenzugen. Drehkrane 
m GioBereien, namentlich in RohrengieBereien. Laufkran

Ze\tschrijtenverzeiohnU ntbsl Abktlrzunjen siehe Seite 159 bis 161.
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m it Einphasenkollektormotor. Unteistiitzuiig des Lauf- 
kranes durch Hilfskrane in GieBereien. Gesiohtspunkte 
bei der Beschaffung und dem Betrieb von Hebezeugen. 
IW.-Tcchn. 1920, 1. April, S. 197/201; 15. April, S 232/6.] 

Krane.
A. Kussler: D ie  A nw e ndu ng  des e lek trischen  

A n tr iebes  bei e inem  m odernen G ieBkran .* Be- 
schreibung eines 100-t-GieBkranes m it Hilfskatze fur 
30 und 10 t Tragkraft. Ausfuhrung M. A. N. Haupthub- 
werk und Fahrwerkmit Leonardechaltung. [E. T. Z. 1920, 
29. April, S. 332/4.]

5- t-T rager-M agnetverladekran.* Laufkran m it 
starrgefiilirtem, heb-, senk- und schwenkbarem Geriist 
auf der Laufkatzo. Elektrische Ausrustung Oerlikon. 
[Gen. Civ. 1920. 22. Marz, S. 314/5.]

Antriebe.
K urt Lubowsky: Der E in f lu B  der W ellencrag- 

he it e lek trom o to rische r  A n tr ie b e  au f d ie  or- 
re ichbare  A n f ah rbeseh leun igung . Fur tragheits- 
belastete elektromotorische Antriebe gibt es oinen wirt- 
schaftHchen und mechanischen Hoehstwert. EinfluB von 
Drehzahl, Ausnutzungsfaktor, Verhaltnis Ankerlange zu 
Polteilung auf die Hohe dieses Wertes am Beispiel eines 
Rojlganges. [E. T. Z. 1920, 15. April, S. 285/9.] 

ateuerungen.
S teuerungen  an  e lek tr ischen  G re ife rkranen .*  

Besehreibung der Greifersteuerung Patent Brull fur 
Zweiseilgreifer. Es ist nur ein Steuerhebel erforderlich. 
Auszug aus einer Veroffentlichung in „Elektrotechnik und 
Maschinenbau" 1920, S. 94. [E. T. Z. 1920, 29. April,
S. 337/8.]

®t.'QnQ- H. Geitmann: D ie  V erw endung  yon 
D ru c k lu f t  fu r  H u tte nw erk sk rane .*  [St. u. E . 1920,
8. April, S. 461/8.3

Rohcisenerzeugung.

Aiigemeines.
Joseph Horton: B ow ertung  des E isens in  GroB- 

B r ita n n io n . Verfasser, Berichterstatter der ameri

kanischen Zeitschrift „The Iron Trade Review“ in Eng
land, beriehtet uber die Abneigung der engłischen Roh- 
eisenerzeuger, GieBereiroheisen anders ais nach dem 
Bruchaussehen zu verkaufen, ferner uber sonstige Eigen- 
tumiichkeiten im Eisenhandel. Analysen typischer bri- 
tischer Roheisenmarken. [Ir. Tr. Rev. 1920, 18. Marz, 
S. 843/5.]

Elektroroheisen.
Syn the tisches  GuBeisen. Besehreibung von 

VerBuchen von Keller in Livet, aus Stahlspanen im elek

trischen Ofen GieBereieisen m it 3,85 %  C und fast ohne 
Schwefel herzustellen. Auch Eisen m it Zugfestigkeiten 
bis zu 50 kg/mm2 wurde erreicht. [Techniąue Moderne
1919, Aug., S. 361/3; Okt., S. 423/8. -  Ygl. St. u. E. 1920, 
1. April, S. 437/9 u. Z. d. V. d. I . 1920, 3. April, S. 309/10.]

Sonstiges.
H ocho fenbe tr ie b  m it  G asfeuerung. [St. u. E.

1920, 22. April, S. 547/9.]

iElsen- und StahlgieBerei.'

Aiigemeines.
J. • R . Hyde: R e isee indrucke  e ines GieBerei- 

fachm annes  in  A m er ik a . [Foundry Trade Journal 
1920, Febr., S. 133. -  Vgl. St. u. E. 1920, 29. April, 
S. 583/6.]

P. Eckardt: Vom  K a is e r lic h  o sm an ischen
W affenam t. Erlebnisseinturldschen GieBereien 1915/18. 
[GieBerei 1920,22, Marz, S. 50/3; 7. April, S. 62/4; 22.April, 
S. 70/2.]

GleBereianlagen.
Die. Eisen- und  S tah lg ieB ere ien  der Birds- 

boro Steel F o u n d ry  and  M ach inę  Comp. in  Birds- 
boro, Pa.* [Foundry 1918, Sept., S. 415/23. — Ygl. 
St. u. E. 1920, 1. April, S. 439/42.]

Gleflereibetrieb.
A us ru s tu ng  der Ohio  F o un d ry  m it  Hebe- und  

B e fo rde rungsm itte ln .*  Schmalspurgleise-Kranc,Hebe- 
magnete und ihre Verwendung. [Ir. Age 1920, 8. April, 
S. 1009/11.

D ie  A nw endung  der E le k t r iz it a t  in  o iner 
S tah lg ieB ere i.*  Die Connecticut Elcctrio Steel Co., 
die zwei 2-t-Hćroult-Oefen besitzt, benutzt die elektrische 
Kraft zum Giiihen, Harten und SchweiBen von Stahl- 
guBstucken. Elektrischer Kerntroekenofen. Besehreibung 
des Schmelzvorganges. [[Ir. Tr. Kev. 1920, 18. Marz. 
S. 846/9.]

H. R. Simonds: A nw endung  der E le k tr iz it a t  
in  der GieBerei.* Elektrjsch geheizte Kern-Trocken- 

und Gluhofen. [Foundry 1920, 15. April, S. 301/3.] 
Metallurgisches.

Dr. Frei: Ueber zwei in teressan te  F a lle  von 
„um gekehrtem  H artguB ".*  Die Erscheinung des 
„umgekehrten Hartgusses" wird durch einen hohen 
Schwefelgehalt bedingt und durch einen hoheren Mangan- 
gehalt vcrhiudert. Nachweis von Anreicherungen von 

Ferrosulfid und Mangansulfid im mikroskopischen Bilde. 
Oertlich angereicherter Phosphorgehalt. Chemische Unter- 
schiede im  grauen und weiBen Teile. Bildung von „um 
gekehrtem HartguB" laBt sich durch veranderte Gattie- 
rungsweiscnvermeiden. [GieB.-Zg. 1920,1. April, S. 109/12
u. 15. April, S. 130/3.] ,

A. E. White: Ueber d ieB ew ertung  des Schwefels 
im  S tah lguB . [Foundry 1919, 1. Okt., S. 691/2. — Vgl. 
St. u. E . 1920, 29. April, S. 582/3.]

Formerei und Formmasehinen.
F o rm m asch ine nb e tr ie b  und Sehmelzver- 

fa h re n  zur H e rs te llu n g  dunnw and igen  Gusses. 
Metallmodelle aus Messing, Bronze oder WeiBmetall. 

Modellplatten aus Gips. Ihre Starkę und Materialbe- 
sohaffenheit. AufbewahrungderModellplattenintrockenen 
Raumen. Wahl der Formkasten. BeBchaffenheit des 
Sandes. Zusammensetzung des Roheisens (nicht unter

2,5 %  Silizium, unter 0,8 %  Mangan und etwa 1,5 %  
Phosphor). Nachteiliges Verhalten des Schwefes. [Eis.-Zg. 

1920, 10. April, S. 177/9.]
Fo rm ere i groBer M asch inenrahm en .*  Arbeits- 

verfahren der inzwischen durch Brand zerstorten Elm- 
wood Casting Co. zu Cineinnati. Verwendung von Ruttel- 
formmaschinen. Trockncri der Formen mittels Erdgas- 
und Holzkohlenfeuer. Anordnung von Schreckplatten. 

[Foundry 1920, 1. April, S. 283/6.]
B esch leun ig te  H e rs te llu n g  von A u tom ob il-  

zy linde rn .*  Die Massenerzeugung bei der Nash Motors 
Co. zu Kenosha, Wisc. -wird kurz an Hand zahlreicher 
Bilder aus dem Betrieb bcschricben. [Foundry 1920, 
15. April. S. 311/8.]

Joseph Horner: R ohrcn fo rm ere i.*  Aiigemeines. 

Modelle fur liegende Formerei. Gerade und gebogene 

Kerne. Kerndrehbanke. Kerne fur Uebergangstucke. 
Das Einlegen der Kerne in die Form. [Foundry 1920, 

15. Marz, S. 242/5; 1. April, S. 266/71.]
Georg Hoffmann: G es ich tspunk te  bei der W ah l 

e iner Form m asch ine .*  [St. u. E.' 1920, 1. April, 
S. 426/32; 29. April, S. 575/81.]

Schmelzen.
Neues D up le x ve rf ahren.* [Foundry 1919,

15. Sept., 'S. 662/5. -  VgU; St. u. E. 1920, 29. April, 
S. 581/2.]

HartguB.
H. E. Diller: H e rs te llu n g  von  H artguB rado rn .*  

Aiigemeines. Gestaltung der Rader und ihrer Einzel- 
heiten. Einwirkung des Mangangehalt.es, des Holzkohlen- 
roheisens und des Stahls in der Gattierung. Das Kuppel- 
ofenfutter. Prufung der Rader. [Foundry 1920, 1. April, 

S. 259/65; 15. April, S. 304/10.]
StahlformguB.

S tah lg ieB ere i m it  K le inbessem ere i, M a r t in 
ofen und  E lek troo fen .*  Die Bayonne Steel Castings 

Co. zu Bayonne, N.Y., ursprunglich Kleinbessemerei,
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739 Stakl und Eisen. Zeitechriftenschau. 40. Jahrg. Nr. 21.

hat uuter dem Druck dor wirtschaftlichen Lago zunachst 
das Roheisen iin Kuppslofen m it Koks und einer Oelhilfs- 

feuorung yerschmolzeu, und spater elektrisehe und Martin
ofen angelogt. Gemischter Betrieb. Eigehtumlicli- 
keiten. [Foundry 1920, 1. April, S. 253/8.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.

Allgemeines.
Andrew McCance: G le ichgow ioh tsre ak tionen  bei 

der S tah lhe rs te llu ng .*  Oxydation des Eisens wahrend 
des Schmolzens. Loslichkoit dos Eisouoxyduls. Beduktion 
der ICieselsiiure. Beobachtungen iiber die Zusammen
setzung dor Gase in Gasblason und der gelosten Gase. 
[Met. Chem. Eng. 1920, 7. April, S. 634/8.] 

Martinverfahren.
A. D. Williams: D io  S iem ens-M artin-Oefen.* 

Angaben iiber Abmessungen von Oefen im  einzelnen, 
namentlich von Ziigon und Herd. Abmessungen und 
Ausfullung dor Warmeapcicher, Warmeubertragung im 

Gittorwerk. (Forts. folgt.) [Rev. Mćt. 1919, Sopt./Okt., 
S. 313/39; Nov./Dez., S. 436/56.]

F. A. Mattliewman: Sehwefol im  sauren  M artin-  
betrieb . Schwefelaufnahme des Schrotts aus dem Gas 
wahrend des Einsclimelzons. Versuche, diese Sehwefol- 
aufnahme zu yorringern durch Ueberziehon des Selirotts 
mit Ton oder Kalk. Meinungsaustausch. [Ir. Coal Tr. 

Rov. 1920, 20. Febr., S. 243/4.]
Adolf Schneider: Ueber d ie  B ohe izung  von 

M artin o fen  m it  e inem  Gem isoh aus Hochofon- 
und  Koksofengas.* [St. u. E. 1920, 15. April, S. 501/10.]

Gerh. Donner: D io  B ehe izung  von  M a rtin o fe n  
m it B raun lcohlengeneratorgas. [St. u. E  1920, 
29. April, S. 565/8.]

Weiterverarbeitung und Verfeinerung. .

Biegen.
Fritz Bilzeoker: R oh rb icgung . Einige Winkę fur 

das Warmbiegen, insbesondere das Messen und dio Be- 

stimmuna der richtigon Warmstolle. [W.-Techn. 1920, 
15. April, S. 236/8.]

Feilen.
Uober E in k a u f  und  B r iifung  von  Fe ilen .* 

Verschiedcne Prufungsarten. Solbsttatige Feilenpriif- 
maschine. Wiedergabe. einer Anzahl bemfirkens werter 
■Probeschaulinien. [Werkz.-M. 1920, 20. April, S. 178/81.]

Geo. Taylor: B eachtensw erte  P unk te  fiir  die 
H e rs te llu ng  von  Fe ilen . [Engineering 1919,13. Jun i, 
S. 768/71; 2f>. Jun i, JS.S03/5. -  Vgl. St. u. E. 1920, 
15. April, S. 522/5.]

Sćhleifen.
Emil Zopf: Ueber Seh le if m itte l.*  Eigenschaften, 

besonders Hartę, der Bestandteile der naturliclien und 
kunstliclien Schleifmittel. [W.-Techn. 1920, 15. April, 
S. 225/32.]

Sonstiges.
D ie  B e h an d lu n g  sc lb s tspannendo r Kolben- 

ringe.* [Z. d. Bayer. Rov.-V. 1919, 15. Miirz, S. 37/8. — 
Vgl. St. u. E. 1920, 22. April, S. 549/50.]

Franz Mayer: D ie  L okom o tiy feue rbuchse  B a u 
a r t Jacobs-Shupert.*  Beschreibung. VorsuchseTgeb- 
nisse. [Dingler 1920, 20. Miirz, S. 63/5.]

W armebehandlung des schmiedbaren 

Eisens.

Vergiiten.
S. Cornell: E in f lu B  der Y o rg u tu ng  auf die 

E la s t iz i ta t  yon S tah l.*  Fur eine Reihe von Stahlen 
yorschiedener Zusammensetzung werden zahlenmaBige 
Angaben gemaoht ubor den EinfluB der Absehrcck- und 
AnlaBtemperatur auf die mechanischen Eigenschaften 
(Hartę, Festigkeit, Streckgrenze, Dehnung, Kontraktion) 
unter besonderer Berucksichtigung des Verhiiltnisses yon 
Streckgrenze zu Bruchfestigkeit. [Met. Chem. Eng. 1920,
14. April, S. 677/80.]

Schneiden und SchweiDen.

Elektrisches SchweiBen.
S o lb s tta tig e  Bogenscliw e iBm asch ine .* Be- 

sohroibung einer Maschine, bei der die Fiilirung der einen 
Elektrodę durch Hand ersetzt ist durch oine automa- 
tischo Fiilirung. Der Hauptvorteil liegt in' dor Gleich- 
miiBigkeit des Lichtbogens. [Engineer 1920, 27. Febr., 

S. 220.]
J. A. Randolph: E lek tr isches BogenschweiBen. 

Uóbor die beim BogenschweiBen in Betraeht kommenden 
Eloktroden, Beziohung zwischen der Dicko des SchweiB- 
gutos und Durchmesser dor Elektrode, Anwendung des 
eloktrischen Bogens beim Sclineidon. [Ir. Tr. Rcy. 1920, 

25. Miirz, S. 926/7.]
Beschre ibung  e in iger A pp a ra te  fu r  e lektrisehe  

SehweiBung.* [Ir. CoalTr. Rev. 1920,2. April, S .459/60.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.

Rostschutz.
R. Ederhof: Das V o rha lten  des E isens in  See- 

wasser und  M it te l zu r  E rho hung  der Lebens- 
dauer oiserner U fo rbau ten . * Dor unterscliicdliche 
Rostangriff bei zwei yorschiedenen Spundwarideison- 
sorton in den einzelnen Lagen dor in Seewassor eiuge- 
bauton Konstruktion wird zahlenmiiÓig mitgeteilt unter 
gleichzeitigem Vorgleich m it den ontsprechenden Festig- 

keitswerten. Ais Rostschutzmittel werden besproehen: 
Ummantolung m it Beton, Schutzanstrich, Verzinkung 
(yorschiedene Arten), Legierung des Eisens mit geeigneteu 
Zusatzen, z. B. m it Nickol. [Zentralbl. d. Bauv. 1920,

17. April, S.'188/90.]

Eigenschaften des Eisens.

Allgemeines.
J. N. Greonwood: D ie  S to ffbew ogungon  bei 

der W a rm v e ra rb e itu n g  des E isens.* Bericht folgt. 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1920, 26. Marz, S.415/7.]

W. H. Hatfiold und H. M. Duncan: D ie  mecha- 
n isohon  E igenscha fte n  von T u rb in en a ta lil. Bo- 
rielit folgt. [Ir. Coal Tr. Rey. 1920, 26. Marz, S. 426/7.] 

Korrosion.
L. T. Riehardson: Sch lacke  und  d io  K o rro s io n  

von Sohm iedoison.* Untersuchungen lassenorkennen, 
daB dio Schlacke kein Vorbougungsmittelgegon Korrosion 
ist. Von groBerer Bedeutung ist die Reinheit des Metalles. 

[Ir. Ago 1920, 22. April, S. 1165/6.]
D ie  K o rro s io n  d u rc h  E rds trom e  e lek tr isch cr  

Bahnen .* Angaben uber die Umstande, unter denen dio 
Rohrleitungen duroh Anfrcssung infolge von Streustro- 

men besonders zu leiden haben. [E. T. Z. 1920, 1. April, 

S. 260/1.]
O. Bauer: E in f lu B  von  B lasen  in  F e inb lochen  

au f den R o s ta ng r iff . Blasen behindern den Warme- 
durchgang. Bei Beriihrung von wannom und kaltem 
Bleoh entstehen Spannungsuntorschiede, wodurch das 

warme Blech schneller rostet. , [Mitt. Mateiialpr.-Amt

1919, Nr. 1 u. 2, S. 1/11.]
Sonstiges.

M. Portoviu: E in f lu B  verso liiedonor U m stande  

au f d ie  E n ts te h u ng  von  inne ren  Spannungen . 
[Compt. rend. 1919, 169, S. 955/7, nach Phys. Ber. 1920,

1. April, S. 385.]

Sonderstahle.

Manganstahl.
Seh le ifw erkzęuge  aus M angans tah l.*  Die be- 

sondere Eignung eines etwa 12 %igen Manganstahles fur 
Schleifwerkzeuge wird an einer Reihe von Boispielen 
dargetan. [Ir. Tr. Rey. 1920, 1. April, S. 999/1001.]

Ferrolegierungen.

Allgemeines.
W. A. Darrah: H e rs te llu n g  yon  Ferrologie- 

rungen  im  E lek troo fen . Gegenuberstollung des elek-
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trischen Yerfahrens und des Hochofenbetriebes zur Ge

winnung von Ferromangan und Ferrosilizium. [Ir. Age 
1920, 8. April, S. 1019/21; 22. April, S. 1170.]

Robert J. Anderson: F o rtse h r it te  in  der Eisen- 

le g io rung s ińdu s tr ie i Die Herstellung yon Ferro
mangan, Spiegeleisen und Ferrosilizium im Hochofen, 
von Ferroohrom,' Fcrrowolfram, Ferrotitan, Ferromolyb- 
diin, Ferrouran und Ferrovanadin im Elektroofen und 
von Ferroyanadin ini Siemens-Martin-Oferi. Thermit- 

verfahren. [Ir. Tr. Rev. 1920, 15. April, S. 1120/2, 1127.]

Metalle und Legierungen.

Allgemeines.
Albert W iirth: B e traeh tung en  iiber Spar-

m et a lle .*  [St, u. E. 1920, 1. April, S. 421/6; 29. April, 
S. 568/75.]

H. W . Gillett: E lek trosehm o lzen  von L e g ie 
rungen . Allgemeines iiber die Ausbildung von Elektro
ofen zum Sehmelzen von Metallen auBer Eisen. . Kosten- 
frage. Bsschaffenheit dos Erzcugnisses. Anforderungen 
an den Ofen. Elektrisch geheizter Tiegelofen zum Sehmel- 

zen von Kupfer und Legierungen. Helbergerscher Kipp- 
ofen. Gharaktoristisohes anderer Oefen. [Foundry 1920,

1. Marz, S. 177/80; 15. Marz, S. 229/38; 1. April, S. 275/81;
15. April, S. 319/23.]

Kupfer.
M e ta llf  a rbung  des K upfe rs  und  der Kupfer-  

leg ierungen . (Fortsetzung.) Versehiedene Vorschriften 
fiir Schwarz- und Braunbeizen. .(SchluB folgt.) [Metali 
1920, 25. April, S. 103/5; 10. Mai, S. 118/20.]

Bronze.
W. K . Frank: E igenseha ften  von  B ronze und  

L agórm eta llon .*  Zusammensetzung. EinfluB der GieB- 
temperatur. Bearbeitungsfehler. [Ir. Age 1920, 1. April, 

S. 943/6.]
Messing.

H. Moore und S. Beckinsale: D ie  E n tfe rn u n g  

inne re r S pannu ngen  in  M essing  (70 : 30) du rch  
A u e g lu h e n  bei n ied rige r T em pera tu r .*  Fur ver- 
schiedene Temperaturen zwischen 200 und 325 0 werden 
durch Versuche dio Mindestzeiten festgelegt, die zur 

yolligen Entfernung der inneren Spannungen notwendig 
sind. (Vortrag, gehalten am 12. Miirz 1920 vor dem In 
stitute of Metals.) [Engineering 1920, 19. Marz, S. 393/5; 

Ironm. 1920, 20. Miirz, S. 90/1.]
P. D. Merica und L. W. Schad: E in f lu B  der Warme- 

ausdchnung  von a- und  {3-Messing zw ischen 0 und  
600° a u f d ie  m echan ischen  E ige n se ha fte n  von  
Messing.* Die Untersuchung erstreckto sich in der 
Hauptsaehe auf Messing m it 60 %  Cu und 40 %  Zn und 
geringen Beimengungen. Die Ausdehnungskurve yon 
a-Mcssing verliiuft bis 600 0 regelmaBig, wahrend die 

Kurve fiir p-Messing bei 400 bis 450 0 eine Unstctigkeit 
zeigt. Obwohl a-Messing weicher ist ąls {3-Messing, wirkt 
cs doch ungiinstig auf die mechanischen Eigensehaften ein. 
Angaben iiber den EinfluB der Warmebehandlung. [Buli. 

Bur. Stand. 1919, 4, S. 571/90.]
Zink.

H. H. Hayes: Ueber das P o lie ren  und  A e tzen  
von Z in k  fiir  die M ik roun te rsu chung . Angaben 

brauchbarerPolier- und Aetzyerfńhren. [Engineering 1920.
2. April, S. 466.]

Aluminium.
B. W. Hales: D ie  B ez iehung  zw ischen spezi- 

fisohem  G ew icht und  Z usam m ense tzung  lo ic h te r . 

A lum in iu m le g ie rung en .*  Das spezifischo Gewicht 
ist ein guter MaBstab fur den Aluminiumgehalt. Ver- 

gleichsversucho zwischen errechnetem und chemisch 
ermitteltem Gehalt. Rechncrisehe Ermittlung dor durch- 
schnittlichen Abweichung. [Engineer 1920, 30. April, 
S. 439/40.]

MetallguB.
H. E. Diller: E ine  .SondergieBerei fu r  N ickcl- 

leg ierungon .* Die Monel Metal Products Corp. stellt 
<3uBstucke aus Monelmetall (Ni-Cu-Legierung) her. Ais

Formsand worden Sande aus den Bezirken Lumberton 
New Jersey und Albany, New York, benutzt, die sich auch 
fur StahlformguB eignen. Die Herstellung dor Formen 
entspricht derjenigen bei StahlformguB. Bindemittel: Ton, 
Mchl und Pech. Der Schwindungskoefiizient entspricht 
dem, von StahlformguB. Besehroibung des Schmelzyor- 
ganges im Elektroofen. Desoxydation durch Magnesium 
in dfcr Pfanne. [Foundry 1920, 15 Miirz, S. 209/12.]

Physikalische Werkstoffpriifung.

Prufmaschinen.
Dor R ockw e ll-H artep riife r .*  Besehroibung des 

von S. P. Rockwell, Syraeuse, N. Y., ersonnenen Appa- 
rates, der fur jedes Arbeitsatiick jodwelcher Gestalt ver- 
wendbar ist. [Ir. Age 1920, 1. April, S. 950.]

H. Krebs: Z u r  B e s tim m ung  des lin e a ren  Aus- 
d eh nungsko o ffiz ien te n  f js te r  Korper. [Z. f. phys. 
Unterr. 1919, 32, S. 133/4, nach Physik. Ber. 1920,

15.' April, S. 452.]
Hartepriifung.

G. Berndt: Skleroskop-, Kuge ldruek-  und
R itz h a r te . Bei Stucken aus demselben Stahl, die ver- 
schiedener Warmobohandlung unterworfen sind, yerlaufen 
Skleroskop- und BrineUhiirte parallel zueinander. Auch 
dio Ritzharto zeigt einen iihnlichen, aber nieht streng 

parallelen Verlauf. [W.-Techn. 1920, 1. April, S. 201/5.]
Kerbschlagversuch.

H. P. Philpot: E in ig e  B eobach tuugen  an  ein- 
gekerbton  Probon.* PlaumaBigo Untersuchungen an 
yerschieden eingekerbtea Probon mit yorschiedeneiv Ver- 
suchsmaschinen. [Rov. Met. 1920, Febr., S. 93/142.]

Bleche.
H . J. Frcnch: Z uge igensehaften  von  Kessei- 

b lech  boi e rhoh ten  T em pera turen . ' Die Proben wur
den in einem elektrischen Rolirenofen erhitzt und im Ofen 
befindlicli zerrissen. Die Zugfestigkeit erreicht bei 93 0 
einen Mindestwert und steigt dann bis 288 Die Deh- 
nung nimmt langsam bis 93 0 ab, fiillt darnach schnellor 
underreichtbei243 0 einen Mindestwert. Die Querschnitts- 
yerminderung ,verandert sich ahnlich wie die Dehnung. 
[Chom. Mćt. Eng. 1920, 3. Marz, S. 392.] 

Sonderuntersuchungen.
B eha lte r  fiir  verfliissigt.e und  ye rd ich te te  

Gase.* Mitteilungen ubor Esplosionen yon eisernen 
Flaschen. Hinweis auf die Prufungsyorschriften und auf 
die Notwendigkoit einer Siclierung der Druckminder- 
yentile. [Z. d. Bayer. Rev.-V. 1920, 15. April, S. 52/3.]

Metallographie.

Allgemeines.
Yogel: D ie  P rax is  und  die M e ta llog raph ie . 

Yerwendbarkcit der Metallographie in der Rraxis, wie 

da sind: Urteil iiber dio Warme- oder mechanische Vor- 
bahandlung, Kontrolle der Gliihereibetriebe, Kliirung mc- 

tallurgiseher Prozesse in feurigfliissigem Zustande u. a. m. 
[Anzeiger fur Berg-, Hutton- und Maschinenwesen, 

Essen 1920; 7. April, S. 1S13/4.]
Prufverfahren.

J.f  C. W. Humfrey: M akroskopisehe A e tzung  
u nd  dereń W iedergabe  du rch  u n m itte lb a re n  

A bdruck . [Ir. Coal Tr. Rcv. 1919, 9. Mai, S. 607/9. -  

Ygl. St. u. E. 1920, 22. ApHl, S. 550/1.]
Einrichtungen und Apparate.

N euer J l lu m in a to r  fiir  M ikroskope.* Be-

- schreibung der von Prof. Silyermann von der Uniyersitiit 
Pittsburgh ersonnenen Einrichtung. [Ir. Age 1920, 1. April, 

S. 950.]
Physikalisch-thermisches Verhalten.

H. S. Rawdon und H. Scott: E rh itz c n  yon Eisen- 

s c h liffp ro b e n  im  lu ft le e re n  R aum .*  Ueber Ge- 
fugeentwicklung durch Erhitzen im luftleeren Raum, 
Reliefbildung, Aotzen bei hoheren Temperaturen. [Ir. 

Tr. Rey. 1920, 25. Marz, S. 911/2; Met. Chem. Eng. 1920, 
28. April, S. 787/91.]
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E. Toućeda: D io  m ikroskop isehe  P rtiiu ug  
von sohm iedbarem  GuB. Verfąsser verbreitet sieb 
in elementarer Weiso iibor die Vorteile einer mikro- 

skopischen Prufung boi sohmiedbarem GuB. Die Gefuge- 
beobachtung gibt AufschluB iiber die Richtjgkoit der 
yorgenoinmenen Gluhung. [Ir. Tr. Rev..l920, 4. Marz, 
S. 704/5; Foundry 1920, 15. Miirz, S. 237/8.]

Federico G iolitti: K r is ta llo g ra p liie  von  a- und
f)-Eisen.* EiueyollstandigeEinUilur.gderyerscliicdcnen 
mikroskopiflehen Aussolien untereuteKtischer Stahle be- 
ruht auf der Annahmo, daB a-Eison ein plattchenartiges 
und p-Eisen oin kornigos AouBores besitzt. [Met. Chcin. 
Eng. 1920, 31. Miirz, S. 585/9.]

Kótarfl Honda: Ueber don A j-Punkt, [Ir. Coal 

Tr. Rev. 1919, 9. Mai, S. 575/6. -  Vgl. St. u. E. 1920, 
22. April, S. 551/2.]  ̂ •

Dr. Frei: U eber zwoi in teressan to  F iillo  von 

„um gekehrtem  H artguB  '.* Literaturnachweise und 
Theorien uber' die Bildung von umgekehrtem HartguB. 
Besprechung zweicr intoressanter Idealboispiele. Die 
Ersohoinung des umgekohrten Hartgusses wird durch 
einen anormal hohen Schwefelgehalt bedingt und laBt sich 

durch yerandorte Gattierungsweisen vonneiden. (Vgl. 
Abschnitt Eisen- und StahlgieBeroi.) [GieB.-Zg. 1920,
1. April, S. 109/12; 16. April, S. 130/3.] 

Rontgenuntersuchungen.
' W. E. Ruder: D or Nachweis .von F eh ls te llen  

in  M e ta llen  m it  X - S trah len . Die gegenwartigen 
Untersuchungsverfahron gestatten nur Untersuchungen 
bis zu 37,5 mm Tiefe. PrufuŁgon an Schmiedestucken. 

[Ir. Age 1920, 8. April, S. 1027/8.]

Chem ische Werkstoffprfifung.

Apparate. y
E le k tr is c h  gehe izto r M e ta llo fen  fu r  Labo- 

ra to r ium szw ecke . Von der General Electric Co. auf 
den Markt gebraohter Ofen, wor a Temperaturen bis zu 
850° erreiclit werden konnen. [Met. Chem. Eng. 1920,
4. Febr., S. 231.]

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

R . Schwarz: D io  B es tim m ung  des Eisen-
gehaltos in  E isonerzen m itte ls  Perm anganats . 

Weitere Mitteilung in ’ dor Auseinandersetzung zwisehen 
L. B ra nd t und R. Schw arz uber don EinfluB des Kiesel- 
saure-Sols auf die Titration in salzsaurer Losung. Schwarz 
tritt erneut fur die Brauchbarkeit seines Arbeitsyerfahrens 
ein. [Chem.-Zg. 1920, 22. Apri], S. 310/1.]

Phosphor.
Hugo Kinder: K r it is c h e  U n te rsu chung  der 

V erfah ren  zu r  B e s tim m ung  des Phosphors in  

E isen , S ta h l, E rzen  und  Sch lacken . [St. u. E. 1920,
18./25. Marz, S. 381/7; 8. April, S. 468/73.]

Molybdan.
J. Sterba-Bohm und J.Vostrebal: U eber d ie  gravi- 

m e trische  B e s tim m ung  des M o lybdans  ais Sul- 
fid . Eingehende Untersuchungen uber die Ausfallungs- 
bedingungen und Eigenschaften des Molybdansulfids. 

Praktische Beispiele von ąuantitatiyen Bestimmungen. 
[Z. f. anorg. u. allg. Chem. 1920, Bd. 110, H e fi 1/2,
5. 81/103.]

Uran.
C. A. Piorlć: B es tim m ung  des U rans und  seine 

T rennung  von  anderen se ltencn  G runds to ffen . 
Fallung dos Urans durch Ammoniak, gelbes Schwefel- 
ammonium und ais Phosphat; Titration durch Perman- 
ganat. Trennung des Urans von Vanadin, Molybdan, 
Wolfram. [J. Ind. Eng. Chem. 1920, Jan., S. 60/3.]

Gase.
Dr. E. O tt: Ueber exak tc  g asana ly tisch o  

M ethoden.* Versucbe uber die Gonauigkoit der Be
stimmung von Kohlenoxyd, Wasserstoff und Methan. 
Apparatur: Eichung der Gasburette, Verbrennungsvor-

richtung, Handhabung doi Apparatur. Absorptiouen: 
Absorptionsmittel, Ausfnbrung der Absorptionen. Ver- 
brennungen. Die Versuclisgaso. Dio Borechnung der 
Analyson., Die Platinkapillare. [J. f. Gasbol. 1920, 
27. Miirz, S. 198/205; 3. April, S. 213/20; .17. April, 
S. 246/53; 24. April, S. 267/71.]

Dr. W. Bertelsmann: D io  gasform igen  Breun- 
s to ffe  in  den J a h re n  1917/19. Auszugliche Literatur- 
zusammenstellung betr. Wassorgas, Oelgas, Loucbtgas, Gas- 
erzeugungsofen, Gaskiililung. [Chem. Zg. 1920, 13. Miirz, 

S. ^17/9.]
Wasserreinigung.

Karl Hooijer: D er Eisen- und  M ang ang e ha lt 
des Wassers und soino E n te isenung  und  Ent- 
m anganung . [Z. f. Gasbel. 1920, 17. April, S. 253/5.]

Gesetz und Reeht.

Kar) Hartmartn: A e h tz ig  Jah re  deutscher
A rbo itorsobutz-G esetzgobung . [Techn. u. Wirtsch. 

1920, Jan ., S. 20/7.]
■ Georg Neumann: F u r  d io  P a ten tyo rlange rung . 

In  42 ,,Lcitsatzen zur Kliirung der' Saoldago und zur 
Abwebr dor Gegner" behandelt hier ein Vorkampfer der 
Patentvorlangerung und einor Patcntgesetzreform die in 
Frage stohende Materie. [Plutus 1920, 21. Apri], S. 130/3.}

Arbeiterfragen.

Sohumacher: A llgem e ine  A rb e itsp flic h t. Es 
' wird angoregt, eino allgomeine Arbeitspflicht einzufuhicn, 

um sittliche Worto zu orhalten, um dem stellonwoise vor- 
handonen Mangel an Arbeitskrfiiten abzuholfen und um  
dem Staate Mittel zu yerschaffen. Der Aufbau des ,,Ar- 
beitslieeres dor Miinnei" wird in grofien Umrissen ge- 
zoichnet. [Teohn. u. Wirtsch. 1920, April, S. 213/20.} 

Dr. W. EBlinger: Z u r  T echn ik  der A rlteiter-  

g ew innbe te ilig u ng . [St. u. E. 1920, 8. April, S. 498.] 
Otto Loibrock: Das P rob lem  der Gew innbo- 

te ilig u n g . Gibt einen Ueberblick iiber die Entwieklung 
der Gewinnbeteiligung in don einzelnen Landem und 
nimmt zu yerschiedonen Gewinnboteiligungspliinen kri- 

tisch Stellung. [Der Arboitgebor 1920, 15. April, S. 85/8.} 
Bernhard Dernburg: W esha lb  fo rde rn  w ir den 

In d o x  fu r  d ie  B e u r te ilu n g  dor L ohnhohe?  Ver- 
tr itt die Ansicht, daB, am Index gemessen, die meisten 

Forderungen auf Lohnerhohung in' dem yorlangten Aus- 
maB sich nicht reohtfertigen lassen, die Feststellung des 
Indox also die Reibungen yermindern und das Mifitrauen 
gegen den Unternohmer beseitigen wurde. [Soziale Praxis 

1920, 21. Jan ., S. 378/81.]
K. Sieber: In d e x z if fe rn  und  G eldm eBzahlen . 

Die praktische Verwendung dor Mcfizahlen beruht in 
erster Reihe in ihrer Anwendung auf Gehalts- und Lohn- 
zahlungen. Aber auch sonst sind die MeBzahlen von 
grofier Bedeutung, z. B. bei Bewertung der Anlagekosten, 
bei Vorgloich der Jahresumsiitze und Einnahmen groBer 

Unternehmen usw. [Techn. u. Wirtsch. 1920, Marz, 

S. 145/50.]
Gustay Schmalz: S eh illin g s  „T heorie  dor Lohn- 

m e thoden“. Setzt sich m it der Schillingschen Schrift 
auseinander, welcher der Gedanko zugrunde liogt fest- 

zustellen, wie m it Hilfo geeigneter Liihnungsyerfahien 
m it einer gegebenen Lohnsumme ein Hochstwert wirt- 
schaftlicher Arbeit er-aelt werden kann. [Techn. u. Wirtsch. 

1920, Febr., S. 110/7.]
Dr. Robert Kirchhoff: D ie  g le itende  L o hn ska la  

und  ih re  p rak tisch e  D u rc h fu h ru ng  in  F lonsburg . 

[Soziale Praxis 1920, 7. April, S. 613/5.]
F u r  oder gegen d ie  g le itende  L o h n sk a la ?  

Die zwangslaufige Lohnanpassung an die Lebonshaltungs- 

kosten wird m it aller Bestimmtheit abgelehnt. Die Vor- 
billigung der Lebenshaltung wird erreicht, wenn mog
lichst yiele Worte hergestellt werden. [Der Arbeitgeber 

1920. 15. April, S. 88/9.1
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D ie  A rbe itsgeb ie te  und  K riegsyerd ienste  
der In d u s tr ie a rb e ite r in n c n  nach den Jahrea- 
b er ich ten  der G ew erbeaufs ioh tsbeam ten  und  
Bergbehorden . [Reiehs-Arbeitsblatt 191 U, 27. Nov., 
S. 851 ff.; 24. Dez., S. 937ff.; 1920, 29. Jan., S. 66ff.; 
27. Eebr . S. 144 ff. uud 31. Marz, S. 225/33.]

Wirtschaftliches.

Cr. Simona: Der Re ichsw irtsohafŁ  srat. Eior- 
tert die schweren Bedenkon gegen den Reichswiitscliaits- 
rat. in der beabsichtigten Foim. [Deutsche Industrie 

1920, April, S. 4/6.]

D ie  Rege lung  der E iaenw irtscha ft . [St. u. E.

1920. 1. April, S. 456/60.]

Holzermann: U m ste llu ng  der deutsehen Stein- 
koh lenw ir tsoha ft. Die Umśtellung unserer Stein- 

kohlenwirtsohaft auf Braunkohle wird ais die einzige 
Moglichkeit angesehen, aus den dauernden Schwierig
keiten der Kohlen- und Brennstoffversorgung herauazu- 
kommen. [WeltwirtBchaftszeitung 1920, 16. Aprii,
S. 381/3.]

Joseph Mendel: D ie  U m ges ta ltu ngen  in  der 
deutsehen Berg- und  H u t te n in d u s tr ie . Behandelt 
dio Umgestaltung, die Deutsehland durch den FriedenR- 

vertrag erfahrt und die von oinschneidendem EinfluB 
auf seine Bergwerks- und Huttenindustrie ist. In  dieser 

Richtung werden nacheinander besproclien die Erzgrund- 
lage, die Roheisen- und FluBstahlerżeugung, das Ver- 
kehrswesen und die Walzwerkserzeugnisse. In  einem 
zweiten Teil behandelt Verfasser die einzelnen Werks- 
gruppen m it den fur diese Werke sich notwendig maehenden 

Umstellungen. [Techn. u. Wirtsch. 1920, Jan., S. 1/12 u. 
Febr., S. 90/101.]

Dr. Alfred Schmidt-Essen: D ie  U n e r fiillb a rk e it 

der fe in d lio hen  K oh len fo rderungen . [Wirtschafts- 
dienst 1920, 9. April, S. 223/4; 16. April, S. 237/8; 33.April, 
S. 251/S.]

Kurt Singer: D ie  K r iegsen tsehad igung . I I I .  Die 
Folgen des MiByeratandnisses. [Wirtschaftsdienst 1920,

2. April, S. 205/6.]

Franz Weber: A us fuhrrege lung  (nobst einer Zu
schrift von Fritz Runkel iiber denselben Gegenstand). 
[St. u. E. 1920, 8. April, S. 473/6.]

Deutsch: Rege lung  der Ein- und  A us fuhr. 
(Vor,trag vor der Mitgliederyersamtnlung des Rcichsyer- 

bandes der Deutsehen Industrie am 14. April 1920 in 
Berlin.) [St. u. E. 1920, 8. April, S. 483.]

Ernst Sporleder: M asch inenausfuh r. Die be- 

sonderen Verhaltniase, in denen wir in Zukunft leben, 
erfordern gebioterisch, daB wir mogliehst wenig Roh- 
stoffe und mogliehst viel Fortigware ausfuhren. Zu diesen 
Fertigwaron gohortin erster Reihe die Maschine. yer
fasser sehildert zunachst das fruhere Vorgehen bei der 

Ausfuhr m it seinen Fehlern und macht dann eine Reihe 
von Verbesserungsvórschlagen. [Techn. u. Wirtsch. 1920, 

Jan., S. 12/20.]

Dr. Simona: W ir ts c h a fts p o lit ik  des Re ichs . 

verbandes der Deu tsehen  In d u s tr ie  und  der 
W ied e rau fbau  des deufrschen A us landsk red its . 
(Vortrag yor der Mitgliederyersammlung des Reiclis- 

verbande8 der Deutsehen Industrie am 14. April 1920 in 
Berlin.) [St. u. E. 1920, 8. April, S. 482/3.]

Joseph Mayer-Etscheit: W a n d lu n g  yon Aus- 
lands fes tpre isgeschaften . [St. u. E. 1920, 15. April, 

S. 614/20.]

Der W ie d e ia u lb a u  des deutsohen Auslands-  
kre d i ta. [St. u. E. 1920, 15. April, S. 531/2.]

Dr. Schwabacher: In d u s tr ie , V a lu tabesse rung  
und  E xpo rt. Stellt ais Grundforderung auf, daB fur 
Ausfuhrhiindler kein Zwang zur Fakturierung in irgend- 
welcher Valuta bestehen darf, daB der Ausfuhrhiindler 
in der Lage sein muB, yóllig frei zu fakturieren, natiirlich 
unter Einhaltung der yorgeschriebenen Mindestpreise. 
|lndustrie- und Handelszeituni 1920, 25. Aprii, S. 571/2.] 

Trott-Heige: A n s ch u ld ig u n g e n  gegen d ie  d e u t 
sche P re iś p o lit ik . MiBstande und Auswuchse in der 
deutsehen Preiśpolitik sind zuzugeben. Die Hauptschuld 
an diesen tragt aber der Versailler Friedensyertrag. 
[Deutscher Dienat 1920, April, S. 41/2.]

Dr. Ton Pistorlus: D e v a lv a t io n , Warnt vor einem 
Zuleichtnehmen der Deyalvation und yor einem Spielen 
m it dem Gedanken de8 Staatsbankerótta. [Industrie- und 
Handelszeituntr 1920, 18. April, Nr. 82.]

KunoW altemath: U rsaclien und  A b h ilfe  unserer 
W ah rungsno t. Urheber unseres Wahrungsjammera 

sind deryerlorene Krieg, die inneren Unruhen und Streika, 
die Verwirrung in den Finanzen und die unaufhorlich 
arbeitende Notenpresse. W ir mussen daher wieder zu 
einer Festigung unseres Staatawesens kommen und vor 
allem eine zweckbewuBte Finanzpolitik treiben durch 
Konyertierung der Kriegsanleihen uńd durcli Umwand
lung des Papiergeldes in  fest verzinsliche Anleihen. 
[Wirtschaftsdienst 1920, 9. April, S. 221/3.}

Rud. Haęfcke: D ie  U eberacha tzung  des ameri- 
kan ischen  W ettbew crbs. Bestreitet die Ansicht, 
daB Amerika fortan den Weltmarkt unbeschrankt be- 

herrschen werde.. Die verminderte Arbeitsleistung, dor 
Arbeitermangel, der Mangel an Verkehrsmitteln, die 
Valutaschwierigkeiten usw. hemmen eine zu groBe Aua- 
dehnung von Amerikas Handel und Industrie. Deshalb 
ware es auch toricht, groBe geldliclie Hilfe von dort zu 
erwarten. [Wirtschaftsdienst 1920, 23. April, S. 249/51.] 

Dr. W. Beumer: E in  B e itrag  zu unserem  
N ach r ic h te n d ie n s t im  A us lande ., [St. u. E. 1920, 
22. April, S. 561/2.]

Der W ied e rau fb au  der po ln isohen  E is e n 
in d u s tr ie . [St. u. E. 1920, 22. April, S. 662J

Jul. Doubs: D ie  Lage der sudruss ischen  E is e n 
in d u s tr ie  im  Jah re  1919. [St. u. E. 1920, 29. April, 

S. 599/601.]

Verkehrsfragen.

Professor O. Franzius: D ie  am tlic he  D cn k sch r ift 
uber d ie  W e ite r fu h ru ng  des M itte lla nd kan a le a  

von  1920. 1. Teil: Die Wasserspeisung. 2. Teil: Von der 
Linienfiihrung. 3. Teil: Die Bau- und Betriebskosten dor 
einzelnen Losungen. 4. Teil: Dio Wirtschaftlichkeit der 
beiden Linien. [Dor Mittellandkanal 1920, April, Heft 5, 

S. 1/11; Heft 6, S. 1/11; Heft 7, S. 8/18; Heft 8, S. 3/10.] 

Heinrich: B e itrage  zu r  Frage  der O rg an is a 
t io n  der R e ichso isenbahnen . [Zeitg. Eisenb.-Verw.
1920, 10. April, S. 271/5.]

Albert Sprickerhof: S o z ia lis ie ru ng  des Ver- 
kehrs. Dic wirtschaftliche Bedeutung des Vorkehrs- 
wesens erfordert dringend, daB wir aus der Verkehrsnot 
zu gesunden Verhaltnissen kommen. Verfasser gibt r.u 
dem Zwecke Anregungon zu einer yernunftigen Soziali 
sierung des Verkehrs“ . [Techn. u.Wirtsch. 1920, Febr.. 

S. 81/90.]
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Statistisches.
GroBbritanniens Hoehofen 

Ende Marz 1920').

Am 31. Marz 1920 befan- 

den siuh in  GroBbritannien 

18 neue Hoehofen in Bau, 

davon fiinf in Śiid-Wales, 

drei in Siid-Staffordshire, je 

zwei in  Dorbyshire, l.an- 

eashire, Lincolnshire sowie 

je einor in Duriiam und 

Northumberland, North- 

amptonshire, Nottingham 

und Leiecstershire und 

Noid-Staffordahire.

ł ) Nach Tho Iron and 
Coal Trades Review 1920, 
30. April, S. 592. —  Die 
dort abgcdrtickte Zusammcn- 
stellung fuhrt s i i m t l i o h e  
britischen Ilochofenwerke 
namentlich auf. —  Vgl. St. 
u. E. 1920, 8. April, S. 4l)0.

Yor-

handen

im Betriebe

durchsehnlttllch
davon«gingen am 31. M&rz auf

Hoehofen im Bezirke am Januar—Mttrz
am 

31. Mitrz
Ilamatlt-

Puddel-
und

Basl-
Ferro

31. MUrz 

1920 1919 1920
1920

Roh-

eisen

< >iel3e- 
rel-Roh- 

eisen

Itoh-

eiicn

mangan

usvf.

S ch o ttla n d ................... 102 73 »/a 66ł/3 69 38 26 5
Durham u. Northumbcr- 

l a n d ......................... •12 25 23 23 11 3 5 4
75 46 42 42 11 19 11 1

Northami)tonshlre. . . 21 9 12 12 — 7 5 ■ — ,
Lincolnshire . . . . 22 16 18 18 — 16 —
Derbyshlre.................... 45 30 29 28 — 25 3 —
Nottingham u.Leicester- 

s l i i r e ......................... 8 5 5 5 '__ 5 - __ __

SBd-Staffordshirc und 
■\Vorce*tershire . . . 31 15 142/3 16 _ 10 6 __

Nord-8taffordshiro . . 23 12 ll»/s 12 — 6 6 —

West-Cumberland . . 30 17a/3 12*/s 13 11 — . — 2

Lancashire .................... 37 17 17 18 10 — 6 2
SOd-Wales.................... 30 13»/3 7 12 11 — L —

Sud- und West-Yorkshlre 21 10 10 10 — 5 5 —
Sbropshire . . . . . 6 o 2 2 — —
Nord-Wales . . . . 5 2 2 2 — — 1 1
Gloucester, Somerset, 

W i l t s ......................... 2 — . — ■ — — • — —

Zu^ammen 500 293‘/3 27273 282 92 108 72 10

Die amerikanisehe Kokserzeugung in den Jahren 

1916 und 1917.

Eino kurzlich erscliienene Zusammenstellung l ) gibt 
eine statistiseho Uebersieht iiber dic in den Jahren 
1916 und 1917 in den Yereinigton Staaten erzougten 
Mengen an Koks, dio in Anlagen mit Nebenerzcugung 
bzw. in Bienenkorbofen hergestellt wurden. 1917 wurden 
insgesamt 55 606 828 t Koks erzeugt, was oiner Stei
gerung von 2 o/o ( =  1 073 243 t) gegeniibor 1916 ent- 

spricht. Dio Erzeugung im Jahre 1916 ubórtraf die- 
jenige von 1915 um 31 o/o, wahrend der Geldwert um 
62 o/p hiiher war. Der Geldwert des im Jahre 1917 
erzeugten Kokses war um 75 o/o lioher ais der des 1915 
gewonnonen Kokses und belief sich auf 298 243 000 S. 
Dio Menge des in Nebenerzeugungsanlagen gowonnenen 

Kokses war 1916 36 o/o hoher ais 1915, 1917 18 o/o 
hiiher ais 1916; die entspreehenden Zahlen fiir im 
Bienenkorbofen gowonnenen Koks sind 29 o/0 bzw. 6 o/o, 
d. h. im Jahre 1917 war die Menge des in Bienenkorb
ofen erzeugten Kokses um 6 o/o geringer ais 1916.

Etwa 90 o/o des erzeugten Kokses wurden von den 
Eisenw-erken der Yereinigten Staaten gebraucht. 1916 
und besonders 1917 konnte der Bedarf der Hiitten an 
Koks nicht gedeekt werden, bctrachtlicho Bctriebsein- 
stellungen waren die Folgę. Wegen der Bedeutung 
der Nebenerzeugnisse bei der Koksbereitung wurde dieso 
Art der Kohlenverkokung von der Regierung gefordert, 
insbesondere durch bevorzugte Beforderung solcher 
Kohle, dic in Nebenerzeugungsanlagen vcrarbeitet wer
den sollte; hieraus erklaren sich auch die oben ange- 
gebenen Zahlen der Erzeugungsmcngen im Jahre 1917 
gegenuber denen im Jahre 1916.

1915 waren 30 Anlagen m it Gewinnung der Neben
erzeugnisse m it 603G Oefen in Betrieb; die entspreehen- 
den Zahlen fiir 1916 sind 39 bzw. 6607, fiir 1917: 47 
bzw. 7298. Die Geldwerte der Nebenerzeugnisse in den 
genannten Jahren betragon 7 337 000, 30 001 000 und 
28 655 000 S. Das Ausbringen an Koks, bezogen auf 
die eingebrachte Kohlenmenge, ist im Durehschnitt fur 
Oefen mit Nebenerzcugnisgewinnung um etwa 11 o/0 
hoher ais fiir Bienenkorbofen; 1917 war dieso Zahl fiir 
Nebenerzeugnisofen 71,2 o/o; fiir Bienenkorbofen 63,5 o/0.

l ) The Gas Age 1920, 26. Januar, S. 74/7. —  Vgl.
St. u. E. 1917, 26. April, S. 412; 1919, 1. Mai, S. 4S6.

Es waren demnach 1917 etwa 4 000 000 t Koks mehr 
erzeugt worden, wenn man alle Kohle in Oefen mit 
Nebenerzcugnisgewinnung verarbeitot hatte.

Dio durchschnittlichon P r e i s e  je Tonne betrugen 
1915 fiir in Oefen init Nebenerzcugnisgewinnung erzeug

ten Koks 3,45 S ; fiir in Bienenkorbofen erzeugten Koks 
2,07 S ; die entspreehenden Werte fiir 1916 sind 3,95 
bzw. 2,69 S. 1917 wurden Preise bis zu 16 S je t  be- 
zahlt. Im  November dos genannten Jahres .wurden fol
gende Hochstpreisc festgesetzt: 6 $ je t Hochofenkoks,
7 S je t Gu Boise nkoks und 7,30 -3 je t gebrochenen 

Koks.

Die Roheisenerzeugung der Vereinlgten Staaten 

im Jahre 1919.

Nach den Ennittlungen des „American Iron nnd 

Steel Institute1*1) beliof sich die Roheisenerzeugung der 
Vercinigten Staaten im  abgelaufenen Jahre auf ins
gesamt 31511610 t  (zu 1000 kg); sie war mithin
8 167 908 t niedriger ais die Vorjahrscrzeugung
—  39 679 5182) t —  und ist die niedrigste Leistung 
seit dem Jahre 1915 (30 394 872 t). Die gesamte Roh- 
eisenerzougung wahrend der letzten seehs Jahre ist aus 

nachstehendor Zahlentafel 1 ersiclitlich.

Zahlentafel 1. .

Jahr
Rohelsenfrzeugung im

1. Halbjahr 
t

2. Halbjahr 
t

ganzea Jahr 
t

1914 12 736 672 10 968 889 23 705 560

1915 12 429G31 17 965 341 30 394 872

1916 19 933 434 20132 319 40 065 754

1917 19 558 239 19 680 916 39 239 155

1918 39 679 518

1919 16 538 626 14 972 984 31 511 610

Die Erzeugung des Bcrichtsjahres hat somit im zwei- 
ten Halbjahre um 1 565 642 t oder 9,5 o/0 gegeniiber dem 
ersten Halbjahre abgenommen.

*) The Iron Trade Review 1920, 1, April, S. 1010.

Vgl. St. u. E. 1919, 3. Juni, S. 760.
2) Berichtigte Zahl.



27. Mai 1920. WiriscKaftliehe Rundschau. Stahl und Eisen. 735

Zahlentafel 2.

Verwendeter

Brennstoff

Zabl der Hochbfen am 1. Dez. 1919 Erblasenes Uoh- 
eisen

Zabl der Hochttfen am 31. Dez. 1918 Erblasenes lloh- 
eisen

im Betrieb
auOer

Betrieb InsgeFamt
1919

t
Jra Betrieb

auBer
Betrieb insgesamt

1918

t

Koks . . . . 260 148 408 31 038 729 ) 332 77 409 39 036 930

Anthrazit . . 5 8 13 140 550-) 9 6 15 28S129

Holzkohlo . . 15 17 32 332 331 ) 18 17 35 354 459

Insgesamt 280 173 453 31511 610 359 100 459 39 679 518

Von der gesamten Roheisenerzeugung waren

8 829 271 t  oder 28 o/o zum Absatz bestimmt, wahrond
22 G82 339 t oder 72 o/0 von den Erzeugern selbst zur 
Weiterverarbeitung Verwendung fanden. Der Anteil ist 
ungefahr der gleiche geblieben wio im Vorjahre.

Der weitaus groBtc Teil der Roheiscnerzeugung, 
namlich 98,5 o/o, einschlieBlich geringer Mengen in Elek- 
troofen erzeugter Legierungen, wurde in Kokshochbfen 
erblasen. Von den ubrigen zur Roheisenerzeugung v e r - 
w e n d e t e n  B r e n n  s t o f f e n  war Holzkohlo m it
1,06 o/0 und Anthrazit mit 0,44 o/0 an dor Jahresleistung 
1919 beteiligt. Die genauen Zahlen sowio die Anzahl 
der Hochofea ist aus Zahlentafel 2 ersichtlieii.

Getrennt nach den einzelnen R o h e i s e n s o r t e n  
stellte sich die Erzeugung der letzten zwei Jahre wie 

fo lgt:

1) EinschlieBlich der m it Elektrizitat erzeugten 

Eiscnlegierungen.
2) EinschlieBlich des mit einer Mischung von An

thrazit und Koks erblasenen Roheiscns.
8) EinschlieBlich einer geringen, mit einer Mischung 

von Holzkohlo und Koks erblasenen Roheisenmenge.

Sorten

Erzeugung

1919

t

1918

t

Roheisen fur das basische
Y e r f a h r e n .......................... 14 726 037 18 944 513

Bessemer- und phospkorarmes
R o h e is e n .............................. 10 135 549 13 233 365

GieBereirolioisen oinschlieBl.
Ferrosilizium . . . . . . 4 995 426 '>5 227 584

Roheisen fiir TemperguB . . 1 025194 1 135 801
P udde lrohe isen ...................... 275626 400235
Spiegeleiaen.............................. 85 594 288 395
F e rro m angan .......................... 188 323 338 355
SonstigeB Roheisen 79 861 111 270

Insgesamt 31 511 610 39 679 518

Eine Aufteilung der Roheisenerzeugung nach B e - 
z i r k e n ist in der Quelle niclit enthalten.

1) Bcrichtigte Zahl.

Wirtschaftliche Rundschau.

Z ur Lage des franzósischen und belgischen Eisenmarktes im April 1920.

I .  FRA N K RE IC H . —  Die franzosische Eisen
industrie leidet nach wio vor unter Brennstoffmangel 
und Verkehrsnoten; auBerdem stehen seit einiger Zeit 
ArbeiŁcrschwierigkeiten und Ausstande in allen Teilen 
dos Landes und in allen Zweigen dos gewerblichen Lebens 
einer geordneten und regelmaBigen wirtschaftlichen Tii- 
tigkeit hemmend im  Wege. So brach in Lothringen cin 
Streik der Bergarbeiter aus, der auf die Metallindustrio 
iibersprang, am 22. April zum Generalstreik fiihrte 
und am 28. April endigte. Infolgedessen gingen, <lio 
Brennstoffvorrate sohr zuriick, so daB nicht nur die 
Industrie, sondern auch Gasanstalten und Elektrizitats- 
werke den Kohlenvorbrauch auBerst einschriinken muB
ten, was wieder auf dio von letzteren abliangigen ge
werblichen Betriebe nachteilig cinwirkto. Nur d‘o Ver- 
kehrsverhiiltnisso wurden etwas besser infolge der ver- 
ringerton Erzeugung, die es ermoglichte, die verstopften 
Eisenbalinlinien freizumachcn.' Auch im Zentrum und 
im Loirebezirk setzten sich die Teilausstande fort. Be

sonders aber befiirehtete man, daB die Sozialisten mit 
dem 1. Mai einen allgemeinen Ausstand ausrufen wurden. 
Am 1. Mai setzte denn auch zunachst dor Ausstand der 
Eisonbahner ein, und der Allgemeine Arbeiterverband 
(C. G. T.) beschloB, dio allgemeine Leitung der Aus- 
standsbewegung zu ubernelimen. Obwohl sich die Be
wegung nicht zu oinem allgemeinen Ausstand des I -andes 
verscharfto und ais gescheitert anzusehen ist, diirften 
ihre Folgen doch einen abermaligen Riiekschlag auf das 

Wirtschaftsleben Frankreichs ausiiben.
Die B r e n n s t o f f  f r a g e  bereitete der Eisen

industrie besonders groBe Sorgen. Infolge des Berg- 
arbeiterausstandos im Pas dc Calais war die dortige 
Kohlenforderung im Miirz auf 71 000 t  gesunken gogon 
626 000 t  im Februar. Der Ausfall an geforderter 
Kohle wurde bei 24 Streiktagen auf 630 000 fc beziffert,

der Lohnausfall auf 25 M ili. Fr. Die Forderung des 
Saarbezirks war zwar befriedigender, im Februar betrug 
sie 743 000 t  gegen 727 000 t im Januar; dagegen hatto 
der Ausstand in Lothringen an 23 Fordertagen im April 
einen Ausfall von rd. 200 000 t  zur Folgę. Die Kohlen- 
fcutoilung im April diirfte deshalb 30 o/0 des Bedarfs 
nicht iiborschreiten, zumal da sich auch dio Sondungen 
aus England nicht Yerstarkten; dio gegenwiirtigen Liefe
rungen betragen rd. 1 Million t  monatlieh. Zudein hatte 
dio englische Regierung seit Anfang April die Ausfuhr 
von Iliitteń- und GieBereikoks yerboten, was die Schwie
rigkeiten der Eisenindustrie noch verinehrtc. Dię Liefe
rungen dor Ruhr sollen nur etwa 40 o/o der durch die 
Wiedergutmachungskommission fcstgesctzten Mengen 
darstellon. Nach einer Erklarung des Finanzministers 
wurden vom 1. September 1919 bis 1. Marz 1920 nur
з,06 Mili. t  deutscher Kohlen geliofert, wahrend die 
Pflichtmenge 9,96 Mili. t betrage. Zwecks Linderung 
der Kohlenńot brachte der Minister der offentlichen Ar- 
boiten einen Gesetzesyorsdilag ein, der zwei Haupt- 
zielo verfolgt. E r soli einen besseren Ausgleich zwischen 
don Preisen heimisdior Kohle, die 78 bis 100 Fr. 
kosten, und eingefuhrtem Brennstoff, dor sidi auf 450 
bis 500 Fr. stellt, sehaffen, und gleichzeitig MaBregeln 
zflr Verminderung des heimischen Verbraudis treffon;
и. a. konnen danach Betriebo m it alten Kesseln und 
unwirtschaftlichenj Kohlenverbraudi zur Anlage neuer 
Kessel, untor Umstanden sogar zum Verbraueh elek
trischer Kraft angdialten werdon. —  Fur 1. Mai wurde 
eine Erhohung der Kokspreiso festgesetzt auf mindestens 
245 und hochstens 275 Fr. f. d. t gegen 190 bis 210 Fr. 
bisher. Dio Preise betragen also fur Ruhrkoks 245 Fr. 
frei Wagen Grenze, fur Hiitten- und GieBereikoks anderer 
tHerkunft 275 Fr. frei Wagen Zeche, Grenze oder 
Hafen. Kokskohle jeder Herkunft einsehl. amerikaniseher
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kostet 190 Fr. frei Wagen Zeche, Gron ze oder fran- 

zósischer Hiifen.
Dio Wiedoraufbauarbeiten im Norden machten in 

folgo Arbeiterschwiorigkeiten und -mangel nicht die er- 
hofften Fortschritto. Am 1. Miirz 1920 waren von den
50 Werken der MotallgroBindustrió 29 odor 68 o/o ganz 
odor teilweiso wiodor im Betriebe mit 8408 Arbeitern 
gegen 37 056 vor dom Kriege. Am 31. Oktober 1919 
stellte sieh das Vorhiiltnis der Arboitorzahl gegon dio 
Friedenszoit auf 14,9 o/o, am 1. Marz 1920 auf 22,6 o/0. 
In  etwa 343 Betrieben der Weitorvcrarbcitung mit 
65 088 Arbeitern i. J . 1914 sind jetzt rund 23 000 Ar- 
beitor odor 35,3 o/i beschaftigt. — In  Lotliringen ar- 
boiton dio Hiittcn' m it hochstens 15 bis 20 o/0 ihrer 
normalen Erzeugungsmoglichkoit und foiern durchschnitt- 
lich drei Tago in  dor Woche. Von sechs bis zehn Hooh- 
ofen sind einer bis zwei in Botriob. Alle Ilutten (auIJer 
der de Wondol Gruppe) sind bis mindestens Endo des 
Jahres m it Erlcdigung dor vom G r o u p o m e n t  d o s  
S i n i a t r ć s  iiborwiesouen Auftriige beschaftigt. In  
Meurthe et Mosollo arboiton dio Werke im Bozirko von 
Nancy in sehr eingeschrnnktem Betriebe und haben Auf- 

triigo bis mindestens Endo August vorliegon. Kleine 
Boston (10 bis 20 t) in gangbaren, besondors rundon 
Formon kiinnon hior noch teilweiso untorgobracht wor- 
don, allerdings ohno Preis- und Lioferungsbedingungeu. 
lu  der Gogond von Briey sind die Werko in der Lage, 
die Walzung von einzelnen Profilon wiodor atifzunehmen, 
doch fehlen ihnen dio notigen Roh- bzw. Vorjtoffo. 
Dio Werke im Zentrum und Westen arbeiten m it ein- 
geschranktem Betriebe und lehnen Ncuauftriige bis auf 

weiteres ab.
Die franżosiseho Regierung hat dio Ausfuhr von 

E i s e n o r z  nach Deutschland mit 1. Mai eingestollt, 
da das luxcniburgiseho Abkommen sein Endo genommen 
habe. Die Gegonlioforungen Deutschlands an Brenn- 
stoffen sollen nicht in dein vereinbarten Omfango er
folgt sein. Im  Jahro 1919 wurden an lothringiseher 
Minctto 1 147 947 t nach Deutschland yorsandt, wiih
rend von Deutschland nach Lothringon 1 382 845 t  Koks 
und 342 498 t Kohle geliefert wurden. Dio Ausfuhr 
lothringiseher Erze nach der Ostkiiste von England soli 
wieder aufgenommen werden durch Pendolzuge zwischen 
Diinkirchen und dem Booken von Briey. Ais Ruckfracht 
soli englischer Hiittenkoks dienen, wodurch die Fracht- 
kosten yermindert wurden. —  R o h e i s o n  war infolge 
der ungenugendon Erzeugung andauemd knapp und stieg. 
weiter im Preiso. U. a. bedingte die Preiserhohung fiir 
Koks ab 1. Mai eino Steigerung der Roheisenprcise 

um mindestens 90 Fr. f. d. t. Das C o m p t o i r  d e  
L o i g w y  teilte seiner Kundschaft mit, daB infolgo 
dor geringon Kokslicferungen im April dio Lieferung' 
der dureh das gemischte Komitce von Erzeugern und 
Yorbrauchern zugetcilten Mengen nicht moglich gewesen 
sei. Es halt zwar dio Lieferung der vereinbarten April- 
mengen oin, indossen werden fur dio zweite Hiilfte 
der fiir April gebuehten Mengen folgende Preiso au- 
g-ewandt, f. d. t <frei Wagen in den Hutten der Gruppe 
von Longwy.

Nr. 3 Nr. 4 Kr. 5

P. R .....................  550 547 544
P. L ...................... 600 580 570

Infolgo dor Kokspreiserhiihung stellen sieh die 
Preise fur Mai

P. R .....................  590 587 584
P. L ...................... 640 620 610

Falls eine Fraehterhohung eintritt, ist fiir die Rest- 
menge im Mai eine entsprechende Preiserhohung vorge- 
sehen. —  Der Preis fiir Hamatit ist auf 840 bis 
900 Fr. festgesetzt. H a l b z e u g  war kaum zu haben 
und kostet ab 1. Mai 945 Fr. d. t  oder 120 Fr. 
mehr ais bisher. —  I n  W a l z e r z e u g n i s s e n  war es 
sehwierig, neue Auftrage unterzubringen, da dio Hutten 
grofitehteils fiir lange Monate besetzt sind. Wenn Auf-

trago iiberhaupt amgenommen wurden, erfolgte dies ohno 
jedo Vorbmdlichkeit, zu am Tago dor Lieferung giiltigon 
Preisem, m it nnbestimmtcr Lieferfrist, Zahlung beira 
Empfang dor Rechnung oder sogar nach Bostiitigung 
dos Auftrages. Eiseaibahnoborbaustoffe wurden um 150 
auf 1225 Fr. f. d. t erhoht. Triigcr kosten ab 1. Mai 
1195 Fr. f. d. t und fiir Bleohc und Universaloison setzte 
das C o m p t o i r  d e s  t f l l o s  infolgo der Kokspreis- 
erhohung einen Aufsehlag von 14 o/0 auf dio Grund- 
preiso fest. Dio nouen Grundprcise betragen:

•
■ Grundpreis

1 Fr-
+ H %

V t.

Universaloisen.......................... 1370 1561,80
G robb lecho .............................. 1380 1573,20
Mittolblocho 2'/.,— unt. 3 mm 1580 1801,20

„ 2 —  unt. 21/.' mm 1630 1858,20
F o in b le c h e .............................. 1690 1926,60

Drahtstifto stellen sich auf 2100 Fr., blanko Driihte 
auf 1950 Fr. f. d. t.

In  Lyon kosteten im April Stabeisen 1420 bis 
1450 Fr., Trager 1370 bis 1400 Fr., Bandoisen 1600
bis 1630 Fr. und Grobbleche von 9 mm und mehr 
1700 bis 1730 Fr. d. t. Dio bisherigo Klasseneinteilung 
dor ‘fnuizosischon Werko fiir Walzerzeugnisse wurdo 
vom 1. April ab geiindort; auBerdem wurden dio Uebcr- 
preise bctriichtUch erhoht. So erfordert Rundcisen von 
10 mm (4. Klasso), das 1914 m it 15 Fr. Aufpreis 
auf den Grundpreis berechnet wurde, einen Aufpreis 
von 90 Fr. Das Comptoir des tflles warf auBerdem dio 
ganzo Klasseneinteilung um, so daB fur Grobblecho
(3 mm und mohr), dio friiher fiir dio Starko von
5 mm und mehr don Grundpreis bedingten und nux 
einen Aufpreis von 20 Fr. fur Starken von 3 und
4 mm erforderten, naeh dor neuen Skala jo nach 
Starko sechs Anfpreise von 12,50 bis 125 Fr. mafl- 
gebend sind.

Dio H a n d o l s g r u n d p r o i s c  in Paris stellten 
sich am 1. Mai ungefiihr folgendermafłen:

+ 36 X  Oktroi f. d. t
Ende 

Februar 

Fr. L d. t

Ende 
Mara 

Fr. f. d. t

Knde 
April 

Fr. f. d. t j

T r i i g e r ......................... 1150 1270 1400
U -E isen......................... 1200 1320 1450
Stabeisen I .  Klasse . . l ‘J00 1300 1450
Winkeleisen.................... 1200 1300 . 1450
B a iid e is e n .................... 1350 1450 1600
Bleche, 9 bis 25 m m . . ) 1770

1785

„ 1 > 1360 1490 1800
G 1815

5 J 1845
1390 1520 1870—1890

3 1420 1550 1920-1990
2‘/« bis 3 „ 1540 1670 2000-2120 S

2 „ 2‘|i „ 1500 1690 2000-2200 !
tTnlvereaieisen . . . . . . ‘

1760

Die franżosiseho A u s f u h r  v o n  E i s e n  u n d  
S t a h 1 ist infolge des starken inlandischen Bedarfs noch 
unbedeutend; die Regierung soli auBerdem beabsichtigen, 
dio Ausfuhr demnachst zu yerbieten oder doch wenigstens 
strengen Bedingungerl zu unterwerfen. Da aber Frank
reich ein bedoutendes Ausfuhrland fiir Eisenerzeugnisse 
zu werden hofft, so halt man eino solcho MaBnahme fiir 
bedenklich, weil dadurch die Erhaltung und Erweiterung 
der Absatzgebiete gefahrdet werden konnte, und wilnscht 
deshalb lediglich die Sicherstellung der fur die Yer
sorgung des Inlandes notwendigen Erzaugnisso, im iibri
gen. aber freien Yerkauf in das Ausland, der zudem bei 
den gegenwartigen hohen Wcltmarktpreiseu zur Hebung 
des franzósisehen Wechselkurses beitragen wiirdo. — 
Wie sehr iibrigens Frankreich wahrend des Krieges und 
auoh noch im Vorjahro auf den Bezug fremden Eisens 
angewiesen war, zeigt die folgonde Zahlentafel:
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Es wurden eingefiihrt:

R o he ise n ..............................
F e r ro m a n g a n ........................
F e r ro s il iz iu m .........................
Halbzeug, Form- und Stabeiaen
Ilandeiaen............................ ..
Schienen ..................................
Walidraht . . . . . . . .
Gezogener Draht........................
Kbene B leche ............................
Weiflbleohe . . . . . . . .

In  1000 t-

1917 1918 1919

667.0 375,9 92,8
6,4 9,7 11,7
4,2 5,9 4,9

1569,2 973,6 518,3
8,0 8,7 19,0

121,5 156, i> 215,7
54,1 52,5 31,4
81,9 33,3 28,9

281,-1 241,8 218,5
45,3 58,2 40,7

I I .  BELG IEN . —  Dio angespannte Lage, die schon 
bo lange Zoit auf dom belgisehen Eisenmarkto herrschto, 
liefi auch im Beriehtamonat keino Zoichen der Erleiehte- 
rung erkennen. Der Markt bewahrte seino festo Ilaltung- 
und dio Kaufor liatten Schwierigkeit, Auftrage unterzu- 
bringen; dio Werke waren nicht geneigt, Angebote ab- 
zugebon ohno oine Klausel, dio sio hinsichtlich kiinftigor 
Preissteigcrungon dockto. Dio Unmoglichkoit der liin- 
roichenden und regelmadigen Bcsehaffung von Brenn- 
und Rolistoffen vor allom hinderte die Eisonindust.rie, 
morkliche Fortsehritte zu machen. Die Kolilensendungen 
von der Ruhr kamen zwar allmahlich in  Gang, aber sie er- 
folgten sehr unregelmiiflig und wurden nouerdings durch 
dio Unruhen im Ruhrgebiet beeintriichtigt. Fiir April 
waren in Ausfiihrung dos Friedensverjirages 50 000 t 
Brennstoffe, dio auf dem Bahnwege von Deutschland 
ankommen sollten, zugosagt, daron 30 000 t Kokskohlo, 
10 000 t Gaskohle und 10 000 t Braunkolilenbriketts; 
eine gleicho Mongo sollte auf dem Wasserwege befordort 
werden/ FUr die nachsten Monato will man auf Liefo- 
rung groCerer Mengen bestehen. Dio ersten Pendolziigo 
m it Rulir-Kokskohlo sind im Laufo des Monats eingo- 
troffen, iiber deren schlechte Bescliaffonhcit ebenfalls 
geklagt wurdo. Die K o h l o n f o r d e r u n g  des Lan- 
des deslbst maehte befriedigende Fortsehritte; im Marz 
wurdon 2 006 166 t Kohle gewonnen gegen 1910 710 t 
im Monatsdurchschnitt des Jahres 1913, das sind 5 o/o 
mehr. Gegenuber der Fobruarforderung (1 683 750 t) ist 
eino Steigerung von 19,2 o/o fostzustellen. Das gimstige 
Miirzergebnis wurde allerdings nur durch oine um bei- 
naho 4000 Mann hohoro Arbeiterzabl ais durehschnittlicli 
1913 erreicht (159 230 gegen 155 337).

M it Frankroieh wurde ein Abkommen gotroffen, 
wonach fiir Lieforung von monatlieh 100 000 t belgischer 

Kohle auf ein Viertoljahr sich dio franzosischo Regie
rung verpfliehteto, der Ausfulir einer Anzahl franziisi- 
scher Erzeugnisse (besonders Eisenerz, phosphorsauror 
Kalk, Salz usw.) nach Belgien keine Boschrankungen 
in den Grenzen des fiir den innoren Verbraueh Belgien3 
notwendigen Umfanges aufzuorlogen und auf die fran- 
zosischen Verkaufer dahin einzuwirken, dali die Preise 
fiir die belgisehen Abnehmer nicht hohor seien ais fiir 

dio franzosischen und sonstige.
A r b o i t e r s o h w i e r i g k o i t e n  sind aucli in 

Belgion an dor Tagesordnung. Am 13. April begann in 
Liittich oin Streik auf allen Werken, dio die acht- 
Btiindige Arboitsżeit noch nicht eingefiihrt hatton; 
16 000 Arbeiter wurden davon betroffeu, und 103 Be
triebe, darunter nebeu vielen kleineren auch die grollen 
Worke wie Cockerill, Fabriquo nationale d’armcs de 
guerre u, a., wurden gesehlossen. Im  Fobruar betrug 
die Zahl der Arbeiterausstando 8-4 mit 55 000 Arbeitom, 

wahrend nach dem Dureh- 

Bchnittsvorhaltnis der letzten 
funf Jahre vor dom Kriege 
nur 11 Streiks mit 2275 
Teilnehmem zu yerzeichnen 
waren. Beunruhigend wirkt 
auch die zunehmende Aus- 
wanderung bolgisclier Ar- 
beiter, namentlidb naeh den 
Yereinigten Staaten, der die

Regierung nach Moglichkeit Einhalt zu tun bo- 
miibt ist.

In  dor Eiscnindustrie erfuhr dio Erzeugung scit Bo
gini! dos Jahres eine Zunahme; allerdings bleibt sie 
hinter dom letzten Friedensjahre noch erheblich zuriick, 
wio aus der untenstehenden Aufstellung hcrvorgelit.

Belgions Starkę beruhto vor dem Kriege auf der 
Weiterverarbeitung, wovon ein erheblicher Teil nach dom 

Auslande abgesotzt wurdo. M it Riicksicht darauf be
urteilt man dio Bestrobungcn dor Regierung auf Bo- 
schrankungen und Reglementiorung fiir die Lobensfiihig- 
keit der Eiscnindustrie, und damit fiir das Gedeihcn 
de3 Landes reeht kritisch. Nachdern u. a. dic Fcst- 
setzung der Brennstoffpreise schon liingst dureli dio Re
gierung erfolgt, spricht man neuerdings auch von der 
Absicht, die Preise fur Eisenerzeugnisse behordlich zu 
rcgoln. Die Eisenpreise setzten iin April ihre Auf- 
wiirtsbowegung fort, doeh glaubt man, dali man am. 
Hohopunkt angelangt ist und dali in nicht allzufemer 
Zeit ein unvermeidlicher Riiekgang-eintreten wird. Aucli 
hinsichtlich der Knapphcit an Eisonerzeugnissen rechnet 
man auf Besserung.

Dio A u s f u h r t i i t i g k e i t  konnte im Miirz iu- 
folgo der starken Naćhfrage des Inlandes nur coruigo 
Fortsehritte machon; sio betrug rund 47 000 t gegen 
44 000 t  im Februar. Den AuCenhandel an Eison und 
Stahl, Eisenerz und Brennstoffen im ersten Viertel dea 
Jahros unter Gegeniiberstollung des gleichen Zoitraums 

1913 zeigt dio folgende Zahlentafel:

In 1000 t

Einfuhr Aut»fubr

Jan./Miirz
1913•.

Jan./Marz 
1920

Jan./Mftrz
1913

Jan. Mtir/. 
1920

Rohel«en . . . . 203,8 165,0 1,9 3,0
Altcisen . . . . 44,9 87,2 38,2 2,0
Halbzeug . . . . 24,9 88,9 42,3 M
Schienen . . . . 3,4 4,8 35,7 6,1

0,3 4,6 30,2 7,0
StabelHcn . . . . 12,6 13,2 158,•'i 54.8
Bleche . . - . . 11,4 11,1 47,9 21,3

17,3 4,3 12,3 11,6
I Kohren . . . .  
Itollendea Eiseu-

6,0 1,9 1.3 M

bahnzeuR . . . 1,7 48,0 27,3
10,6

3,4
Nttgel und Stifte 0,3 0,2 4,6
Son*iige Eiflcnwaren 10,6 . 8,7 43,5 16,0

InS£t »amt 337,2 437,9 449,7 132,6

E la c n e ra ............... 1856,1 467,2 202,9 15,7
K o h le ................... 2336,5 119,7 1245,4 360,9

35,8332,0 24,1 257,2
127,6 0,1 129,9 28,8

In  R o h o i s o n  herrsehto weiter starkę Naćhfrage; 
dor Mangel an Koks braehte die Ilooliofenworkc in 
grolie Yerlegeiibeit, da mehr ais oin lialbes Dutzond bo- 
triebsfertiger Hochofen nicht angeblasen werden konnte. 
Ais einziges Ileilm ittel zur Behebung der Brcnnstoffnot 
wird immer wiedor dio genaue und restlose Durchfuh
rung des Fricdensvertrages verlangt. Die Erzeugung hob 
sich im Marz gegenuber den Vormonat<yi etwas (s. Zah

lentafel unten), geniigto aber bei weitein nieht don An- 
spriiohen. GioCereiroheison kostcte Endo dos Monats 
1000 Fr. d. t, Roheisen zur Stahlhorstellung war fiir 
900 Fr. nicht zu haben. Englischos Gielłeroieiseu kostete 
Endo des Monats 1000 Fr. d. t fob Antworpon, Luiein- 
burger obensoviol. —  H a l b z o u g  blieb sehr knapp,

Ba wurden erzeugt:

1 R o h e ie o n ..................................
SchwoiSeUen u. Kertltęerieaiynisse 
KobblBckn und StahlforinguS . 
Flnflstahl-yerti-jerzcugnlsRo . .

Durch-
schnitt

monatlieh
1918

t

1920
1920 im Verhłiltnifł 

zu 1913______

i Januar 

t____

Februar

t.

MUre

t,

Januar

%

Fobruar! MHrz

„  % „ 1 % .

207 058 40 820 51 573 6ti 039 19,7 25,0 31.9
25 362 15 318 16 8*8 14 525 60.4 66,5 | 57,3

205 552 56 006 70 848 78 W> 27,2 34,5 38.4
154 922 67 601 7 i 250 90 508 *3 7 40.5 | 58,4
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da dio Erzeugung gering war und dio Stahlwerke selbst 
zukauften. Dio reinen Wal zworko waron um Halbzeug 
sehr vorlegen, weil dio Lothringer und Luxemburger 
Werke dio Lieferungon auf dio alten Abschliisse fast 
ganz einatellton. Einigo Halbzougsendungen sollen aus 
Amcrika eingetroffen sein. Amorikanischo Angeboto wa
ron am Markto zu etwa 70 S cif fiir Kniippel, es 
konnte davon jedooh mit Rucksicht auf den dorzeitigen 
hohen Dollarkurs kein Gobrauch gemacht werden. Der 
Markt in W a l z e r z o u g n i s s e n  war sehr arige- 
spannt, es hcrrschte starko Naehfrage bei weiter an- 
ziehenden Preisen. Sfcabeisen Nr. 3 kostete angoblich 
etwa 1500 Fr., Nieteisen 1550 Fr. d. t; fiir die Aus
fuhr war nichts zu haben. Stabstahl stand 1450 bis 
1500 Fr. fiir das Inland, fiir die Ausfuhr 28 £  Grund- 
preis, Tjiiger kosteten etwa ebo.nsoviel, aber es war 
kaum moglich, Angeboto zu bekommen, Schienen 1550 bis 
1600, Drahtstiibo und Bandoison 1700 und 1800 Fr. 
Platten und Bleche waren wio scither knapp und kosteton 
1700 bis 2000 Fr. d. t ,  jo nach Starkę frei Bahnwagon 
Werk.

Dio nachstehende Zahlentafel enthalt die Preise am 
Endo dos Monats, die allerdings mehr nominelle ais

wirkliche .sind, insofom sie sieh auf wenig bedeutendo 
Umsatzo stiitzen; zum Verglej.ch sind dio Preiso am 
Anfang dos Monats und April 1913 beigefiigt:

Dio Tonne in Franken

Anfang Anfang Ende
April April April
1913 1920 1920

Thomas-lloheiseh. . . 89 900- 925 900 - 950
Gicflerei-Rohcisen-Luxembnrg . 90 950-1000 950—1000
Triiger . . . . .................... 165 1300 1450

>„ fob Antwerpen . . . . 142,80 1350 1500
150 1300 1550

ScweiOstabeisen Nr. 2 frei bel*. '
>

BahnłiBfe . . . . . . . 165 1300 —

SchweiBstabeisen Nr. 2 fob Ant
werpen . . . . . ’ . . . 141,25 1350 —

FiuBstabeisen, frei belg. Bahn-
hofe ........................................ 160 1300 1150

Fiu Bstab eisen, /ob Antwerpen . 111,25 1360 1500
Bleche Nr. 2 aus Scłiweifleisen ■

frei belg. Bahnhofe . . . . 175 _ —

Bleche Nr. 2 aus SchweiBeisen
£Ur die Ausfuhr . . .  . . 161,25 — —

Thomasbleche.............................. 172,50 1500 1500
Thomasbleche fUr die Ausfuhr . 153,75 1550 1650

Die franzosisehen Ein£uhrverbote und das Saar- 
geblet. —  Die allsoitigen Einspruche aller Kreise des 
Saargebietes und die Vorstellungen der Rcgierungskom- 
mission wegen A n w e n d u n g  der  f r a n z o s i s e h e n  
E i n f u h r v o r b o t o a u f  d a s  S a a r g e b i o t  habe* 
dio franzosische , Begierung reranlaCt, eine V e r - 
f i i g u n g  an die ZollbchSrden zu erlasscn, welcho die 
Anwendung der Einfuhrrerboto auf das Saargebiot v e r - 

b i o t  o t. Dabei ist allerdings dio Einschriinkung ge
macht wordon, dafi die freio Zulassung sieh nur er- 
streckon soli auf dio aus Deutschland kommenden Waren 
„nachweislich deutsohen Ursprungs", die den saarliindi- 
schen Verbrauch zu decken bestimmt sind. Die fran- 
zosischo Zollverwaltung hat aber nach Mitteilung der 
„Saar-Wirtsehaftszeitung"1) bei miindlicher Verhand- 
lung m it der Handelskammor' eino grundsiitzlich ent- 

gegenkommendo und weitherzige Auslegung der fran- 
zosischen Einfuhrvorbote zugesichert, soweit diese fiir 
nicht deutsche Waren nach der Auffassung dor Gencral- 
direktion der Zoile in Paris bestehen bleiben muBten.

ErlaB Uber die Einberufung und Befugnisse dez; 
Sozialisierungskommission. —  Der Roiohswirtschafts- 

minister hat nach einem Erlafi des Reichspriisidenten 
vom 15. Mai 1920 dio S o z i a l i s i o r u n g s k o m -  

m i s s i  o n zur Fortfuhrung iliror Arbeiten wieder ein- 
berufen 2). Eine Ergiinzung der Kommission ist vorgc- 
sehen, und zwar erfolgt sio gemafi den Yorschlagen der 
Kommission durch den Reiehswirtsehaftsminister. Die 
Gesamtzahl dor Mitglieder soli 30 nicht iiberstcigen,

Die Sozialisierungskommission hat das Becht, auf 
Grund ilirer Arbeiten der Bcichsregierung Vorschlagc zu 
gcsetzlichen und YerwaltungsmaBnahmen gemeinwirt- 
śchaftlidier Art zu unterbreiten und Anregungen zu 
einor wirtschaftlieheren und zwsckmiifiigeren Gestaltung 
der Beichs- und •Staatsbetriebe, insonderheit der Post 
und Eifienbahn, zu geben. Sie ist befugt, ihre Vcrhand- 
lungen und die aua diesen hervorgegangenen Vorschlage 
naeh Mittoilung an dio Beichsregierung zu veroffent- 

lichen. Von allen in einer Oborsten Beichsbehorde in 
Vorbereitung bofindlichen MafJnahmen gemeinwirtschaft- 
lidier Art ist alsbald der Kommission Mitteilung zu 
machen und ihr Gelegenheit zu geben, sio zum Gegen
stand ihrer Yerhandlungen zu machen. Zur Durchfuh- 
rung ihrer Arbeiten ist die Sozialisierungskommission er- 

mSohtigt, von den Bestimmungen iiber dio Auskunfta- 
pflicht Gebrauch zu machcn3). Ilire Mitglieder gelten 
in diesem Fallo ais Beauftragte der Bcichsregierung. 
Ferner hat die Kommission- das Recht, durch das

Reidiswirtschaftsministerium innerhalb des Bereiches 
seiner Zustiindigkeit bei allen Zentralbehorden und durch 
dereń Vermittlung bei den untergeordneten Behorden alle 

zur Durdifiihrung ihrer Arbeiten erforderlichen Aus- 
kiinfte einzuziehen. Dio Vorbereitungon der Sozialisie- 
rungakommission sind soweit gediehen, daG die Vor- 
schliigo fiir die einzelnen Wirtschaftsgebictc von Unter- 
kommissionen ausgearbeitet werden konnen. E in E n t
wurf fiir dic Regelung der Kohlcnwirtscharft ist bei der 
Unterkommission fiir Kohlen und Kali bereits in Vor- 
bereitung. Die Griindung weiterer Unterkommissionen 
ist bcabsichtigt fiir das Gebiet der Kommunalisierung- 
linter Hinzuziehung dor Baustoffindustrie und fiir di© 
Behandlung von wirtichaftlichon Finanzfragen wia das 
Problem des Aufienhandds und dio Frage der gemein- 
wirtschaftlichen Kapitalbildung.

Der SozialLsiorungakoinmission gehoren bisher an: 
Professor Ballod, Friedrich Balltrusch, Dr. Adolf Braun. 

Adolf Cohen, Dr. Rudolf Hilfcrding, Otto Hue, II. Kauf- 
mann, Karl Kautsky, Direktor Hans Kramer, Dr. Karl 
Melchior, Dr. Bobert Kuczyński, Brofcssor Dr. Em il 
Lederer, Professor Hugo Lindcmann, Franz Neustodt, 
Dr. Walter Bathenau, Karl Friedridi von Siemens, 
Brofessor Dr. Josef Schnmpetor, Paul Umbreit, Gcncral- 
direktor Dr. Vogelstein, Professor Alfred Weber und 

Rudolf Wissel.

Gesetz Uber die dureh innere Unruhen verursachten 
Schadeń. —  Das Gesetz*) ist inzwischen von der 
Nationalversammlung angenoinmen worden und am

12. Mai 1920 in Kraft getreten2).

Die Lage des deutschen Eisenmarktes Im April 1920.
— Dic in unserem Ictztrcroffcntlichten Berichto 3) mit- 
geteilto Preiserhohung fiir S t a h l f o r m g u B  betragt* 
nicht, wie irrtumlich angegeben, 315 o/o, sondern nur 
15 o/o.

United States Steel Corporation. —  Nach dem Aus- 
wcisc des Stahltrustos beliefen sieh. dio Einnahmen fur 
das e r s t o Y i e r t e l j a h r  1920 auf 42 089 000 S. E in 
Yergleich mit don fruheren Vierteljahrsausweisen. ergibt

In tausend Dollar
1917 .1913 1919 1920

1. Vierteljahr . . 113 121 56 961 33 513 42 089>

2. jj * 90 580 62 557 34 321 —

3. 68 244 42 962 40 177 —

4. 59 724 36 354 35 791 —

Ganzcs Jahr .331 669 198 834 143 802 —

1) 1920, ń .  Mai, S. 313.
2) Reichsgesetzblatt 1920, Nr. 110, S. 981/2. 

v 3) Ygl. St. u. E. 1919, 13. Marz, S. 279.

1) Vgl. St. u. E. 1919, 7. August, S. 923.
2) Reichsgesetzblatt 1920, Nr. 106, S. 941/5.
3) St, u. E. 1920, 6. Mai, S. 634.
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Nach Abźug der Zuwendungen an dio Tilgungsbe- 
stande, der Abschreibungen und der ErneuerHngen stellt 
sich* der R e i n g e w i n n  auf 31 324 000 S gegen 
23 040 0 0 0  S im letzten Vierteljahr 1919, 2 2  874 0 0 0  S 
im ersten Viertcljahr 1919, 48 449 0 0 0  S im ersten 

Viertel 1918 und 103 330 194 $ im  ersten Viertel 1917. 
Auf die Yorzugsaktien wurde der ubliche Gewinnaustoil 
ron 13/d §  erklart, auf die Stammaktien H /4 S (wie im 
Vorviertelj'ahr). Dor auf die Stammaktien entfallcnde 

V i e r t e l j a h r o s a u s t o i l  hat demnach in den letz
ten Jahren folgendo Entwicklung genommen:

In Prozent
1914 1915 1910 1917 1918 1919 1920

1. Vierteljahr 1,25 0 1,25 4,25 4,25 1,25 1,25
2. „ 1,25 0 2,25 4,25 4,25 1,25 —
3. „ 0,50 0 2,25 4,25 3,25 1,25 —
4. „ _0_____ 1,25 3 4,25 2,25 1,25 —

Ganzcs Jahr 3 i , 25 8,75 17 14 5 —

Nach Abzug des Gewinnausteils verbleibt ein 
U e b e r s c h u C  von 13 373 000 $ gegen 11 105 000 $ 
im Vorvierteljahr und 4 822 000 $, 32 854 172 $ und
69 836 981 §  im ersten Yiertcljahr 1917 bis 1919.

Frankreich, das herrschende Eisenland der Zukunft.
— „L’Informaiion“, das Sprachrohr der groCen Bankom 

und der franzosischen Grofieisenindustrie, bespricht in 
einem Aufsatz *) dio kiinftigo Vorherrschaft Frankreichs 
auf dem Eisenmarkto. Dio Machtgeluste der franzosi- 
sehen Industrie und ihr. wahres Gesicht sind hier so 
deutlich zu erkennen, dafi wir unseren Lesorn wenigstens 
eine Stelle in  dom Aufsatz nicht vorenthalten moohten. 

Sie lautet:
Und siehe da, das Gleichgewicht der industrieilen 

Krafte auf dem Erdenrund ist zu unserem Vorteil von 

Grund aus geiindert. W ie denn? Dio Weit sprach 
dayon, Frankreich zu beherrschon und es sich wirtschaft- 
lieh dienstbar zu machen. H alt da! Jetzt ist die Iteihe 
an uns, die anderen an die richtige Stello zu yerweison. 
Vermittels unseres Eisens, welehes Europa nicht ent- 
behren kann, w i r d  es u n s  o i n  l e i c h t e s ' s e i n ,  
d i e  O b e r l o r r s c h a f t  i i b e r  d i e  g a n z e  W o l t  
zu  b e h a u p t o n .  G a n z  E u r o p a  b e d a r f  d e s  
E i s e n  Sj u n d n u r w i r  h a b e n  d a v o n  z u r  Ge- 
j u j e ,  j a  s o g a r  z u  y i e l .  W e d e r  d e r  D o l -  
l a r  n o c h  d e r  S t e r l i n g  s i n d  a u s r e i c h c n d o  
M i t t e l ,  u m  g e g 'e n  d i e l l o e h o f o n  L o t h r i n -  
g e n s  u n i  d e r  S a a r  a n z u k i i m p f e n .

Schamloser hatte die franzosische Grofieisenindustrie 
den wahren Grund nicht bloClogen konnen, warum sio 
durch 45 Jahre hindurch den Gedanken nach Yergeltung 
fur 1870/71 niclit hat zur Rulie kommen lassen.

Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken in Berlin- 
Karlsruhe. —  Im  Geschaftsjahr 1P19 wurde m it der

l )  1920, 30. April.

Umstellung der stillgelegten Betriebe auf Friedenswirt- 
schaft begonnen; ihre• Vollendung erfolgt nach der er- 
forderlichon Klarung der Verhaltnisse, besonders der 
das Unternehmen betreffenden Bestimmungen des Frie- 
densvertrages. Dio bisher stark erwciterten Friedens- 
abtoilungen waren gut beschiiftigt, wenn auch dureh 
Kohlenmangel und Streiks die gleiehen Schwierigkeiten 
wio iń  der ubrigen Industrio auftraton. Der Absfhlufi 
weist neben 1  384 260,63 J l  Vortrag und 3 294 740,71 J i  
Einnahmen aus Zinsen und Beteiligungen einen Betriebs- 
iiberschufi von 9 902 570,84 J l  auf. Nach Abzug von
3 604 442,91 J i  allgemeinen Unkosten yerbleibt ein Rein- 
gewinn von 10 977 129,27 J l. Dor Vorstand schlagt 
vor, hiervon 9 000 000 J i  Gewinn auszuteilen (30 o/o wie 
i. V .), 587 096,77 J i  Gewinnanteile an den Aufsichts- 
rat zu zahlen und 1 390 032,50 J i  auf neue Rechnung 
yprzutragen.

Masehinenfabrik Buckau, Aktien-Gesellschaft zu 
Magdeburg. —  Nach dem Berichte des Vorstandes iiber 
das Gesehaftsjahr 1919 war der Uebcrgang von der 
Kricgs- zur Friedenswirtschaft wegen der Eigenart der 
Erzeugnisse nicht von einschneidender Bedeutung fur 
das Unternehmen. Dio politischen und wirtschaftlichen 
Umwiilzungen und dio damit zusammenhiingenden Be- 
gleiterscheinungen losten infolgedessen auoh nur in den 
ersten vier Monaten des Berichtsjahres ungiinstige Naeh- 
wirkungen in starkerem Mafio aus.. In  der dann folgen- 
den Zcit hatte die Gesellschaft infolgo yerscliiedener 
Streiks und Rolistoffmangels unter Erzcugungsausfiillen 
zu leiden; eine dann einsetzende Bossorung dor Lage 
ermogliehte es aber trotzdein, einen befriodigenden Ab- 
schlufi hcrbeizufiihreai. Der Eingaug an Auftriigen war 
so lcbhaft, dafi das Unternehmen am Ende des Berichts
jahres iiber einen Auftragsbestand yerfiigtc, dor den des 
Vorjalires iibersteigt. Dio Abteilung Baggerbau erfreute 
sich einer giinstigen Weiterentwicklung. Die beabsich- 
tigte Erweiterung der Baggorhalle konnte wegen Mangol 
on Baustoffen nicht durohgefiihrt werden. Um das 
Aktienkapital in ein angemessene3  Yerhaltnis zu dem 
Umfange des Unternohmens zu bringen, wurdo das 
Grundkapital um 3 Millionen J t  erhoht. Gleichzeitig 
wurden 3 Millionen M  Yorzugsaktien in Stammaktien 
gegen eine 'Vergutung an die Vorz'ugsaktionaro umgc- 
wandelt. Dio Ertrag3rechnung zeigt neben 91 418,09 J i  
Vortrag aus dem Yorjahre einen Bruttogewinn von

5 192 522,01 JL  Naeh Abzug Ton 3 108 406,40 J i  all- 
gemeinen Unkosten, 228 643,37 J i  Zinsen und
916 090,21 J t  Abschreibungen yerbleibt ein Reingewinn 

von 1 030 800,12 J l  zu folgender Verwcndung: 100 000 J i  
werden dem Untcrstiitzungsbestando fiir Bcamte und Ar
beiter zugewieson, 780 0 0 0  J i  ais Gewinn (13 o/o gegen
10 o/o i. V.) ausgeteilt, 43 863,83 J l  ais Gewinnanteii 
an den Aufsiehtsrat gezahlt und 106 936,29 J i  auf neue 
Rechnung yorgetragen.

Bucherschau.

Frey, John P., Herausgcber der Internationalen 

Former-Zeitschrift: Die „Wissenschaftliche Be- 

triebsfiihrung und die Arbeiterschaft." Eine 

oflentliche Untersuchung der Betriebe mit Taylor- 
System in den Vereinigten Staaten von Nord- 

amerika. Uebers. von Ed. Breslauer, Leipzig, 

mit Genehmigung des Verfassers. Leipzig: P. E. 

LindnerWerlag (F. Zahn) 1919. (71 S.) 8°. 3.(4.

Dio yorliegende Schrift stellt einen Auszug aus 
einem Berieht dar, der auf Veranlassung des Re- 
prasentantenhauses der Vereinigten Ataatcn von Ame- 
rika yon einem zur Untersuchung der sozial-ethisehen 
Wirkung der sogenannten wissenschaftlichen Betriebs- 
fiihmng eingosetzten AusschuB dem Reprascntantenhause 
erstattet wurde. Der Auszug ist von dem gcwerkschaft- 
lichen Mitgliede des Ausschusses J . P. Frey, Herausgeber

einer Formerzeitschrift, verfafit, wiilirend der yollstandige 
Originalbericht von Professor IIoxie nieht vorliegt. Diese 
Tatśache mufi bei der Beurteilung der Schrift beachtet 
werden, denn die Gewerkscliaften (LTniona) waren und 
sind ausgesproehene Gegner der Taylor-Bewegung. Der 
Uebersetzer hat noch ein Nachwort von etwa 20 Seiten 

hinzugefiigt.

Wenn auch das Bestreben des Verfassers, in der 
Beurteilung sachlich zu bleiben, anerkannt werden mufi, 
so kann ich mich nach Durchsicht der Schrift doch des 
Eindrucks nicht erwchren, dafi aus dcm oben erwahnten 
Ausschufibericht insbesondere die ungUnstigen Urteile 
iiber die Wirkung des Taylor-Systems heransezogen und 
in den Vordergrund geruckt worden sind. In  den 
Schlufifolgerungen wird zugegeben, dafi ein organisches 
Ganze aus den yerschiedenen bestehenden Arbeitsein- 
riehtungen durch die wissenschaftliche Betriebsfiihrung 
geschaffen worden ist, dereń Zusammenfassung bisher
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unmSglioh schicn; C8 wird ferner hervorgchoben, daB das 
Streben zum wirtschaftlichen Erfolge wohl der oberste 

Leitstern der Erfinder und Fordoror dos Systems go- 
wesen sei, dafi dio behaupteton sozial-othisch giinstigon 
Wirkungon bei der Mohrzahl der Anwendungen nicht ge
funden worden konnon, und dafi namentlich die ganze 
Bowegung undemokratisch wirke, weil sio dic sogenannte 
gclornto Kunst des Arbeitens mehr nnd mehr ausschalte, 
allo praktisehen Erfahrungen und Kcnntnisso dor Ar
beiter in Kopf und Hand der Leitung iiborgingen und 
dadurch doren Macht vergroficrt werdo. Die Zugestand- 
aisso an dio Menschenrechto dor Arbeiter, der ango- 
messeno Sohutz ihrer Lebenshaltung soi in das Beltobon 
dor Leitenden gelegt. Somit bioto dieso Bowogung keine 
giinstigo Bedingung fiir den Aufatieg, Bondern f.oigo sich 

ihm in mancher Boziehung foindlich.
Diesen Schlufifolgorungon vornus gehon dio Bomer- 

kungen, dio dor Aussehufi iiber die Wirkung der Arbcits- 
zorgliedorung durch Zeitstudien, durch besondere Lohn- 
verfahren usw. macht. Gegenuber don Schlufifolgerun-ron 
der Verfasser mufi auf folgendes hingowieson worden: 
dio sogenannte wissonschaftlicho Betriebsfuhrung macht 

keinerlei Vorsehriften iiber dio Hohe des Lohnos, iiber 
dio Arbeitsanspannung im einzelnen, sio cmpfiehlt nur, 
dio Stiicklohne so zu setzen, dafi dio Loute oinon iibor 
das bisherige Mafi um 25 bis 30 o/o erhohten Lohn or- 

halten sollen, und dafi ais Arbeitsmenge zwar ein vollcs 
Tngework, aber koine Ucberanstrengung der Arbeitor 
gefordert werdon sóll. Es mag sein, dafi an einzelnen 
Stellen die wei30 Mafiignng dor Arbeitgeber bei derVer- 
teilung zwisehen Ertrag und Lohnfestsotzung nicht inne- 
gohalton worden ist; das wird indessen kein Verfahron 
fur allo Fallo erreichen konnen, abor der Geist des Vor- 
fahrens, in dem dor Erfinder dio Einzelheiten des Vor- 
fahrens entwickolt hat, ist nicht auf Ausbeutung von 
Kraft und Gesundheit dor Arbeiter gestellt. Dio Zeit 
soli mehr durch den ordnungsmiifiigen und geregoltcn 
Yerlauf der Vorgiinge gowonnen werden, ais durch die 
Erhohung der Arbcitsgeschwindigkeit oder durch eino 
ganz besonders vormohrte Anstrengung der Arbeiter.

Der Uebersetzer -fiigt in seinem Anhange eigene 
Auffassungen liinzu untf sammolt besonders die in der 
Literatur aufgetrotenen Bedenken dor yerschiedenen Art 
gegen die Einfuhrung der wisscnschaftlichen Betriebs
fuhrung in Deutsehland. Es wird insbesondere der 
Uebergang der Arbeitskenntnis von den Arbeitern auf 
die Leitung in sozial-ethischem Sinne bokampft und auf 
dic Gefahren, die boi unriohtigor Handhabung entstehen, 
hingewiesen. Bedenken aufiert der Yerfasser namentlich 
bezuglich dor Forderung der Hochstleistung von jodem 
gewerbliclien Arbeiter.- Er fiirchtet, dafi durch die un- 
unterbrocheno Anstrengung jede Stundo, tngein, tagaus, 
jahrein, jahraus eino der Gesundheit und dem Wohl- 
ergehen des Arbeiters schadliche Wirkung heryorgerufen 
werde. Demgegonuber ist festzustellen, dafi die For
derung dor moglichen Hiichstleistnng nicht ein Bestand- 
teil der wissensohaftliehen Betriebsfuhrung ist, sondern 
nur, dafi die Kenntnis der moglichen Hochstleistung dem 

Arbeitgeber eigen ist und dafi or donjenigen Anteil dieser 
Hochstleistung von dom Arbeiter fordem soli, dor mit 
Riicksicht auf sein dauernd os gesundhdtliches Wohl- 
ergehen gefordert werdon kann. Es soli nur das bewufito 
Bremsen bei der Arbeit, die Verabredung gegen das soge- 
nannto Yerdorbon der Akkordo, bekiimpft werden. Die 
Ueberanstrcngnng der Arbeiter ist von Taylor und auch 
von seinen Sehiilern sehr energisoh bekiimpft worden; sie 
wird bei dem Bestehen der in Lohnfragen mitberatenden 
Arbeiterausschiisse auch kaum zu befiirchten sein. Die 
in  sozialer Hinsicht aus der Anwendung des Taylor-

Systcms sich ergebenden Vorteilo sind von dem Ver- 
fasser in dem Berichto zicmlich aufier acht gelassen 
worden. Ich orwiilme namentlich die Ausloso dor Ar- 
beiterschaft nacli ihron besonderen Eignungen urid Fahig- 
kciton derart, dafi oben oino grofio Anzahl von Arbeitern 
zu Vorarbeitern und Bcamton (Meistorn) gomadit -wird. 
Dieso Elomcnto werdon in viel grofioror Zahl au3 der 
Menge der rein mechanisch Arboitcndcn herausgcsucht 
und fiir die geistig vorbcroitendo Tiitigkeit dor Work- 

stattenarbeit verwendet.
Untor Beriicksichtigung der eingangs erwiihntcn Ein- 

schrankungon stellt die Schrift einen wertvollen Bei

trag zur Beurteilung dor wissensohaftliehen Betriebs
fuhrung dar; denn es ist fiir diejenigen, welcho sidi mit 
solehen Fragen beschaffcigcn wollon, von Vortcil, wenn sio 
audi einmal eino Kritik von beteiligten Fachlouten iiber 
dio bisherigon Erfolge leson. Es wiiro aber bin Sehado 
fiir den Fortschritt in wirtschaftlichor und sozialor Bo
ziehung, wenn sich eine grofioro Anzahl von Industriellen 
durch dio in dor Schrift enthaltenen Bedenken voranlafit 
sehen sollten, von dor wdteron Beschaftigung mit diesem 

Yerfahren abzusehen.

Aachen. A. Wallichs.

Dallwitz-Wegener, Richard von, Dr., Physiker: 

Ueber neue Wege zur Untersuchung von-Schmier- 

mitteln. Forschungsergebnisse aus dem Labo
ratorium und dem Versuchsstand des Teehnisehen 
Ausschusses fiir Schmiermittel-Verwendung der 

Kriegs-SchmierSl-Gescllschaft in Berlin. Mit 
21 Textabb. Miinehen und Berlin: R. Oldenbourg 

1919. (IX, 54 S.) 8°. 4,25 M.

Dio Schrift yersudit nachzuweisen, dafi dio Schmier- 
orgiebigkeit von Mineralolon zur Schmierung von Zy- 
lindem an Dampfmaschinen und Verbrennungskraftma- 
schineń von der Oberflachcnspannung und der Kapilla- 
ritat abhiingig ist. Zur Feststellung dieser physikalischen 

Eigenschaften dor Ode werden neu entworfeno Apparate 
beschrieben. Schon Professor Ubdelohde hat im ersten 
Bando des Wcrkes „Das Erdol“ , hrsg. von G. E  n g 1 o r 
und H . v. H o f e r 1), auf den EinfluC diesor Eigen
schaften dor Oele fiir die Schmiercignung hingowiosen. 
Durch Gegeniiberstellung mit praktisehen Versuchen an 
Dampfmasdiinen und Flugmotoren sucht der Verfassor 
den Boweis fiir die Richtigkoit der Labora,toriumsver- 
sucho zu erbringen. Dor Verbrauch an Schmicrmitteln 
bei der Zylinderschmiorung ist abor auch sehr von der 
Fliichtigkeit des Schmiermittels unter Einflufi der Warme 

und seiner Zersetzbarkeit untor Einflufi der Warme und 
Gaso bd  der Verteilung in so feiner Schieht, wio sie an 
den Zylindergleitfliiehen besteht, abhiingig. Be i' den Ver- 
suchen von Hilliger wurde gówifi festgestellt, dafi die im 
Verbrauch ungunstigen Oele sich sehr stark im Konden
sat geliist bzw. emulgiert vorfanden, Erscheinungen, die 
durch die chemischen Eigenschaften der Oele bedingt 
sind. Dio vom Yerfasser beschriebene medianische Od- 
priifanlage von Oberingenieur Duffing ist wohl die voll- 
kommenste Vorrichtung zur Vergleichsuntersudiung von 
Lagerschmiermitteln gleicher Konsistenz untercinander, 
da sio sich am besten praktisehen Betriebsverhnltnissen 
anpafit und genane Messungen zulafit.

Die ferner beschriebenen Oelsparlager zeigen, wio 
man durch einfache Mittel eine sichere und dauemde 
Verwendung und damit sparsamen Verbrauch der Ode 
erreicht. Ph. Kepler f.

i)  Vgl. St. u. E. 1913, 7. Aug., S. 1340/1.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 53. Listę der Stellung Suchenden auf Seite t22/23 de* Anzelgentellea.


