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XIV . Zur Geschichte

Johann Conrad Fischer und die englischen Tempsr- 

gieBsreien.

I ohann Conrad Fischers Bedeutung fiir die Ent- 
'  wicklung der mitteleuropaischen Eisen- und 

Stahlindustrie tritt in Becks „Geschichte des Eisens11 
eider nicht ausreichend in die Erscheinung. Der 
Grund fiir diese geschichtlicheUnterlassungssunde ist 
meines Erachtens darin zu suchen, daB Beck nur 
das erste der gedruckten Reisetagebiicher Fischers 
zu Gesicht bekommen hat, wahrend ihm  die zwei 
weiteren anscheinend unbckannt geblieben sind.

Meinem Grundsatz getreu, in den, ,Losen B lattern 1 ‘ 
keine Bliitenlese aus Beck, sondern im wesentlichen 
nur Erganzungen zu B eck  zu bringen, werde ich ver- 
suchen, die yorhandenen Liicken nach und nach 
auszufullen. Um dam it sogleich zu beginnen, w ill ich 
im folgenden einiges aus dem Leben des eingangs 
erwahnten Schaffhausener Ratsherrn und GuBstahl- 
fabrikanten Fischer berichten und anschlieB end daran 
seine Beziehungen zur englischen TempergieCerei 
darlegen. Ich stiitze mich dabei in der Ilauptsache 
auf einen Aufsatz von W a rtm a n n  in der „ A l l 
gemeinen Deutschen Biographie1' 1) sowie auf Fischers 
eigene Aufzeichnungen.

Jo h a n n  C o n ra d  F i s c h e r  wurde am  22. Sep
tember des Ja lires 17 7 3  zu Schaffhausen geboren, 
woselbst er aucli am 26. Dezember 18 54  y.erschied. 
E r  genoB eine sorgfaltige und strenge Eraiehung im 
elterlichen Hause, besuchte die Scliulen seiner Vater- 
stadt und tra t im 14 . Lebensjahre bei seinern Vater, 
einem Kupferschmied, der die Anfertigung von Feuer- 
spritzen und die GlockengieBerei betrieb, in die Lehre. 
In Ermangelung hoherer Schulen fiir die berufliche 
Ausbildung suchte und fand der lernbegierige Lehr- 
ling Anleitung zu naturwissenschaftlichen und mathe- 
matischen Studien bei mehreren Mannern von wohl-
yerdientem wissenschaftlichem Bufę, die damals in
.— -      ■■ ■ \

■) Leipzig 1878, 7. Band, S. 75 G.

XXVI,r.

der TempergieBerei.
„Selbsterfinden ist schćJn; doeh 

glUcklich von andern Gefundenes 

FrOhlich erkannt and geschKtzt, 

nennst du das weniger dein?“ 

(Goethe.)

óffentlicher Stellung oder ais Privatleute zu Schaff
hausen lebten. Nach beendeter Lehrzeit durch- 
wanderte der jungę Fischer, praktisch und theoretisch 
tiichtig vorbereitet, Deutschland, Danemark, Schwe- 
den, Norwegen, England und Frankreieh und trat 
nach seiner Riickkehr in das vaterliche Geschaft. 
Neben dessen Fiihrung begann er sich aber in ver- 
schiedenen metallurgischen Neuerungen zu versuehen. 
Schon im ersten Jahrzehnt des verflossenen Jah r- 
hunderts gelang ihm in s e lb s t e r fu n d e n e n  
S c h m e lz o fe n  u n d  T ie g e ln  d ie  H e r s t e l lu n g  
d es G u C s ta h ls  zuerst auf dem Festlande, denn 
zu jener Zeit wurde dieser Stahl nur in England, 
und zwar unter strengster Geheimhaltung des Ver- 
fahrens, erzeugt. Der R u f des Fischerschen Fabrikats 
•verbreitete sich bald weit iiber die engen Grenzen 
seines Vaterlandes, und seine Arbeiten zum Zwecke 
der Legierung verschiedener Metalle brachten ihn in 
mannigfaltige Beriihrung m it den ersten Chemikern 
und Huttenleuten seiner Zeit. Der Jan u ar des 
Jahres 18 14  brachte ihm  sogar den Besuch des 

russischen Kaisers in seinem verborgenen Mahletale 
bei Schaffhausen. Das Geschenk eines kostbaren 
Ringes, m it dem ihm  Alexander I. seine Anerkennung 
bezeigte, nahm Fischer m it dankbarer Fręude an ; 
der Einladung des Kaisers zur Uebersiedlung nach 
RuBland zu entsprechen, konnte er sich, trotz der 
verIockenden Aussicht auf eine w eit groBere und 
lohnendere W irksam keit, aus Anhanglichkeit an sein 
Yaterland und aus R iicksicht auf seine zahlreiche 
Fam ilie nicht verstehen. Nach und nach bildeten 
sich die W erkstiitten Fischers immer mehr zu einer 
groBen Versuchsanstalt fiir  die verschiedensten E r
findungen und Verbesserungen auf dem Gebiete der 
Huttentechnik aus. Zu der GuBstahlerzeugung kam 
zunachst die F e i le n fa b r ik a t io n ,  hierauf diejenige 
yon M e t e o r s t a h l 1), einer Legierung von yer-

■) Ich [behalte mir vor, an anderer Stelle darauf 

zuriickzukommen.
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schiedenen im Meteor eisen vorkommenden M etallen 
welche die Grundlage des echten Damaszeners talii 
bilden; zu ąanz besonderer Vollkommenheit aber 
bracliten Fischer und seine Solinę die D a r s t e l 
lu n g  d es sc h w e iB -  u n d  h a m m e r b a re n  E is e n -  
g u s s e s .

F iir  die meisten seiner Erfindungen erwarb Fischer 
Patente und ausschlieBliche Privilegien in den oster- 

'  reichischen Staaten, wo er —  in Niederosterreicli —  
im Jah re  18 25  ein eigenes W erk fur die Erzeugung 
von Meteorstahl, GuBstahl und Feilen griindete, 
das Ende der sicbziger Jah re  noch von einem Solnie 
Fischers in groBem MaBstabe betrieben wurde. Was 
Fischer von seinen Neuerungen nicht selbst aus- 
beuten wollte, wurde anderen Unternehmern gegen 
eine entsprechende Abfindung tiberlassen. —  W ie es 
in der Scliweiz Herkommen ist, widmete Fischer 
auch dem offentlichen Dienste in engeren und 
weiteren Kreisen keinen geringen Teil seiner K riifte: 
ais Vorsitzender des Stadtrates von Schaffliausen, 
ais Kantonsrat. ais Gesandter bei der eidgenossischen 
Tagsatzung und endlich ais Oberstlieutenant der 
Artiłlęrie. Seine mehrfach ausgefiihrten groBeren 
Reisen hat Fischer m it gewandter Feder selbst be- 
schrieben, und diese ,,Tagebiicher“  —  bei Sauer- 
liinder in Aarau bzw. bei Cotta in Stuttgart und 
Tubingen im  Druck erschienen —  bilden eine 
schatzenswerte Quelle zur Industriegeschichte jener 
Zeit ( 18 14 — 1829) im allgemeinen und zur Geschichte 
des Eisens im  besonderen.

* *
*

Am 30. August des Jahres 18 14  besuchte der 
damals 40jiLhrige Johann Conrad Fischer auf seiner 
ersten englischen Reise in Birm ingham  zum ersten 
Mai eine T e m p e r g ie B e r e i oder, wie er in seinem 
Tagebucli1) schreibt: ,,eine Manufaktur von dem 
sogenannten n e u e n  G u B e ise n , yon welchem die 
gegossenen Gegenstande, ais Lichtputzen, Steig- 
biigel, alle Arten von Kutschengeschiir usw. so 
b ie g s a m  w ie  K u p f e r  sind, und sieh d en n o ch  
s c h m ie d e n  u n d  h a r te n  la s s e n ,  wie Stahl; 
weshalb man dasselbe auch, wiewolil u n r ic l i t ig ,  
C a s t  S t e e l  oder GuBstahl nennt“ . Fischer 'fiihrt 
dann in seinen Tagebucliaufzeichnungen fort: „D er 
Seltenheit wegen kaufte ich nicht nur einige ge- 
gossene unverarbeitete Stueke, sondern auch andert- 
lialb Dutzend sehr schone aber theure P a t e n t -  
L ic h tp u tz e n .b e i  dereń W iedereroffnung man weder 
den Draht sieht, noch Gestank dayon versp iirt2). 
Dieser Handel machte m ir den Fabrikanten so 
geneigt, daB er mich in seine W erkstatte und GieBerei 
fiihrte, und nur bedauerte, daB ich ais ein Gentleman 
keinen rechten B egriff von der Sache haben konne,

*) Tagobuch einer im Jahre 1814 gemachten Reise 
iibor Paris nach London und einigen Fabrikstadten 
Englands vorzuglich in technologischer Hinsicht. Von 
Johann Conrad Fischer. Aarau 1816. S. 79.

2) -Man dęnkt beim Lesen dieser Stelle unwillkiir- 

lich an G o e t h o s  bokannten Spruch:

„"WilSte nicht, was sie Besseres erlinden konnten,
Ais wenn die Licbter ohne Putzen brennten.“

und folglich die V o r t e i le  d ie s e r  V e r fa h r u n g s -  
a^t und die Prozedur, d a s  G u B e ise n  g a n z  b ie g -  
s a m  zu e r h a lt e n ,  nicht genugsam zu wiirdigen 
wisse. Nur kurz bemerke ich, daB das Sehmelzen 
in geschlossenen Tiegeln, in den gleichen Oefen, wie 
man in England zum GuBstahl gebraucht, geschieht."

E lf  Jah re  spater, d. h, also im Jah re  18 25 , unter- 
nahm unser Ratsherr Fischer abermals eine Reise 
nach England, und auch von dieser Studienfahrt 
liegt ein gedrucktes TagebuchL) vor, das wiederum 
einen ganzen Schatz wertvoller technologischer 
Einzelheiten enthiilt.

Am Montag, den 13 .  Ju n i 18 25 , machte Fischer, 
der damals wieder in B irm in g h a m  weilte, folgende 
Eintragung2): „D a  mir hauptsachlicli daran lag, 
eine Stahldrahtzieherei zu sehen, womoglich von ihr 
Zugeisen zu bekommen, sodann ausfindig zu machen, 
ob irgend ein Fabrikant ein dem Silber ahnliches, 
dem aneinigen oder dem Pakfong gleichkommendes 
ductiles Metali darstellen konne, und ob es nicht 
moglich sei, d en  g e h e im n is v o l le n  S c h le ie r  
i ib e r  d ie  V e r f e r t ig u n g  ih r e s  s o g e n a n n t e n  
h o c h s t  m e r k w u r d ig e n , s c h m ie d b a r e n  und  

, k a l t  u n d  w a rm  b ie g s a m e n  G u B e is e n s , in  
V e r b in d u n g  m it  m e in e n  s e lb s t  g e m a c h te n  - 
E r f a h r u n g e n ,  e in m a l g a n z  l i i f t e n  zu k o n n e n  
o d e r  g r o B t e n t e i l s  zu d u r c h s c h a u e n , sodann 

'd io GieBerei und Verzinnung der so sehr dunnen, 
wohlfeileń und zweckmaBigen Kiichengerate wo
moglich kennen zu lernen, machte ich mir zuvorderst 
meinen Plan, zu dessen Ausfuhrung, nebst deni, daB 
man die Sprache und Sitten dieses Landes kenne, 
man immer einer Introduktion bedarf, sei es nun, 
daB man sie durch sieh selbst, das w ill sagen durch 
einen plausibłen Grund, oder dureh jemand Be- 
kannten und Angesehenen bewerkstellige. F iir  dieses 
letztere sorgtc ich heute und war so gliicklich, in 
dem Banquier-Haus, wo ich schon friiher bekannt 
war, alle Unterstiitzung fur meine Absicht zu finden, 
indem der erste Commis mir ein Namensyerzeichnis 
der Fabrikanten, die ich zu sehen, und wo ich zu 
kaufen wunschte, nebst Angabe ihres Wohnortes 
machte, und der Solin des Cliefs vom  ITause die 
Giite hatte, m ir das Ancrbieten zu tun, mich folgenden 
Tages selbst hinzubegleiten.“

Schon am folgenden Tage, am Dienstag, den 
14 . Ju n i, unternahm Fischer, wie er schreibt3), „einen 
wichtigen Gang, namlich in die m a lle a b le  I r o n  
f a c t o r y ,  wo man d a s  w e ic h e  G u B e ise n  maćht.“  
„U nglaublich ist es fast,“  schreibt er weiter, „wenn 
man es niclit selbst sieht, welcher Menge von Gegen- 
standen die W e ic h e is e n g ie B e r e i  sieh nach und 
nach bemaehtiget und in ihren Kreis gezogen hat. Ich 
kaufte mehr ais fiinfzigerlei in  die Schlosserei,

*) Tagebuoh einer zweiten Reise iiber Paris nach 
London und einigen Fabrikstadten Englands vorziiglich 
in technologischer Hinsicht. Yon Johann Conrad 
Fischer. Aarau 1826.

-) S. 71 des Tagebuches.

5) Tagebuch S. 85,8.



30. Jan i 1020. Lose Bldtier aus der Gischidite des Eisens. Stahl und Eisen. 871

Biichsenmacherei und andere Handwerke dienende 
A rtikel. Die Nettigkeit des Gusses, die alle Theorie 
iiber D uctilitat der Metalle irreniachende Biegsam- 
keit, Ziłhigkeit und Weichheit der Materie seibst, 
und die Reinheit, der Glanz.und die Hiirte, wenn 
sie gefeilt, poliert und eingesetzt wird, macht den 
gro C e n  A b s a t z  d a v o n  und auch die W o h l- 
f e i lh e i t  vieler in die Biichscnmaclierei, besonders 
fiir  Commisgewehre, sodann in die Schwertfegerei, 
Schlosserei, Quincaillerie und Plattiererei einschla- 
ge.ide Gegenstande begreiflicli. Bei meiner Ankunft 
waren beide Associes da, der eine aber muBte Ge- 
schafte halber weggehen. Der andere, Herr C a r d e l l ,  
seiner Ausspraehe nach wahrscheinlicli ein Schotte, 
war ein junger, noch nicht lange von dem Lande 
gekommener freundlicher Mann. Die Frage, ob ich 
ihm auch Modelle zum AbgieCen geben konne, und 
wie selbige mussen beschaffen sein, und warurn man 
nicht gleich in  allen GicGereien diese Sachen mache, 
gaben m ir nun den ganz klaren AufschluB iiber die 
Natur des Prozesses und fiillten die Liicken aus und 
hoben die Zweifel, die m ir meine eigenen diesfiilligen 
Yersuchc noch gelassen hatten.“  —  M it der TJeber- 
zeugung, seinen Zweck nunmehr in dieser Bezichung 
erreicht zu haben, besonders weil er erfahren, „welche 
Gattung Eisen zu diesem Fabrikat ausschlieBlich 

und woher es genommen werde“ , yerlieB Fischer die 
Fabrik. E r  war so befriedigt von dem Gesehenen, 
daC er noch an demselben Tage die Bemerkung in 
sein Tagebuch machte, er habe das BewuBtsein, 

wenn er auf der Stelle hatte zurtiekkehren miissen, 
er seine Reise nicht umsonst gemacht hatte.

Am  andern Tag, den 15 . Ju n i 18 25 , begaj> sich 
Fischer in Begleitung seines Freundes in der Richtung 
von W ednesbury nach der groCen E is e n g ie B e r e i  
am Kanał. „W ie erstaunte ich ,“  heiBt es spater in 
seinem Tagebuch1), „ in  einer ungeheuren H alle, an 
deren einem Ende zwei Cupolsofen von ungefahr 
10  FuB Hohe und 30 Zoll W eite, jeder durch zwei 
gegen einander uberstehende Dusen geblasen, in 
bestandigem Gange waren, iiber hundert Arbeiter, 
die meisten wegen der groCen Hitze nur bis zum 
Gurtel bekleidet, ununterbrochen formen, gieBen, 
den Sand an den gleich gliihend aus den Flaschen 
genommenen GuCwaren abputzend und die Eingiisse 
abschlagend oder abbreehend, und die GuCwaren 
dann z u m W e ic h m a c h e n  f  orttragend, wie erstaunte 
ich, sage ich, dieses regcllos scheinende und dennoch 
durch die Obliegenheit eines Jeden geregelte Gewiihl 
zu erblicken. K i ic h e n g e r a t e  a l le r  A r t ,  O rn a 
m e n t e, und sogar N a g e l  his nur auf einen Zoll lang 
hinunter, und djese Nagel dann w e ic h  g e m a c h t , 
und das Pfund nach unserem Gelde zu 7 kr., namlich 
5 P f. um einen Schilling verkauft, werden hier ver- 
fertigt. E s  ist zu sinnreich, ais daC ichdie Fabrikation 
derselben, wo jedesm al tausend Stiick, und zwar 
fehlerlos, geformt und folglich auch gegossen werden, 
nicht etwas ausfuhrlicher beschriebe. Wer das

Form en ex professo kennt, weiC, daB das Abschaben 
der Flaschen und das Herausnehmen der Modelle 
aus dem Sand gerne das Ausbrechen desselben nach 
sich zieht, welches aber bei einem so wertlosen und 
kleinen Gegenstand keineswegs der F a li sein darf. 
Stereotypenartig oder en bas relief ist deshalb die 
H alfte der Nagelmodelle von M etali m it den Kopfeli 
an kleinen Querkanalen, die mit der m ittlern Haupt- 
guCrohre in Verbindung auf einer P latte befindlich 
sind und m it derselben ein Ganzes bilden. In  der 
Mitte sind vier Locher, in welche die vier Zapfen 
der halben Flasche genau hineinpassen; ehe man die 
Flasche darauf legt, wird alles sorgfaltig abgebiirstet, 
dann zarter Kohlenstaub aufgebcutelt und dieFlasche 
geformt und abgehoben, wo dann, weil die Nagel 
m it der P latte ein Ganzes bilden, die halben Nagel 
iiber dieses m it einer Ecke in  die Hohe stehen, die 
.Kópfe auch schrag nach oben zugespitzt ablaufen, 
und GuC- und Verbindungskanale ebenfalls schrag 
sind, kein Ausbrechen moglich ist. A uf diese 
A rt wird eine Partie  der einen Flaschenhalfte ge
form t, alsdann in die Locher der P latten rund gc- 
drehte Zapfen gesteckt, m it denen die Locher in den 
andern Flaschenhalften korrespondieren, und selbige 
auch geformt und dann alles Geformte zum AbgicBcn 
zusammengesetzt. Noch bemerke ich, daB alle 
Flaschen von starkem Eisen sind. Die Modelle der 
K i ic h e n g e r a t e ,  die ofters in komplicierten, das 
heiBt der Hohe nach auf einander gestcllten und 
dann wieder in zwei vertikale Halften zerschnittenen 
Flaschen gefoęmt werden, sind alle von Kupfer, sehr 

•steif gehammert, ofters aućh in mehrere Teile zer- 
schnitten und meistens %  Linien d ick .—  Das Eisen 
von welchem sie in der Stunde bis 1 2  Zcntner und 
dariiber einschmelzen, welches nur bei dem starken 
W ind und den schweren Coaks moglich ist, ist 
s e h r  g r a u e s  S t a f f o r d s h ir e  P ig ir o n ,  welches 
auch nach dem Umschmelzen, wenn es nicht gar zu 
diinn gegossen und gar zu schnell abgekuhlt wird, 
feinkornig grau bleibt. —  Zur Vorsicht wird jedoch 
alles in die s o f t e n in g  oder a n n e a lin g  fu r n a c e s  
gebracht, in  groBe guCeiserne Cylinder, welche bei 
5  FuC Hohe 2 FuC W eite haben und deren 6 in 
einem Ofen stehen, gepackt und m it dem gehorigen 
Cementpulver versehen. Nach 24 Stunden ist man 
vollkommen weichen Eisens zum Drehen, Feilen und 
Bohren versichert. Die N a g e l  erfahren eine in 
einigen Stiicken abweichende Behandlung. Aus den 
Cementhafen kommt das Geschirr auf die Dreh- 
banke, wo das Abdrehen wegen der Glatte des Gusses, 
und da der Sand so rein abfallt, daC das Geschirr 

schon ofters silberwciC darunter erscheint, eine sehr 
leichte Miihe ist. Von den Drehbanken kommt das 
Geschirr in die Schlosserwerkstatten, wo die notigen 
Locher gebohrt und der Stiel und Handhaben an- 
geschlagen werden, und dann zu den Yerzinnern . .

F i s c h e r  besuchte an demselben Tage noch eine 
zweite TempergieCerei in Birm ingham . E r  berichtet 
dariiber in seinem Tagebuch1) wie folgt:

ł) Tagebuch S. 91/5. >) Tagebuch S. 97'8,
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„D a  ich an einem Orte in Birm ingham  die Auf- 
schrift gelesen h atte: O r ig in a l  In v e n t o r  o f th e  
m a lle a b le  I r o n  G ro v e  (erster Erfinder des 
hammerbaren GuBeisens), so wolltc ich dann doch 
diesen merkwiirdigen Mann kennen lernen und ging 
zu ihm. —  Ais ich ihn sah und sprach, d ach teich : 
ist cs moglich? Triigen dich alle deine pliysiogno- 
mischen Kenntnisse und die ungefahrc Schatzung 
der Menschen? Noch kamen meinen Zweifeln die 
begleitenden Umstiinde, das ist die Inferioritat der 
Anlage und die Unvollstandigkeit des Magazins, ja  
selbst die scheinbar geringe Qualitat der W are selbst, 
von der ich einige Gegenstande kaufte, zu Hilfe. 
E r  behauptete aber auch gegen mich, daB er d er 

xe r s te  E r f in d e r  seie, und seine A rbeit nur sehlecht 
von andern nacligemaclit werde. —  Ilebrigens war er, 
(ohne Not) v iel zuriickhaltender ais mein guter 
Schottlander von. gestem .“

Von seinen englischen Freunden erfuhr Fischer 
dann, „daB  kein wahres W ort an des besagten Mannes 
Pratentionen, sondern daB ein andererweitgenialerer 
Mann d e r  E r f in d e r  d ie s e s  w e ic h e n  E is e n s  
gewesen sei, der sogar nicht nur brauchbare, sondern 
g u te  N a h n a d e ln  g e g o s s e n  habe, und unter 
dem Namen M illm a n 1) allgemein bekannfr gewesen 
seiu. „D ieser fast unglaubliche, von m ir aber wegen 
der Respectabilitat der Person, von der ich es habe, 
nicht bezweifelteUm stand'‘ ,schreibt Fischer2),„w ird  
glaubwurdiger, seit die Kunst erfundęn ist, eine auf 
Papier geschriebene Schrift in Metali von dem Papier 
selbst abzugieBen, und dic gegossenen Platten wieder 
ais Abdruckplatten zu gebraueh en, um ein F ac Simile 
zu erhalten .11
H  Am  5. Ju li  machte Fischer einen nochmaligen 
Besuch in der „F ab rik e  fiir  hammerbares GuBeiscn11, 
wo er noch Verschiedenes einkaufte. E r  berichtete 
dann in seinem Tagebuch uber diesen Besuch und 
knupfte die Bemerkung daran3): „ Ic h  uberzeugte 
mich nun durehaus, daB  e in e  e in z ig e  u n d  b e- 
s o n d e re  G a t t u n g  G u B e ise n  a u s s c h l ie B l ic l i

’) Vielloicht geben die Yorstehcnden Ausfulirungen 
den englischen Fachbliittern, ieh denko in  erster Linio 
an den „Ironmcnger“ , Veranlassung, uns etwas Nsiheros 
iiber die n und jenen „Original Inventor‘‘ mitzuteilen.

2) Tagebuch S. 99.
3) Tagebuch S. 234.

zu  d ie s e m  Z w e c k  angewendet wird, und auch 
einzig dazu dienen kann. Denn nicht nur w ieder-' 
holte m ir der gegenwUrtig anwesende Associć, was 
m ir sein anderer Associć friiher gesagt, sondern zur 
Bestatigung lieB er ein Stiick dieses Eisens aus der 
GieBerei heraufholen, schlug es entzwei und zeigte 
m ir den Bruch ; dieser ist in der Beurteilung von 
E isen und Stahl fiir ein geubtes Auge ein Haupt*- 
kennzeichen, und so blieb ich iiber die Natur deę- 
selben in keinem groBen Zweifel.“

* *
*

Wio ich sehon bei einer friiheren Gelegenheit1) 
hervorhob, erwarb F i s c h e r  i. J .  1828, also bald 
naeh seiner zweiten englischen Reise, ein oster- 
reichisches Privilegium  auf die Erzeugung von 
h a m in e rb a re m  E is e n g u B , W e ic h g u B  genannt, 
das 1 5  Jah re  lang aufrechterhalten blieb2). Nach 
diesem schmilzt man gutes weiBes Roheisen, wenn 
es liart ist, ohne Zusatz, wenn es dagegen weich ist, 
m it etwa 5 %  Zink in Tiegeln um und gieBt es in 
Formen. Die gegossenen Gegenstande werden als
dann in GefiiBe so eingeschichtet, daB sie auf einer 
]/2 Zoll dicken Lage von feingemahlenem Hammer- 
sclilag ruhen, sich  aber nirgends beriihren, worauf 
man sie ganz m it Hammerschlag bedeckt. Das 
GefiiB wird so in abwechselnden Lagen ganz voll 
gefullt, und nun so viel einer gesattigtcn Kochsalz- 
tósung hinzugegossen, bis der Hammerschlag niehts 
mehr davon aufnim m t; zu oberst deckt man dann 
noch eine Schicht von Lehm pulver oder Sand 
dariiber. S tatt Hammerschlag, welcher jedoch den 
Vorzug verdient, kann man auch andere Stoffe, 
z. B-. B lutstein, K alk , Ton; Sand u. dgl. nehmen. 
Die auf solche A rt gefiillten GefiiBe werden entweder 
in einem m it Kohlen zu heizenden W indofen oder 
in  einem Flam mofen, je  nach der GroBe der GefaBe 
und der Menge der GuBstucke, 48 bis 72 Stunden 
in einer Hitze gegluht, in welcher zwar noch Kupfer, 
Roheisen jedoch nicht mehr schmelzen kann. Nach 
dem Erkaltcn  worden die GuBstucke, die nun weich 
und biegsam sind, herausgenommen und gereinigt.

‘) St. u. E. 1919, 25. Dez., S. 1617.
s) Polytechnisches Centralblatt. Leipzig 1849. Neue 

Folgo. 3. Jahrg., S. 34;5 (naeh Anthon’s Mitt. d. osterr. 
1’riyil. in d. encyklop. Zeitsch. d. G. 1848).

Schieferbruch und Seigerungserscheinungen.

Von P. O b e r h o ffe r  in Breslau.

(Mitteilung aus dom Eisenhuttenmannisohon Institut dor Toohnisohon Hoohsohulo zu Breslau.) 

(SchluB von S. 713. —  Hierzu Tafel 18 und 19.)

2. G u B b lo c k se ig e ru n g .

Wir haben bisher stillschweigend vorausgesetzt, 
daB derErstarrungsvorgang gleichzeitig in allen 
Punkten der betracliteten Masse erfolgt. Dies triflt 
aber bei der Erstarrung eines Stahlblocks in der Ko- 

kille nicht zu, vielmehr schreitet sie allmahlich von

den die Warme ableitenden und ursprunglich kalten 
Wiinden der Form nach dem Innercn hin fort. Man 
kann sich gemaB Abb. 17  sehr gut vorstellen, daB 
etwa die Schicht 1  bereits erstarrt und daher ein 
niedrigeres Volumen ais im flussigen Zustande be
sitzt, wahrend dic von dieser Schicht eingeschlossene 
Masse noch fłiissig ist. Diese wird aber den ganzen
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von der erstarrteii Scliiclit umschlossenen Raum 
nicht mehr ausfiillen konnen, und das Flussigkeits- 
niveau muB daher gesunken sein. Nach der E rstar
rung einer zweiten Schiclit ist ein weiteres Sinken 
des Fliissigkeitsspiegels eingetreten und so fort. 
Die Folgę dieser Vorgange wird sein, daB ein trichter- 
formiger Hohlraum im oberen zentralen Teil des 
Blockes entsteht. Die Abb. 1.7 gilt aber nur fu r den 
Fali, daB der Fliissigkeitsspiegel dauemd Gelegen- 
lieit hat, nachzusinken, d. h. daB dic mit der Form  
in keiner Beriihrung stehende, frei nach oben strah- 
lende Badoberfliiche nicht erstarrt. Dies trifft, soweit 
wenigstens hartere Stahlsorten in Frage kommen, 
im allgemeinen nicht zu, vielmehr erstarrt die Ober
flache des Stahlbloćkes, und der auf die Verschieden- 
heit der spezifischen Yolumina des fliissigen und 
festen Stahles zuruckzufiihrende Hohlraum findet 
sich in mehr oder minder gut ausgepragter Trichter- 
form im oberen zentralen Teil des Blockes, jedoch 
mit der Atmosphare auBer Verbindung stehend,

wie dies aus Abb. 18 , 
einem parallel zur 
Langsachse durchge- 
teilten Błock m it etwa 
0,8 %  C und 1  %  Mn, 
hervorgeht. Diesen 
Hohlraum bezeichnen 
w ir im nachfolgenden 
ais Lunkerhohlraum. 
E in  weiteres Eingehen 
auf die Abhangigkeit 
der Form  und GroBe 
des Lunkers von der 
Herstellungsweise des 
Stahls sowie auf die 
Mittel zu seiner Besei-Abbildung 17. 

Schemafcischo Darstellung 

der Lunkerbildung;.

tigung wiirde zu weit 
fiihren. Im nachfolgen- 
den soli nur betrachtet 

werden, in welcher Weise die Tatsache, daB die E r 
starrung nicht gleichzeitig in allen Punkten des 
•Stahlbloćkes erfolgt, die GleichmaBigkeit der che
mischen Zusammensetzung des Blockes beeinfluBt 
und damit diejepigen Erscheinungen hervorruft, 
die wir G u B b lo c k se ig e r u n g  nennen^konnen, zum 
Unterschiede von der bereits bekannten Kristall- 
seigerung. D ie zuerst zur Erstarrung gelangende 
Randschicht einschlieBlich der an der Oberflache 
sich bildenden Kruste ist arm an denjenigen Ele- 
menten, die m it dem Eisen Mischkristalle bilden, 
wie sich dies ais Folgerung aus Abb. 7 ergibt. Die 
Randschicht erstarrt mit Riicksicht auf den groBen 
Temperaturunterschied zwischen Kokillenwand und 
Bad sehr rasch, ihre Unterkuhlung ist daher groBer 
ais die der spater erstarrenden Massen, und zwar um 
so groBer, je  kalter die Kokille und je hoher' dic 
GieBtemperatur. ist. Waren die quantitativen Ab- 
hangigkeiten von K . Z. und K . G. (vgl. Abb. 14) 
bekannt, só wurde sich Bestimmteres uber die A rt 
der Kristallisation aussagen lassen. D ie Erfabrung

lehrt aber, daB die primaren Kristallo in den Rand
schichten der Blocke sehr klein sind, zum mindesten 
cin Beweis dafiir, daB hier K . Z. sehr groB ist. Mit 
wachsender Entfernung vom Kokillenrand wiichst 

die KristallgroBe, wie dies deutlich aus Abb. 19  
hervorgeht (Materiał wie Abb. 13). Von der Rand
schicht aus wachsen die Kristalle tannenbaumformig 
in das Innere der Flussigkeit hinein. Wiirde man 
also den Wachstumsvorgang dadurch unterbrechen, 
daB man die Flussigkeit etwa durch einen im Boden 
der GuBform angebrachten AusguBstopfen entfemt, 
so wiirde man einen K orper erhalten, der aus einer 
mehr oder minder starken Kruste besteht, dessen Form 
der Form der Kokille entsprieht, und dessen Inneres 
mit tannenbaumfijrmigen, in das Innere der Form 
hineinragenden Kristallen bedeckt ist. DaB dies 
keine bloBe VorstelIung ist, sondern dentatsachlichen 
Verhaltnissen entsprieht, lehrt die Abb. 20. Sie 
stellt einen parallel zur Langsachse durchgcschnit- 
tenen „verlorenen K opf“  eines StahlguBstuckes dar. 
Man erkennt deutlich die ins Innere hereinwachsen- 
den Tannenbaumkristalle. (Die Sclmittflachen sind 
schraffiert). Das varhin erwiihnte Entleeren der 
Flussigkeit aus dem durch die erstarrte Kruste um
schlossenen Raum  erfolgt beim verlorenen K opf be- 
kanntlich selbsttatig durch die saugende Wirkung 
der m it dem verlorenen K opf in Verbindung stehen- 
den Stahlmassen, wobei die saugende Wirkung auf 
die Verringerung des spezifischen Volumens der er- 
starrten gegenuber dem der fliissigen Stahlmassen 
zuruckzufiihren ist.

D a die zuerst erstarrte Kruste arm an misch- 
kristallbildenden Elementen ist, muB der Gehalt 
der von ihr umschlossenen Flussigkeit an diesen 
Elementen angereickert und ihr Erstarrungspunkt 
daher gesunken sein. E in  Ausgleich der Zusammen
setzung durch Diffusion ist kaum noch moglich, 
weil die zuriickzulegenden Diffusionswege mit fort- 
schreitendem Erstarrungsvorgang standig wachsen. 
Die aus der Kruste hervorschieBe^den Kristalle 
bilden sich daher aus einer Mutterlauge, die sich so 
verhalt, ais ob sie allein Yorhanden ware, dement- 
spreehend also einen hoheren Gehalt an mischkristall- 
bildenden Elementen auf weist. Ist die Geschwindig- 
keit, m it der die Tannenbaumkristalle in das Block- 
innere vorschieBen, erheblich, so ist es klar, daB der 
Diffusion immer groBere Schwierigkeiten entgegen- 
stehen und die Aussicht auf Herbeifiihrung eines 
Ausgleiches standig geringer wird. Es ist daher 
leicht einzusehen, daB die Umgebung des Lunker- 
hohlraumes das M asimum der Anreichcrung auf- 
weisen muB. Zahlreiche Untersuchungen haben dies 
in der Tat bestatigt. Von diesen Untersuchungen 
sind am ausgedehntesten die T a lb o tsc h e n 1), oiu 
teilweise in den Abb. 2 1  bis 23 nach einem neuen 
graphischen Yerfahren dargestellt sind. Die Abbil
dungen stellen einen maBstiiblichen Langsschnitt 
durch die Mittelachse des Blockes dar. MaBstablich

1) Journ. of the Iron aDd Steel Inst. 1905, Nr. 2, S.204.
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eingezeiehnet in diesem Langssclm itt sind ferner 
diejenigen Punkte, in denen Proben fiir  die Analyse 
entnommen wurden. Das BilcI ist ferner bedeekt 
mit einem System  paralleler Horizontalen, die ais 
Abszissen dienen. Die durch dio Verbindung der 
Bohrpunkte gebildote Horizontale stellt den 100 
gesetzten Gehalt an den beriicksichtigten Elementen 
Schwefel, Phosphor und Kohlenstoff dar. Die 
prozentualc Zu- bzw. Abnahme der beriicksichtigten 
Elemente an den einzelnen Bohrstellen ist in das 
Diagramm cingetragen und die einzelnen Punkte 
sind miteinander yerbunden. Die ausgezogene Kurve 
entspricht der prozentualen Zu- und Abnahme des 
Schwefclgehaltes, die gestrichelte derjemgen des 
Phosphorgehaltes und die strichpunktierte derjenigen 
des Kohlenstoffgehaltes. Dio absoluten Werte der 
Zu- und Abnahme lassen sich loicht auf Grund 
der Tatsache bestimmen, daB der Abstand zweier 
Horizontalen gleich 20 %  ist. Aus Abb. 2 1  ergibt 
sich, daB in den zuerst erstarrten Blockteilen der 
Gehalt an den beriicksichtigten Elementen unter 
dem M ittel liegt, daB sich ferner die groBte Anreiche- 
rung im mittleren oberen T eil des Blockes vorfindet, 
daB endlich die betrachteten Elemente in der Reihen
folge: Schwefel, Phosphor, Kohlenstoff seigern.

Von allgemeinerem Interesse sind die Abb. 2 2 , 
und 23, welche dio Yerteilung der Elemente Schwefel, 
Phosphor und Kohlenstoff in zwei Blocken von 
gleicher GroBo und Zusammensetzung nach Talbot 
wiedergeben. Im  Gegensatz zu dem in Abb. 22 dar- 
gcstellten Błock ist der in Abb. 23 dargestellte mit 
Aluminium behandelt worden. Die Yergleichbarkeit 
beider Blocke ist noch besonders dadureh gewahr- 
leistet, daB beide nicht allein derselben Schmelzung 
entstammen, sondern auch auf einem Gespann ge
gossen wurden. Der m it Aluminium behandelte 
Błock ist praktisch frei von Seigerungen, eine Be
obachtung, die eigenen Erfahrungen entspricht, 
deren Erklarung jedoch zunachst noch schwierig 
ist. E s 'is t  aber anzunehmcn, daB die W irkung des" 
Aluminiums. darauf beruht, daB die gleichzeitige 
Erstarrung des Blockes in allen Punkten begiinstigt 
wird. Ob dies aber durch Yerkleinerung des Er- 
starrungsintervalles oder durch Beeinflussung der 
Gasentwicklung erfolgt, bleibe dahingestellt. In 
den Diagrammen Abb. 2 1  bis 23 sind Mangan und 
Silizium nicht m it aufgenommen worden. Die Talbot- 
schen Originalzahlen lehren, daB Silizium so gut wie 
gar nicht und Mangan noch schwacher ais Kohlen- 
stoff seigert. Dio diesen Elementen entsprechenden 
Kurven wurden daher bei dem gewahlten MaBstabe 
naliezu Horizontale ergeben haben, die das Gesamt- 
bild unnotigerweise verwickelt hatten. Aus diesem 
Grunde ist auf ihre Wiedergabe verzichtet worden.

Die vorstehenden Ausfuhrungen gelten im we- 
sentlichen nur fiir  liiirtere Stahlsorten. Im  weichen 
FluBeisen finden sich erheblich abweichende Ver- 
haltnisse. Aus Abb. 24, die sich auf Yersuche von 
W iis t und F e l s e r 1) m it MartinfluBeisen von der

-'*) St. u. E. 1910, 21. Dez., S. 2154

Abbildung 21. GuB von unten.

BIockabmessuDgen 330 x407x728 mm, Blookgcwicht 13G0 kg. 

Schmelzungsanalyse: 0,43 % C, 0,55 % Mn, 0,062 % P, 0,007 % S.
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■ Schtrefe/
■ Phosphor 
/Cohtenstoff

Schnefe/
Phosphor
tfoh/enstą.

■Sch*ę/e/
• Phosphor 
■ KoMens/ąf

Abb. 24, "WubŁ u. Fel8er,%, 
Martinbloek 340 kg, 210 mm [p 

1150 mm hoch.

Schmelzungsanalyse :0,065'% 0,0,48 
Mn, 0,05% P, 0,0-1% S, 0,016% S

,Abbildung 23.

Blockabmessungen 157 X  859 X 1700 mm, 

Blockgewicht 2700 kg. 

Schmelzungsanalyse 0,38 % 0, 0,52 % Mn, 0,00 % SI, 
0,052% 1% 0,061% S.

Abbildung 22.

Blockabmessungen 457 x 859 x 1700 mm, 

Blockgewicht 2700 kg. 

Schmelzungsanaly»e: 0,38% C. 0,52% Mn, 0,00% Si, 
0,052% P, 0,061 % S.
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angegebenen chemischen Zusammensetzung bezieht, 
geht hervor, daB zwar in den Randschichten m it Aus- 
liahme der oberen Schicht genau wie beim hiirteren 
M ateriał negative Seigerung vorliegt, daB diese aber 
weit. erheblicher ist, und daB insbesondere die aus- 
geprkgte Zone stjirkster Anreicherung im mittleren 
oberen Blockteil fehlt, dafiir aber eine angereicherte 
Kemzone esistiert, innerhalb dereń sieli die Anreiehe- 
rung praktisch auf gleicher GroBe halt, endlieli der 
mittlere B etrag dieser Anreicherung nur im untersten 
Blockteile eine schwache Abnahme aufweist.

3. G a s b la s e n s e ig e ru n g .

Der Unterschied zwischen der Blockseigerung im 
weichen und harten Materiał ist an kennzeichnenden, 
haufig beobachteten Beispielen besproehen worden. 
E r  liiBt sieli nur erkliiren durch Beriicksichtigung 
des Einflusses der G a se  auf den Erstarrungsvorgang. 
Dabei wird gleiclizeitig eine dritte A rt von Seige- 
rungsers.cheinungen, die G a s b la s e n s e ig e r u n g , be- 
sprochen werden, die fiir den urspriinglichen Zweck 
dieser Arbeit, die Erklarung des Schieferbruches, 
die wichtigste sein diirfte. Wahrend in dem fiir 
liartes M ateriał ais Beispiel gewahlten Blockąuer- 
schnitt Abb. 18  nur wenige Gashohlriiume im oberen 
D rittel des Blockcs erkennbar waren, ist der weiche 
Błock m it Gasblasen volIstiindig durchsetzt, wie der 
Langsschnitt Abb. 25, ebenfalls nach .Wiist und 
Felser, zeigt. Man unterscheidet zwei Gruppen von 
Gasblasen: senkrecht zur Kokillcnwand yerlaufende, 
die in der unteren H alfte auftreten und sieh voll- 
standig innerhalb der negativen Seigerungszone 
(Randzone) befinden, und eine groBe Zahl unregel- 
maBig in der 'Kernzone angeordneter Gasblasen. 
Wie jedes Metali verm ag auch Eisen Gase zu losen, 
und dio Abhangigkeit der Losfichkeit von der Tem
peratur kann durch eine Kurve dargestellt werden, 
wie sie beispielsweise fiir Wasserstoff nach Unter
suchungen von S ie v e r ts ? )  in Abb. 26 dargestellt 
ist. Aus diesem Diagramm  ergibt sieh, daB infolge 
der Loslichkeitsverminderung bei der Erstarrung 
des Eisens groBe Wasserstoffmengen frei werden 
und demzufolge aus dem Eisen zu entweichen be- 
strebt sind. E s ist anzunehmen, daB auch die iibrigen 
das Eisen begleitenden Gase, insbesondere Kohlen- 
OJCyd und Stickstoff, ahnlichen Gesetzen folgen. 
Solange das Metali einen hinreichenden Fliissigkeits- 
grad besitzt, kann der GasiiberschuB entweichen, 
indem er in Form  von Gasblasen an die Oberflache 
steigt. Dagegen konnen die wahrend der Erstarrung 
entweichenden Gase unter bestimmten Bedingungen 
zuriickgehalten werden. Sie erscheinen dann im 
erstarrten Metali in Form  von Gashohlraumen. 
Das Zuruckhalten der Gasblasen erfolgt, wenn die 
Erstarrung so plotzlich eintritt, daB die Gasblasen 
im Augenblick ihrer Bildung in ihrer jeweiligen Lage 
festgehalten werden und keine Zeit mehr besitzen, 
an die Oberflache zu steigen. Aber selbst bei all- 
mahlicher Erstarrung ist ein Festhalten der Gas-

Ł) Z. f. Elektrookem. 1910, 1. Sept., S. 707/13.

blasen auf rein mechanischer Grundlage, etwa in den 
Verastelungen der Kristalle, moglich. Die Anord
nung und Verteilung der Gasblasen sowie ihre Menge 
hiingt auBer von der A rt der Erstarrung noch von 
der Menge des urspriinglich in dcm zu vergieBenden 
Metali Yorhandenen Gases ab. J e  hoher endlich die 
Temperatur ist, m it der das Metali zum VergieBen 
gełangt, um so gróBer ist nach Abb. 26 unter sonst 
gleichen Bedingungen dio bis zur vollstiindigen E r
starrung freiwerdende Gasmenge. Die kennzeichnende 
Anordnung der Gasblasen im FluBeisen Abb. 25. 
liiBt sieh folgendermaBen erkliiren: Die an der Ko- 
killenwandung sehr rasch zur Erstarrung gelangende 
Kruste gibt ihren GasiiberschuB an das noch fliissige 
Blockinnere ab, wo er in Form  von Gasblasen an 
die Oberflache zu steigen bestrebt ist. Ist die Kristalli- 
sationsgeschwindigkeit der senkrecht zur Kokillen
wand in das Innere hineinwaclisenden Kristalle 
sehr groB, so konnen die Gasblasen festgehalten und 

•am Entweichen verhiudert werden. Dies wiire der

Abbildung 26. Losliohkeitskurro 

fiir Wasserstoff im Eisen.

F a li fiir  die Gasblasen in der unteren Randzone 
Abb. 25. Ganz besonders deutlich ist diese E r
scheinung in Abb. 27 zu erkennen. Diese Abbildung 
zeigt die Ecke eines quer zur Langsachsc durch-. 
geschlagenen Błockes aus weichem FluBoisen in 
naturlicher GroBe und liiBt den groBen EinfluB von 
K . G. und K . Z. erkennen. In  der Randkruste war 
die Zalil der Kristallisationszentren eino sehr groBe, 
und demzufolge entstand feinkomiges Gefuge. Hier- 
auf folgte ein Gebiet, in dem die Zahl der Kristalli
sationszentren gering war, wogćgen die Kristalli- 
sationsgeschwindigkeit einen sehr hohen Wert be- 
saB. D ie Kristalle wuchsen also sehr rasch, und 
gleichzeitig trat die Erscheinung der Transkristalli- 
sation auf, d. h. sie wuchsen dem WarmcfluB folgend 
senkrecht zu den Kokillenwanden und stieBen dem
zufolge in der Blockdiagonale zusammen. Das 
rasche Wachstum der Kristalle bedingt eine iiuBerst 
starkę Gasentwicklung. Der GasiiberschuB kann 
aber nicht mehr frei nach oben steigen, vielmehr ist 
ihm der Weg vorgeschrieben, und zwar iśt dies der 
Zwischenraum zwischen den senkrecht zu den Ko-
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Blockrand

Abbildung: 18. 

Stablblock mit Lunker.

Abbildung; 19. Abbłingigkeit der KrisłallgroDc von der AbkGhlungsgeschwlndlgkelt.

Abbildung 25. 

liingsscbnitt durch 

einen.Fluficisenblock.



Abbildung 32. x

Hoblkorper mit Gasblasenseigerung. Quersebnltt.

Abbildung 33.

Wie Abb. 32. LUngsschnitt.
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killenwanden wachsenden Kristallen. Der auf diese 
Weise zuerst und sehr rasch zur Erstarrung gelangende 
Teil des Metalls ist entsprcchend den bei der Be- 
spreehung der Blockseigerung entwickelten Grund- 
siitzen arm an den in fester Losung befindlichen 
Stoffen und die noch fliissige Mutterlauge an diesem 
demnach angereichert. Letztere wird von .den 
Kristallen vor sich hergedriingt und hat keine Ge- 
legenheit mehr, ihre Konzentration m it derjenigen 
der Kristalle durch Difiusion auszugleichen. Sie 
yerhalt sich also, ais ob sie allein ware, und miifite 
nun zur allmahliclien Erstarrung gelangen. Hieran 
wird sie jedoch verhindert durch den an und fiir sich 
anscheinend dem weichen FluBeisen eigentiimlichen, 
sehr hohen Gasgehalt. Die Gasentwicklung ist so 
stark, daB sie das Metali dauernd in Bewegung hiilt 
und verhindert, daB weitere feste Krusten sich in 
gróBerem Umfange bilden, gleichzeitig aber eine 
intensive Durchmischung des fliissigen Bloćkinhaltes 
herbeifuhrt. Unter standiger Gasentwicklung sinkt 
die Temperatur gleichmaBig in dem in Bewegung 
befindlichen Bade, und die Erstarrung der ange- 
reicherten fliissigen Mutterlauge se.tzt daher fast 
gleichzeitig in allen Punkten und m it Riicksicht 
auf das immerhin nicht allzugroBe Erstarrungsinter- 
vall ziemlich plotzlich ein, so daB die im Augenblick 
der vollstiindigen Erstarrung freiwerdenden Gase 
nicht mehr zu entweichen Yermogen und in ihrer 
jeweiligen Lage festgehałten werden. Diese Vor- 
giinge erklaren einmal die Tatsache, daB zwar die 
Kernzone gegenuber der Randzone angereichert, 
das MaB dieser Anreicherung aber in der ganzen 
Kernzone ziemlich gleich ist und nur in den untersten 
Blockteilen unwesentlich abnimmt. Diese. unwesent- 
liclie Abnahme hangt vielleiclit m it der Yerschieden- 
heit der Randzonen im oboren und unteren Block- 
teil zusammen, die ihrerseits wieder m it der Ver- 
schiedenheit von K . G. und K . Z. im oberen und 
unteren Teil der Randzone gesucht werden mag. 
Stahl ist im  Gegensatz zu FluBeisen wahrscheinlich 
von Hause aus gasarmer, erstarrt ferner in einem 
grofieren Temperaturinterrall. Hierdurch wird im. 
Stahl die ungestorte, allmiihliche Erstarrung begim- 
stigt, und die Gase konnen ungehindert entweichen. 
Allerdings wird dadurch auch die Blockseigerung 
im Sinne der Abb. 2 1  und die Entstehung des aus- 
gepragt trichterfflrmigeii Lunkerhohlraumes gefor
dert, der im Flufieisen wegen der gleichzeitig in allen 
Punkten erfolgenden Erstarrung der Kernzone fehlt. 
Normalerweise finden sich Gasblasen in Stahl- 
blocken lediglich im oberen D rittel (vgl. Abb. 18). 
Sie sind jedenfalls^ dadurch entstanden, dafi im 
Gegensatz zum Flufieisenblock der Stahlblock an 
der Oberflache eine feste Kruste ansetzt, welche ver- 
hinderi, daB ditfaus den zuletzt erstarrenden oberen 
Blockteilen freiwerdenden Gase entweichen. E s 
sei nochmals betont, daB die geschilderten Vorgange 
sich nur auf typische Blocke (Abb. 18  und 25) be- 
ziehen. Eine'weitere Erlauterung der bei anormalen 
yerhaltnissen auftretenden Erscheinungen wiirde zu 
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weit fiihren. F iir  die vorliegenden Zwecke geniigen 
aber die vorstehenden Ausfiihrungen.

Betrachtet man nun eine zwischen den relativ 
langsam in die Mutterlauge hineinwachsenden K ristal
len festgehaltene und am Aufsteigen verhinderte 
Gasblase,, die demnach noch mit fliissiger Mutter
lauge in Beriihrung steht, so ergibt śich folgendes: 
Mit sinkender Temperatur nimmt das Volumen 
dieser Gasblase ab, jedoch nicht in demselben Ver- 
haltnis wio das Yolumen des im Gashohlraum ein- 
geschlossenen Gases. D e m n a c h  m uB im  G a s 
h o h lra u m  e in  U n te r d r u c k  e n ts te h e n , d u rch  
den  d ie  a n g e re ic h e r te  M u tte r la u g e  in  den 
H o h lra u m  h in e in g e so g e n  w ird . Hierzu mag 
moglicherweise noćh derjenige Ueberdruck von auBen 
hinzukonimen, der durch die Erstarrung der festen 
Kruste auf das Blockinnere ausgeiibt wird. Die 
Folgę ist aber eine Anreicherung der Begleitelemente 
des Eisens in der Umgebung der unter solchen Be- 
dingungen gebildeten Gashohlraume, eine Erschei
nung, die w ir zum Unterschiede von der Kristall- 
seigerung bzw. von der Blockseigerung mit G as- 
b la s e n s e ig e ru n g  bezeichnen wollen1). Bedingung 
fiir  die Entstehung der Gasblasenseigerung ist natiir
lich die Beriihrung der Gasblase mit der angereicher- 
ten fliissigen Mutterlauge, und hieraus ergibt sich, 
daB niclit alle Gasblasen derartige Seigerungen auf- 
zuweiśen brauchen. So ist es z. B . durehaus erklar- 
lich, dafi die Gasblasen der Randzone in fliissigen 
Blocken im allgemeinen keine Gasblasenseigerungen 
zeigen, weil diese Blasen in einer auBerordentlich 
schnell kristallisierenden, sie vollig von allen Seiten 
umgebenden. Masse entstehen und wahrscheinlich 
keinen Ausgang nach dem noch fliissigen Innem  be- 
sitzen. Wie stark die Anreicherung in der Um
gebung der Gasblasen sein kann, beweisen die nach- 
folgenden Abbildungen. Abb. 28 ist eine Ueber- 
sichtsaufnahme eines auf Phosphor gefttzten Teil- 
querschnittes eines unverarbeiteten Stahlblockes mit 
etwa 0,8 %  C, 1 ,3  %  Mn, 0,03 %  P  und 0,03 %  S. 
Die Anreicherung an Phosphor ist durch dunklere 
Farbung der Umgebung der Gasblasen zu erkennen 
und entsprcchend der Erstarrungsfolge nach dem 
Inneren des Blockes hin gerichtet. Dafi diese Zone 
auch an Kohlenstoff angereichert ist, beweist eine auf 
Kohlenstoff gciitzte 300fache YergroBerung (Abb. 29) 
einer Stelle aus dem Inneren der an Phosphor 
angereicherten Zone. Die weiBen Stellen sind Ze- 
mentit, der bei dcm durchschnittlichen Kohlenstoff- 
gehalt yon 0,8 %  nicht auftreten diirfte. DaB wir 
tatsachlich Zementit vor uns haben, zeigt die Aetzung 
mit Natrium pikrat, Abb. 30, in der der Zementit 
dunkel gefarbt ist. Die gleiche Abbildung beweist 
auch die Anreicherung an Schwefel, der ebenfalls 
durch die Natriumpikratatzung dunkel gefarbt ist, 
wie bereits C o m s to e k 2) beobachtete, und der auBer
dem an den wohlausgebildeten Kristallformen zu

x) Ein Analogon hierzu im GuBeisen sind die bekann- 

ten „Sohwit.zkugeln“ : s. St. u. E. 1912, 25. Jan., S.144.
2) St. u. E. 1917, 19. April S. 383/4.
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erkennen ist. DaB Gasblasenseigenmg auch im 
Flufieisen auftritt, beweist der Teiląuerschnitt 
(Abb. 3 1)  eines auf Phosphor geatzten weichen FluB- 
eisenblockcs m it 0 ,1  %  C, 0,4 %  Mn, 0,03 %  P, 
0,03 %  S und Spuren Si. Die Gasblasenseigenmg ist 
besond&rs deutlich an den Gasblasen der Kernzone 
zu erkennen, wahrend die zwisehen Rand- und 
Kernzone festgehaltenen, senkrecht zur Kokillen- 
wand sich crstreckenden Gasblasen nur seiten Gas- 
blasenseigerung aufweisen.

Bei der Verarbeitung eines gasblasenhaltigen 
Blockes werden die Gashohlraume, falls der Ver- 
arbeitungsgrad ausreicht, geschk«sen und das Gas 
diffundiert in das hocherhitzte Eisen. E s  ist dabei zu 
beriicksichtigen, daB die vom Eisen durch Diffussion 
aufzunehmenden Gasmengen ja  nicht dem Volumen 
der Gasblase entsprechen, sondern erheblich kleiner 
sind. Das ZusammenschweiBen der Gasblasen er
folgt um so leichter, je hoher die Verarbeitungstem- 
peratur ist, und die Wandę des Gashohlraumcs 
schweiBen um so leichter, ais sie im allgemeinen mit 
reduzierenden Gasen gefiillt und daher blank sind. 
Dies trifft natiirlich nur dann zu, wenn sie vor und 
wahrend der Verarbeitung mit der Atmosphare nicht 
in Yerbindung stehen. Sind dagegen die Gasblasen 
sehr nalie an der Blockoberfliiche gelegen, wie dies 
beispielsweise bei randblasigen Blocken der F a li ist, 
so kann eine Verbindung m it der Atmosphare vor- 
lianden sein oder in der Blockwalze durch Auf- 
ąuetschen der Blasen hergestellt werden. Die Blasen- 
wande otfydieren und schweifien schlecht, und das 
W alzgut wird schupi)ig. Obgleich hiernach' im fer- 
tigen Erzeugnis die Gasblase nicht mehr ais Hohlraum 
erscheint, so sind ihre Spuren dennoch stets dann zu 
erkennen, wenn urspriinglich Gasblasenseigerung vor- 
gelegen hat. Dies ergibt sjcli aus friiheren Dar- 
legungen mit Riicksiclit darauf, daB die Anreiche- 
rungen des Phosphors und des Schwefels ihre Lage 
und Verteilung beibehalten und'nur ihre Form  im 
Sinne der auBeren Formanderung verandern. DaB 
in Stahlen mit weniger ais etwa 0 ,7 5 %  C unter 
giinstigen Bedingungen derartige Ansammlungen 
wegen der Keimwirkung der stets hier vorhandenen 
Einschliisse grofiere Ferritmengen aufweisen konnen,

ist verstandlich. J e d e n f a l l s  a b e r  e r g ib t  s ic h , 
daB in  v e r a r b e it c t e n  E rz e u g n is s e  o r t l ic h e , 
d u rch  d ie  P h o s p h o r iitz u n g  a u fg e d e c k t e  A n - 
re ic h e r u n g e n , d ereń  G ro B e  v o n  d er d er n o r
m a le n , a u f  K r is t a l ls e ig e r u n g  z u r iic k z u fiih -  
re n d e n  wTe se n t lic h  a b w e ic h t  un d  sie  iib er-  
s t e ig t ,  m it  h in r e ic h e n d e r  S ic h e r h e it  a u f  d ie  
u rs p r iin g lic h e  A n w e s e n h e it  v o n  G a s b la s e n  
an den  b e tr e f fe n d e n  S t e l le n  d es R o h b lo c k e s  
z u r i ic k g e f iih r t  w erd o n  k o n n en . Abb. 32 zeigt 
derartige Ansammlungen in einem rohrformigen 
Querschnitt aus hartem Materiał. Abb. 33 ist ein 
Liingsschnitt aus dem gleichen Gegenstand. E s  ist 
eicht erkliirlich,- daB die Vornahmo des Zerreifi- 

versuches quer zu den Ansammlungen, insbesondere 
wenn sie die Form  und Verteilung der in Abb. 6 
dargestellten besitzen, m it Riicksicht auf die grofie 
Flachę, die solehe Ansammlungen einnehmen, und 
auf den Umstand, daB diese Ansammlungen mit 
Einschlussen angefiillt sind, die den Materialzusam- 
menhang vcrmindern, zu erheblich niedrigerenFestig- 
keits- und Dehnungswerten fiihren mufi, ais wenn 
derartige Ansammlungen nicht vorhanden waren. 
DaB dabei der Bruch mit Vorliebe den Ansamm
lungen folgt und das blattrige Bruchgefiige, das wir 
Schieferbruch bezeichnen, entsteht, ist ebenfalls 
erkliirlich. Da anderseits hiernach ais Ursache des 
Schieferbruches ausschlieBlich die Gasblasen in- 

direkt in Frage kommen, so ergeben sich ais Mittel 
zur Beseitigung dieses Bruches alle diejenigen, die 
zur Verminderung des Gasblasengehaltes, also zur 
Erzeugung dichter Blocke, fiihren konnen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Der ursachliche Zusammenhang zwisehen Schiefer- 

brucli und Phosphoriitzung wird an Hand von mikro
skopischen Untersuchungen dargelegt und die Ur
sache der Anreicherungen erliiutert. E s  werden drei 
Arten von Seigerungen unterschieden, Kristall-, 
Gufiblock- und Gasblasenseigenmg, und ihre Ur- 
sachen werden dem augenblicklichen Stande unserer 
Erkenntnis gemiiB beschrieben. F iir  die ais Urheber 
des Schieferbruchs angesehenen Seigerungen kommt 
nur die letztere der drei genannten Seigerungen 
in Frage.

tiroBe Stalrlgufóstucke fur den Schiffbau.

J - < e i  einer Reihe stiihlerner Konstruktionsteile fiir 
den Schiffbau ist es fraglich, ob man sie besser 

durch GieBen oder durch Schmieden herstellt. Beiden 
Yerfahren haften schwerwiegende Yorziige und 
Nachteile an. B ei beiden Verfahren diirften sich an- 
niihernd die gleichen- Festigkeitswerte erreichen 
lassen, doch besteht bei Gufistucken eine groBere 
Gefahr innerer, an den AuBenflachen nicht wahrnehm- 
barer Fehlstellen. Diesem Mangel laBt sich durch 
griindliehe Untersuchungen, insbesondere durch Ab- 
klopfen mit spitzen Hammera, weitgehend zuverliissig 
begegnen. Die Annahme dagegen, Schmiedestucke

hatten infolge volliger Spannungsfreiheit einen grofien 
Vorteil, trifft nicht zu. Auch sie konnen bei un- 
genugendem Ausgluhen m it den gefiihrlichsten Span
nungen behaftet sein, und die bei manchen Stiicken 
unverineidlichen Scliweifistellen sind durchaus nicht 
immer unbedingt zuverlassig. Gegossene Stiicke 
lassen sich oft bedeutend billiger fferstellcn, selbst 
unter Einreclmung betrachtlicher Modellkosten. Sie 
haben dagegen den -Nachteil, infolgo der Gefahr eines 
Fehlgusses keine ganz genauen Lieferzfeiten zu er- 
moglichen, was in eiligen Fallen mitunter entseheidend 
sein kann. Anderseits spricht zu ihren Gunsten der
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erweiterte Spielraum, den sie dem Konstrukteur be- 
ziiglich ihrer Formgebung gewahren, wozu noch Ge- 
wichtserspamisse infolge der Moglichkeit von Aus- 
kernungen treten.

Alles in allem iiberwiegen die. durch GuB zu 
erreichenden Yorteile so betraehtlieh, daB dio

Softrr/ft C -O.

Abbildung 1 und 2. 5700 X 4200tł.mm^groDes

Sclimiedestiiekc immer mehr verdrangt werden 
konnten. Diese Tatsache machte sich auch 'im  
engłischen Schiffbau merkbar, insbesondere wahrend 
des Krieges fanden dort nennenswerte Verschiebun- i 
gen zugunsten des Gusses statt. Daruber sowie uber

man die Wahl, m it oder ohne Aussparungskernen zu 
arbeiten und dementsprechend ein sogenanntes 
Kastenmodell m it Kernmarken oder ein den genauen, 
nur um das SchwindmaB vergroBerten Formen des 
Abgusses entsprechendes Modeli herzustellen. Das 
erste Verfahren ist vorzuziehen, da cs groBere Ge- 

wahr fiir einen geraden, d. h. nicht verwun- 
denen oder yerzogencn AbguB bietet.

D ie M o d e llh e rs te llu n g . Die Haupt- 
linien des Modells werden am besten un
mittelbar am Boden der Tischlerei ent- 
sprechend den Linien A L K D I I E  der 
Abb. 7 vorgerissen, die wichtigsten Quer- 
s.chnitte A L B ,  E  F  H  und K  D C be
stimmt und dio Linien 1 — 1 ,  2— 2 usw. 
eingezeichnet. Zur Erm ittlung des jeder 
dieser Linien entsprechenden Modelląuer- 
schnittes, z. B . desjenigen der Linien L  O, 
geht man in folgender Weise vor: Man 
zieht vom Mittelpunkte L  aus m it dem 
Halbmesser L  B  und vom Mittelpunkte O 
aus mit dem Halbmesser O F , je einen Bo
gen, worauf die Verbindungslinie der 
Schnittpunkto N und M dieser Bogen mit 
denWagerechten A L  und E I I  den gesucli- 
ten durch Schraffierung gekennzeichneten 
Qucrsclmitt N  L  O M ergibt. In almlichcr 
Weise laBt sich fiir jeden Punkt und jede 
Linie die entsprechende Modellstłirke cr- 

mitteln. Hm sie z. B . entlang der Diagonale P  H  fest- 
zustellen, wird vom Schnittpunkto R  dieser Diagonale 
mit der Linie L  O aus (nach der Gesamtanlage des

Steuerruder.

Schnitt G-n

Abbildung 3 bis 6. Ansichten des Steuerruders yon 

oben und yon unten und zwei (Juersohnitte desselben.

die bei Herstellung schwieriger Stiicke eingeschlagenen 
Wege gibt eine Aufsatzreihe yon B e n  S h a w  und 
Ja m e s  E d g a r  in der Zeitschrift ,,TheFoundry“  19 19  
bemerkenswerte Aufschlusse, der wir folgende Dar- 
legungen in freier Auswahl entnehmen.

;1 Die Herstellung eines groBen Steuerruders.

Die Abb. 1  bis 6 zeigen ein 5700 auf 4200 mm 
grofies Steuerruder1), Bei der Ausfuhrung in GuB hat

:) Nach „Foundry1* 1919, 1. Mai, S, 350/59 und

lo. Mai, S. 297/302.

Abbildung 7. Risse zur (Juerschnittgermittlung.

Modelles entsprieht diese Linie seiner groBten Er- 
hebung) m it dem Halbmesser K  T  ein Bogen beschric- 
ben, dessen Schnittpimkt K  m it der senkrecht zur 
Diagonale P  H  gezogenen Linie R  K  die Modell- 
starke am Punkte R  gibt, worauf durch Verbindung 
von K  m it P  und H  der Gesamtquerschnitt P H K P  
ermittelt wird.

Auf Grand dieser Risse sind zunachst die dem 
werdenden Modelle H alt und Festigkeit gebenden 
Grundrahmen (Abb. 8 und 9) auszufiihren, wobei

Sc/iniffŁ-f

rfns/cM ton o&en
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bereits zwisehen der oberen und unteren Modell
halfte unterschieden werden muB. Die untere Halfte 
erhalt Kernmarken K  (Abb. 10), wahrend dic obere 
Halfto vollig glatt bleibt (Abb. 1 1 ) .  Das zu den 
Grundrahmen verwendete Holz soli mindestens 
40 mm stark sein, um die Yerwendung l^ z o llig e r

gung der auBeren Yerldeidung sclireitet. An der 
oberen Modellhalfte werden zu diesem Zwecke neben 
die Zwischenleisten A  (Abb. 1 1 )  Tragholzer B  ge- 
schraubt, dio um die Starkę der Verkleidungsplatten 
niedriger ais die Zwischenleisten A  sind. Die schlieB-

Abbildung 8. Grundrahmen Abbildung9. Grundrahmen 

fiir dio obere Modollhiilfto. fiir dio untere Modellhalfte.

Schrauben ftir die Zwischenleisten zu ermoglichen. 
Die gestrichelten Linien der Abb. 8 und 9 zeigen die 
Anordnung der Zwischenleisten —  diagonal, ent
sprechend den Rippen des Abgusses, fiir das Unter- 
teil und parallel m it den Hauptholzern des Rahmens 
fiir das Oberteil. Der Rahmen fur das Unterteil 
wurde vor Anbringung der Zwischenleisten noch

Abbildung 11. Form- 

fertigo oboro Modell

halfte.

Abbildung 10. Forrn- 

fertigo untere Modell

halfte.

liche Aufbringung und Befestigung der Verkleidungs- 
platten C ergibt sich dann ohne Schwierigkeit-. Die 
untere -Modellhalfte wird der Holzerspamis halber 
nicht erst m it Abdcckplatten, auf denen dann die

Abbildung 14. Ansioht des Modelles 

ron .[ in Abbildung 11 aus.

Abbildung 17. Kerneisen fur den 

konisehen Nabenkom.

Abbildung 12 u. 13. 

Nabenmodell und 

Risse zur Anferti-

gung des Naben- 

modells.

durch die diesen Leisten besseren H alt sichernden 
Querbalken Q (Abb. 9) yerstarkt. —  Das Naben
modell wird mittels einiger auf ein kraftiges StUtz- 
holz (A in Abb. 12 ) geschraubter, etwa 40 mm starker 
Boden und daruber gesetztęr Langsleisten (Dauben) 
hergestellt. Um hierfiir die genauen MaBe zu ge- 
winnen und die Liingsleisten schon vor ihrer Befesti
gung auf den Querboden genau vorrichten zu konnen, 
ist ein R iB  nach Abb. 1 3  anzufertigen. Abb. 14  zeigt 
in  einer Seitenansicht Form  und Anordnung der ein
zelnen Holzer. Die fertiggestellten Nabenmodelllialf- 
ten werden an die Grundrahmen geschraubt, worauf 
man zur Fertigstellung der Modelle durch Anbrin-

Abbildung 18. Lohre zum Abziehen 

der oberen Nabonkernhalfte.

Kernmarken aufzusetzen waren, verkleidet, sondern 
man laBt die Kernmarken selbst den AbschluB des 
Modelles nach auBen bilden. Zu dem Zwecke werden 
an die schragen Rippen dieser Modellhalfte 25 mm 
starkę Leisten geschraubt, die breit genug sind, um 
den Kernmarken ausreichende Auflage zu gewahren. 
Abb. 23 laBt unter A  diese Leisten deutlich erkennen. 
Zwisehen sie und den Rahmenbalken werden Ab- 
standsholzer geschoben, um etwaigen Einbauchungen 
beim Aufstampfen yorzubeugen. Auf die Leisten 
werden dann die Kernmarken gesetzt, fiir die eine 
Starkę von 20 mm geniigt. Die obere Modellhalfte 
bedarf keiner Kernmarken.

Abbildung'15 und 16. Kernbiiohse 

fur die Nabe.



Abbildung 20. Brett m it dem 

RiB oiner Kornbiicbsemvand.

Abbildung 21

Abbildung 23. Untormodell, bereit zum 

„Einbetton“ .

Abbildung 19, 

KernbUcbso.

Abbildung 22. Kemeisen fiir einen Abbildung 24. TJnterteilmodell, bereit

Aussparungskern. zum „Einstampfon“.

D ie  K e rn b iic h se n . Die Abb. 1 5  und 16  zeigen dieses Bii chsenteiles dureh Anordnung des Kast-
dio Kernbiichse fiir den Nabenkern. Der konische chens K  (Abb. 16). —  Die Biichsen der grofien Aus-
Hauptkern ist demnach geteilt, die untere Halfte sparungskerne erhalten yollstandige, aus schrag zu-
wird unter Vcrwendung eines Kcmeisens nach Abb. 17  geschnittenen Brettem  (1, 2, 3 usw. in Abb. 19) zu-
in die Biichse „gebettet“ , die obere wird m it Hilfe sammengefugte Boden. Die Kembuchsenseitenteile
einer Lehre (Abb. 18) „gezogen". Die prismatische zeiclinet man auł ganze Bretter vor (Abb. 20), schnei-
Marke am inneren Kemende bedingt dio Zweiteilung det sie zurecht und befestigt sie m it Blocken B  und C

SchnitfM-M i- ? y. ..i

£n t/u ftung

Abbildung 29. Untorteil m it eingelegten Komen.

Abbildung 25 bis 27. Fertig gestampftes 

Oberteil.

Abbildung 30. GuBbereite, fertig yeraehraubto 

und besohwcrto Form.

M ernm arM c

Abbildung 31. Sprengkern. Abbildung 32. Gesprengte Stelle,Abbildung 28. Einlegen des JSabenkernes.
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(Abb. 19) am Boden. Dabei wird zugleich derWinkel x  
(Abb. 20 und 21) festgestellt, unter dem die-Stim - 
wande E  und F  (Abb. 20 und 2 1) auf dem Biichsen- 
boden anzubringen sind. Die um Kemmarkenstarke 
verdickten unteren Flanschenmodelle A  (Abb. 19  und 
21) werden ara Btichsenboden dauernd befestigt, wo- 
gegen die oberen Flanschteile abnehmbar anzuordnen 
sind. Die Biichse fiir den Aussparungskem I  in Abb. 2 
erhalt zur Bildimg der Nabenwandstarke eine Bloek- 
einlage G nach Abb. 2 1. Abb. 22 zeigt eines der fiir 
diese Kerne verwendeten Trageisen.

F o rm e n  und G ieB en . Das Modeli wird im 
Kasten eingeformt. Macht das Wenden Schwierig- 
keit, so bettet man das Unterteil ein, wozu des Unter- 
stampfens wegen die Kemmarken zunachst' ab- 
genommen und zwei kraftige bis iiber die Form- 
kastenrander reichende Leisten L  an das Modeli 
gescliraubt werden (Abb. 23), andernfalls stampft 
man das Unterteil auf einem Stampfboden in einem 
m it den iiblichen Bodenleisten versehenen Kasten- 
teile (Abb. 24) ein. Der Oberteilkasten ist reichlich 
m it Schoren (Zwischcnwiinden) nach A bb.'25 und 26 
zu versehen. Abb. 27 laBt die den Modellumrissen 
folgende Form der Schoren genauer erkennen.

Die verwendete Formmasse besteht aus gemein- 
sam vermahlenen Ticgelscherben, verbranntem Ga- 
nister (Quarzit mit bis 7 %  Tonerde und Eisenosyd), 
halbverbrauchten feuerfesten Śteinen, Schieferton 
und Hartkoks. F iir  Kernzwecke gibt man derselben 
Masse, um sie beim Schwinden des Abgusses nach- 
giebiger zu machen, einen reichlichen Zusatz von 
scharfem, tonfreiem Kieselsand.

Abb. 28 laBt das Einlegen des Nebenkernes erken
nen, Abb. 29 zeigt ein Unterteil mit eingelegten Kernen

und gibt zugleich die Anordnung der Eingiisse au. 
Die kurzeń, starken Linien an den groBen Ausspa- 
rungskernen entsprechen etwa 5 mm starken Schlitzen, 
die man in die Kerne schnitt, um der Gefahr des 
ReiBens wahrend der Abkiihlung entgegenwirkende 
Yerstarkungsrippen zu scliafTen. Beim Putzen wer
den sie weggemeiBelt. Man sucht der Gefahr des 
ReiBens weiter durch Schaffung kraftiger Federn' 
rings um jede Kernmarke zu begegnen, wie sie sich 
durch etwa 50 mm breites, allmahlich verlaufendes 
Beschneiden der Kernmaikenriinder erzielen lassen. 
Auch rings um die ganze Form  schaflt man solche 
Federn, hier aber, um den Gasen zuverlassigen Ab
zug zu sichem. An Stellen besonders starker Wan- 
dungen werden etwa 10  mm starkę und 50 mm tiefe 
Locher in den Sand getrieben, wiederum um fiir 
zuverliissige Entliiftung vorzusorgen.

Die beiden Formkastenteile werden durch Sehrau- 
ben verbunden und zudem m it Schwereisen belastet 
(Abb. 30). Nach dem Gusse, der infolge des geringeren 

Fliissigkeitsgrades des Stahles langer dauert ais bei 
Graueisen, muB fiir raschmoglichste Entleerung der 
Form, insbesondere fiir sofortiges AusstoBen der 
Kerne, gesorgt werden, sonst sind Risse unvermeid- 
lich. Die Formen werden in moglichst warmem Zu- 
stande abgegossen, die Abgusse wie iiblich gegliiht. 
—  Eine wirksame MaBregel, gefahrlichen Spannun
gen vorzubeugen, liegt im absichtliclien ,,Sprengen“  
besonders gefiihrdeter Stellen. So kann bei M 
(Abb. 28) ein K em  nach Abb. 3 1  eingelegt werden. 
Dadurch entsteht eine Liicke (Abb. 32), die spater 
mittels eines eingescliraubten Flickstiickes ge- 
schlossen wird. c. Irresberger.

(Fortsetzung folgt.)

Umschau.
Die Ausbildung des EisengleBers.

Vor der Ortsgruppe Newcastle des britischen In- 

stituts der GieBereifachleute hielt Professor L o u i s  vom 
Armstrong College im November 1919 einen Vortrag iiber 
Toratehenden «Gegenstand ). Siino Ausfuhrungen sind 

auch fiir die deutsehen Vcrhaltnisse hochst beachtenswert.
Der Vortragende weist zunachst darauf hin, daB die 

Herstellung de? Eisengus?es einen derartig umfassenden 
Zweig der Industrie darstellt, daB es nicht leicht fest- 
zustellen ist, welche Eigcnschaften von den im GieBerei- 
wesen tatigen Personen verlangt werden mussen, damit 
sie in der Lago sind, 03 erfolgreieh zu fordem; noch 
schwieriger ist dio Losung der Frage, inwieweit es mog- 
lieh ist, diese Eigenschaften durch gceignete Ausbildung 
zu entwickeln. Louis ist der Meinung, es sei Pflicht 
des Staates, den Menschcn zu erziehen, dagegen sei dio 

Erziehung des Technikcrs eine Pflicht der Industrie. 
Letztere habe nicht das Recht, vom Staate allein die 
Schaffung derjenigen Ausbildungsgelegenlieiten zu ver- 
langen, dio eine Fordorung des Technikers ais solchen 
zum Untersehied von dr>r allgemein wissenschaftiichen 
Forderung des Einzelnea zum Ziele haben.

Was insonderheit dio Ausbildung des EisengieBers 
angeht, so verlangt jeder Zweig der Industrie eine 

indiyiduelle Bchandlung. Es ist nicht notig, dem Fo r-  
m e r  eino besonders eingehende theoretische technische

ł ) Nach The Foundry Trado Journal 1920, Februar, 
S. 138.

Ausbildung zuteil werden zu lassen iiber das hinaus, was 
er sich in dor GieBerei seibst aneignet. Seine Aus
bildung erhalt er dadurch, daB er sein Ilandwerk in 
der GieBerei praktisch erlernt. Der geschickte Former 
steht unter den Handwerkem mit an erster Stelle, und 
die Handfertigkeit, deren er bedarf, kann nur durch 
andauernde praktische Uebung erworben werden. Tlieo- 
retiseher Unterrioht kann ihm dabei wenig niitzen, wohl 
aber ist eino Ausbildung, die das ZusammenąrBeiten 

von Hand und Auge zum Ziele hat, fiir den jungen 
Formerlehrling von groBem Wert.

F iir diesen Zweck erscheint der Unterrioht in den 
Kunsthandwerkerklassen am geeignetsten. Geometri- 
sohes Zeichnen in gewissem Umfang ist gleichfalls wert- 
to II , da es zur Genauigkeit von Inhalt und Form 
der Darstollung fiihrt. Freihandzeichnon ist besonders 
zu empfelilen, wenn es m it Riicksicht auf den Sonder- 
zweok in einem freien groBziigigcn Stil betrieben wird, 

ohne daB man einon allzugroBen Wert auf peinlicli 
saubere Darstellung legt. Dem Zeichnen an der Wand- 
tafel soli bei der Ausbildung ein weiter Raum gegebon 
wcTrden.

Endlich soli der Formerlehrling, wenn moglich, im 
Modellieren und Arbeiten iu Ton oder iihnlichem Mate
riał unterwiesen werden. Hat niimlich ein Schiiler eine 
bestimmte Stufe der Zciclienausbildung erreicht, so 

muB er sich gewisse Methoden zu cigen machen, dio 
ein Arbeiten aus der Vorstellung heraus verlangen, weil 
er dann korperliche Gegenstande in der Zeichenebene
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darstollen mufi. Diese Verstandcstatigkeit fa llt beim 
Modellieren fort. Dabei lernt der Schiller trotzdem, die 
wirklicho Form der vor ihm aufgestellten Korper 
wiederzugeben.

Es ist selbstyerstiindlieh, dali der Lehrling diesen 

Modellieruntorricht nicht vom kiinstlerischen Stand- 
punkte aus erhalten soli, wic 03-bei einem Schiller, der 
Kunetler werdon will, notwendig ist. Der Former be
notigt nur die olementar3te Anwebung in  diesen Lehr- 
gegenstiindcn. Der Lehrer mufi stets boachten, dafi 
es bei dom Unterricht diorer Handworkergruppe ledig- 
lieh darauf ankommt, das Zusammcnarbeiten von 
Auge und Hand auszubildsn und den Schiiler zu einem 
sioheren Beurteilen und Schatzen von Form und Linie 

zu erzfehen.
Der Former braucht nicht notwendigerweise vicl 

von Beschaffenheit und Zusammensetzung de3 Metalls 
zu wissen, das ihm zugeteilt wird; von Struktur und 

Feuchtigkeit des Formsandcs lernt er durch eigene' 
Erfahrung biunen kurzem ohne weiteres so viel, wie er 
davon wissen muli. E r ist einer von don wenigen 
Handwerkern, dio von den neuzeitlichon Arbeitsverfah- 
ren ziemlich unberiihrt geblieben sind, und in mancljen 
Arbeiten seines Handwerks niihert er sieh dem Kttnst- 
ler; seiner Ilandfertigkeit nach ist er iiberhaupt ais 

solcher anzusprochen. So ist e3 auch nicht richtig, von 
ihm hinsichtlich des Vorstellung3verm6gons und der 
Faliigkeit dor Wiedergabe von Gegenstanden mehr zu 
verlangen, ais von einem Kiinstler selbst.

Der erstklaflśigo M o d e l l t i s c h l o r  muB dagegen nicht 
nur ein iiuficrst ge3chickter Ilandwerker sein, sondern 
auch allgemeine masehinentechnischo Kenntnisse be- 

sitzen, um selbst eine yerwiekelto Zoichnung verstehen 
zu konnen; auch muD cr das Materiał ausreichend 

kennen, aus dem dio Gufistiicko hergestellt werden, um 
K. B. zu beurteilen, wicvicl cr fiir Schwindung zugeben 

mufi, und welcho Einfliisse die Kristallisation auf die 
Festigkeit des Stiickes hat; endlich mufl er sein 
eigentliche3 Handwcrk gut verstehen, um zu wissen, 
wie das Modeli zusainmenzubauen ist, wie und wo die 
Kerno anzuordnen sind, und schlieBlich mufi er in der 
Schule der Erfahrung noch die violen anderen teeh- 
nischen Feinheiten seines Sonderberufes erlernen.

Audi bei ihm kann eine ordentliche Lehre durch 
nichts ersetzt werdon. Dicsolbo Uobung fiir Hand und 
Auge, die fiir den Former fiir notig gehalten wird, mufi 

auch der Modolltischlor erfahren. Ja , der letztere muB 
noch viel mehr geometrische.3 Zeiohnen und Maschinen- 
zeichnen botreiben. Es ist widersinnig, zu behaupten, 
es konne jomand die Zeichnung eines Mascliinenteils 

yollkommen yerstehen, der oine solche nicht selbst an- 
fertigen kann.. Aufiordetn ist eino ziemlich griindliche 
elementare wissenschaftlicho Erzichung notwendig.

Physik und Chemie, besonders die erstere, bilden 

dio Grundlagen, auf denen die Kenntnis der Eigen- 
scliaften der Metalle beruht, daher miifiten sie aucli 
die Grundlage der Ausbildung sein. Dazu kommen dio 
Elemente der Mechanik, etwas allgornćiner Masehinen
bau und die Grundziige der Metallurgio ais wissen- 
schaftliche Ausbildung fiir den Modelltischler neben der 
handwerksmiifiigen Berufsausbildung in Frago, wcleh 
letztere, wie gesagt, nur durch eine ordnungsgemiifio 
Lehre zu erzielen ist. Dieso Forderung bedingt, dafi 
er seine richtige Lehrzeit in einer Modelltischlerei 

durchmacht, wahrend die theoretische Ausbildung neben- 
her in Abendschulen zu erfolgen hat. Zweifellos wiirde 
es auch fur die Modelltischlerlchrlinge zweckmiiGig 

so eingcrichtet werdon konnen, dafi fiir sie ein oder 
zwei Nachmittage lediglich der theoretischen Ausbildung 
gowidmet wiirden. Der Untcrrichtserfolg wurde wahr- 
scheinlich den jungon Lehrling dabei fiir den Ausfall 
an praktisclier Tatigkeit in  der Werkstatt reiehlich 

entschadigon. Die Arbeitgeber wurden auch gut dabei 
fahren, wenn sie eino solche Art der Ausbildung ein- 

fiihrten.

Die Ausbildung des G io B e re i l e i t e r s  hat natiirlicl 
nach ganz anderen Eichtlinien zu erfolgen, weil ja  aucl 
die Anspriiohe, die an seine Tatigkoit gestellt werden 
erheblieh andere sind. Ein solcher braucht keine Hand- 

fcrtigkeit und handwerksmafiigo Gesehieklichkeit zu be 
sitzon, natiirlich mufi er aber die Arbeit des Formen 
und Modelltischlers Yerstehen, ohno dafi cr geschick 
dazu ist, sie selbst auszufiihren; es wiirdo in der Tal 
fiir ihn eine Zeitvergeudung bedeuton, eine Handfertig 

keit bei sioh auszubildon, da er oino solche gar nich 
Ycrwcnden kann. Wiirde er sio sieh wirklioh einmal 
angeeignet haben, so wiirde er sio doeh bald wieder ver 

lernen, da ihm die dauernde Uobung feklt, die erforder 
l id i ist, um Handfortigkeiton auf der Hohe zu haltcn 
Seine technische Ausbildung mogę daher m it den 
wissenschaftlichen Studium beginnen.

Grundlage scines Studiums bildeii Physik unc 
Chemie, zu deron Verstiindnis die notigen matho 
matischen Studien betrieben werden miissen, aufierden 
mufi er in den Elementen de3 Masdiinenbaues aus 
gebildet werden. Dag Giefiereiwesen ist ein Entwick 

lungszweig fler Metallurgio, dio ihrerseits wieder cinei 
Teil der angewandten Choinie bildet, so dafi man vori 
Eisengiefi.-r verlangen mufi, dafi er gleichzcitig Chemi 

ker und Ingenieur ist. Diesen beiden Faehgcbieton mul 
seine Ausbildung Rechnung tragen und daher eine seh: 
weitgehende sein. Sein Studium hat an der Uniyersitii 
zunachst nach den ordnungsgemaficn Lelirplanen fii: 
allgemeine Wissenschaften zu erfolgen und mit Mathe 
matik, Mechanik, Physik und in  erster Linio Chemii 

zu beginnen, um es zunachst bis zu einem gewissei 
Abschlufi in diesen allgemeinen Fachorn zu bringen.

Erst dann ist er fiir sein Fachstudium geniigenć 
Yorgcliildet und kann sieh nunmehr den Fachern zu 
wenden, die in engeror Beziehung zu seiner zukiinftigei 

Tiitigkeit stehen, wio physikalisehe Chemie, Festigkeits 

lehre der Metalle, Theorie des Gefiigeaufbaues usw 
SchlieBlich mufi er noch Masehinenbau und Motallurgii 
studieren, dio letztere ais Hauptfaeh.

Das sind in groficn Ziigen die wissonschaftlichei 
und technisohen Fiicher, auf dereń Kenntnis die Tatig 

lceit des Eisengiefiers beruht. Metallurgio ist dabei in 
weiteston Sinne des Wortes zu verstohen und soli um 
fassen Theorie der Legierungen, Metallographio, Warnie 
behandlung, Metallohemie, Brenn^toff!eire, Pyrometrie 

fouerfeste Materialien und Prufung nobst Analyse do 
versddedenen Metalle nnd Materialien, die in de: 
GieBerei Vcrwendung finden. Diese Zu>ammenstellun$ 
ist zwar ziemlich uinfangrcich, aber sie enthiilt keii 

Fach, das fiir eine umfassendo Ausbildung des Eisen 
giefiers entbohrlioh ware.

Neben diesen auf sein Fachgebiet bezuglichen sine 

auch wirtschaftlicho Studien unerliifilich, wie wirt 
schaftliche Buchfiihrung, Elemente der Handelsgesetz 
gebung U3w. Der Studiongang mufite ner Studienjahri 
umfasson, in weniger Zeit ist nach Louis1 Meinung eine 
gut o wissenschaftliche Ausbildung nicht zu vermitteln 

Vielleidit ersohieno es manchem Zuhorer, ais verlangi 
cr zu viel, und ofters habe er schon Bemerkungen lioroi 
mussen wie: „Mein Vater war ein Eisengiefier, unć 
zwar einer, der in jeder Beziehung erfolgreich arbeiteto 

und hat viol Geld verdient, obgleich er niemals etwai 
vom Warmegleichgewiclitsdiagramm gehort hat.“ Da: 
sei vielleicht richtig: dio Eisengiefier alten Stils hatter 
zweifellos Heryorragondes geleistet und dio Industrii 
zu - hoehster Blute entwickelt nur durch Erfahrung unc 
Gemeinsinn, allein man wisse nioht, wieńel Fchlgriff( 
zu verzeidinen gowe3en seien, bevor der Erfolg erziel 
war.

Die Weit bleibt n id it stehen, und die Anforderungen 
die an den Eisengiefier gestellt werden, sind viel hohei 
und sdiarfer ais vor funfzig Jahren. England miissi 
mit anderen Nationen Schritt haltcn, die ihre Industrie 
auf streng wissensdiaftliche Grundlage gestellt haben 

es diirfe nicht sohlechter geriistet in die Arena des
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Wettbewerbes eintreton ala dio andern Yolker. Das 
GieBereiwesen werde in England noch viel zu empirisch' 
betrieben, weil die Fachgenossen sich niernah griindlich 
mit den neuesten Errungenschaften der wissenschaft- 
lichen Grundlagen beseliiiftigt hatten, und es seheine 
dem Vortragenden, ala ob sie dereń rein geschaftlichen 

Wert wesentlieh unterschatzen. Die Anzahl der grofien 
EisengieBereien dos Bezirks, die nicht einmal uber ein 
chemische3 Laboratorium verfiigen, sei bcklagonswert 
grofi. E r selbst habe die Erfahrung gemacht, und das 
inoge seinen Standpunkt rechtfertigen, dafi allein dio 
chemische Kontrolle. dio Fehlgiisse in der Gicfierei 
erheblich einschriinke. Darin beatehe offenbar auch 
ein grofier rein geschaftlicher Erfolg. Louis iat kein 
Ereund von Anwendung wissenschaftlicher Verfahren 
der abstrakten Wissenschaft ais solcher zuliebe, aber 
wohl im Hinblick darauf, dafi sie zur Wirtschaftlieh- 
koit dea Botriebea fiihren. Daa beweiat am beaten dio 
Tatsache, dafi dio Eiaengiefior, die die wissonschaft- 

lichen Methodcn einmal in  ihrem Betrieb eingefiihrt 
haben, niemała genqigt sind, sie wieder aufzugebon und 
zu dem frulieren Grundsatz der Faustrogeln zuriick- 

zukehren.
Man sollo nun abor nicht denken, daB er sich 

einbilde, man konno durch ein noch so umfangreiches 
und eingehendes Hochschulstudium an sich aua einem 
jungen Mann einon Eisengiefier machen. Ihm  gelte 
daa Studium nur ais dio beste Grundlago, auf der oine 

grundlieho Kenntnis der Induatrie aufgebaut werden 
konne. Das Studium sei nur die Vorbereitung, 
der wirkliclio Beruf des Eisengiefiers konne nur in 
der Giefierei selbst erlornt werden. Redners Ansicht 
geht dahin, dafi jomand, dor die wissenschaftlichen 
Grundlagen soinor Industrio auf der Hoehsehule sich 
zu eigen gemacht hat und hinterhor gelernt hat, wie 
sio in der Praxis angowendot werden konnen, boi 
weitom beasor goeignet und in der Lago ist, der Schwie
rigkeiten Hcrr zu werdon, dio stotig im Betriebslcben 
auftauchen, ais derjenigo, der dio inneren Griinde fiir 
dio zu treffenden MaBnahmen nicht kennt und sieli 
lediglich aufs Probieren Torlassen mufi.

Es wird dann dio Frage aufgoworfen, wo iiberhaupt 
an der englischen Nordostkusto eino abgerundoto 

hiittentechnische Ausbildung moglich ware. Sehr 
bedauerlieh sei, dafi man diese Frage offen mit 

„nirgends" beantworten milsse. Beim Armstrong- 
Inatitut seien zwar im allgemeinen die oben angofuhrten 
Lehrfiicher vertreten, jedoch fehle das wichtigate, die 

Metallurgie, wenigstens seien die dafiir vorhandenen 
Einriclitungen dureliaus unzulanglich. Den Hiittenleuten 
des Bezirka sei os sclieinbar noch nicht zum Bewufitsein 

gekommen, was sio sich selbst," ihrer Induatrie und
der Bildungsstatte ilirea Nachwuchses schuldeten, da 
sio bisher noch nicht dafiir gesorgt hatten, dafi die 
metallurgischo Abteilung derselben so ausgestattet 

werde, wie es der Wiehtigkeit ihrer Industrie ent-

sprache. Sollten sie etwa darauf gewartet haben, dafi
andere fiir sie das taten, was sie selb8t hatten tun
miissen? In  diesem Falle befiirchte er, dafi sie so 
lange warteten, bis oi zu spat sei. Das Iństitut leide 

sowohl an dem Mangel von Lehrkraften ais auch von 
Einrichtungen. Der Lehrberuf sei heute so schlecht 
bezahlt, dafi es aussiohtslos sei, die geeignetsten Krafte 

der Nation fiir ihn zu gowinnen, trotzdem das Interesso 
des Volkes die besten Lehrer verlange.

E in Beispiel: Vor kurzem wurde Louis von dem 
Leiter einer GroBschmiede am Tyna angesproehen, der 
ihm erklarte, er wolle dio Stelle wechsoln, da er nicht 

langer fiir 20 £  dio Wocho arbeiten konne. Am gleiehen 
Tage las er ein Stellcnangebot fiir einen Metallurgie- 
Professor, in dem ein Jahresgehalt von 250 £  geboten 

wurde. „Ich mifigonne dem Schmied“ , so fahrtderVor- 
tragende fort, „seine 1000 £  jahrlich gewiB nieht. Ich  

weiB, wieviel Geschicklichkeit, Intelligenz und Energie 
y o u  einem solchen yerlangt worden, auch welche korper-

lichen Anforderungen man an ihn steUt. Aber ich sollte 
meinen, dafi dio Arbeit eines Mannea, der geeignet und 
bestrebt ist, ihm dio Kenntnia der Grundlagen seiner 
Berufstiitigkeit beizubringen, doch wolil etwas holier 
anzusehlagen iat al3 m it einem Viertol des Arbcits- 

wertes seines Schiilera. So lange wie eine derartig grofie 
Ungleiehheit in der . Bezahlung besteht, kann nicht 
erwartet werdon, dafi jungo Leute sich boroit finden 
lassen, sioh dem Lehrberuf zu widmen, wonn sio das 

Zeug dazu haben, oiner eintraglicheren Beschaftigung 

nachzugehen."
Neben tiichtigen Lehrern ist fiir erstklassigo Aus

bildung ein zweckmafiig gobaute3 und ausgestattetes 
metallurgisches Laboratorium vonnoten. Es handelt 
sieli dabei nioht- um oin blofies Versuchslaboratorium, 

dasselbe mufi vielmehr m it allem metallographisdion 
und pyrometrisehen Zubehor' versehen sein, dazu kom
men Schmelzofen, und Vorrichtungen zum Bearbeiten 

der Metalle. Ferner mufi Gelegenheit da sein, um 
Gufistiicko herzustellen, naturlieh kleineror Abmessun- 
gen, und ein neuzeitlichcs Eestigkeitslaboratorium darf 

nieht fehlen. E in solches gut eingerichteto3 Laborato- 
riilm dientnichtnurLchrzwccken,sondern auch alsUnter- 

suchungszontralo fiir die Industrio des ganzen Bezirks, 
in  der dio Beliandlung der Giefiereiprobleino der 

Praxi3 durch erstklassigo Faclileute e^folgreich durch

gefiihrt werdon kann.
Jeder Eisengiefier wisse nur zu gut, dafi solche 

Problemo taglieh auftauchen. Wie oft komme C3 z. B. 
in  einer Giefierei vor, dafi eino gewisse Sorto von Gufi- 
stiicken, dereń Heratellung yielleicht eine botriiohtliche 
Zeitlang glatt vor sich ging, plotzlich aus einem. nicht 
sichtbaren Grundo mifilingt, und dafi erst nach geraumer 
Zeit, wahrend dor man mehr oder weniger aufs Gerate- 
wohl herumprobiert habe, dio Stiicko wiedor einwand
frei werden, meist, ohne dafi dio wahro Ursacho der 
Storung festśteht, woil der Giefieroimann nicht dio go- 
niigenden theoretisohen Kenntnisso besitzt. Es soi un- 
notig, hinzuzufiigen, dafi Eolcho Storungen Geldverluste 
bedeuten, dio oft einen nicht unbetrachtHchon Umfang 
annehmen. Dabei sei schon aus geschaftlichen Riick- 
sichten empfehlenswert, eine Einrichtung zu schaffen, 

wio er sie angedeutot habo. „Sic alle/( so sehliefit 
Louia seine Ausfiihrungen, „zahlen Priimien fiir Feuor- 

versicherungen; ist cs da nicht auch empfehlenswert, 
eino Priimie zur Versicherung gegen Unwissenheit zu 
zahlen, dio letzten Endos nioht woniger Sehadon an- 
richten kann ais eino Fouorsbrunst?“ U. Loli.se.

Einige Werte aus der amerikanischen Kuppelofen- 

praxis.

In  einem Vortrago iiber die verschiedene Eignung 
von Kapselgeblasen und von Ventilatoren zum Kuppel- 

ofenbetriebo legte W . T r i n k ,  Professor am Carnegie 
Institute of Technology, Pittsburgh, eine Tafel der wieh- 
tigsten Kuppelofenabmessungen, Diisenquorschnitte, Satz- 
grofien, Windmengen und Windpressungen vor, der fol

gende Ziffern entstammen1) (s. Zahlentafel 1).
Die Werte beruhen auf den Erfahrungen der 

W hiting Foundry Equipment Co., dereń Kuppelofen dureh 
gleichmaBig zylindrische Ausmauerung und knapp iiber 

der Herdsohlo angeordnete, nacli dem Ofcninnern zu 
sich facherartig erweiterndo Diiscn gekennzeiehnet sind 
(Abb. 1). Dieso Oefen werden m it einer oder zwei 
Dusenreihon betrieben und bedingen dementsprechend 

versohiedeno Eiillkoksmcngen. Zur Ausnutzung des vollen 
Warmewertos des Fiillkokses macht man den ersten Eisen- 

satz betrachtlich groBer ais dio folgenden normalen 
Schmelzsatze und bemifit folgeriehtig beim Arbeiten m it 

zwei Diisenreihęn, wobei eine grofiero Mengo von Fiill- 
koks gesetzt worden muB ala bei nur einer Diiaenreihe, 

auch den ersten Eisensatz entsprcchend grofier.

l )  Nach Foundry 1919, 1. Juni, S. 358.
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Żalilentafeł 1.

FUllsatz Windbędarf

Bel 2 Dlisen 

reihen

Bei 1 DUsen- 

reihe Druck

mro
Wasser-

saule

206
.535
735
787
787

1038
1180
3741
2012
2238
3019
3522
4142
5342
6097
6097
5548

181
272
362
362
544
544
726
907

1013
1379
1497
1860
2268
2722
3175
3629
3916

282—322 
322—403 
322-403 
322—403 
403—484 
403—484 
403—481 
484-564 
484—564 
484—564 
484-564 
564—645 
56-4—645 
564-645 
564-645 
564—645 
564-645

397
397
567
567
737

1021
1247
1474
1928
2381
3118
3856
4423
5273
5670

159
159
227
227
295
408
499
590
771
953

1247
1542
1769
2110
2268

686
813
813
940

1067
1143
1219
1372
1524
1676
1829
1981
2134
2220
oder
2286

3689
5186
5186
6934
8934

10 257
11 670 
14 774 
18 238 
22 070 
26 264 
30 825 
35 747 
41 037

50— 54 
04— 73 
82- 91 
95—104 

109—118 
136-150 
168—186 
204—227 
250—272 
280—318 
331—363 
358—395

Aus der minutlichen Windmenge und dem Wind- 
drucke ergibt sieh Art und GroBo des erforderliehen 
Geblases. Trink empfiehlt die aussohlioiilichoYerwendung

Schleut/ergeblóse (Venti!ator!

'Kuppelofen

----- Menge der ber gletchbfelbcnder Umtfrehungszafił
m inut Uch geheferten tju ft

Abbildung 2. Oharakteristikcn der Gebliłse uncUdes 
Kuppciofens.

vonKapselgeblasen, da diese bei weehselndemWiderstande 
an dor Diisenmundung, wie soleher beim Kuppolofen- 
betriebo unvermcidlich ist, gleichmaCigere Windmcneen 
liefern ais Ventilatoren, deren Wirkungsgrad bei Wider- 
standsschwankungen ungiinstiger ist. Abb. 2 u. 3 zeigen

HuppeltfencharaHteritfilt: 

m bei grcjhtem 'j 

n  bei mffkrem > Wider stond* 
o bet germcjstem j

ChciraHteristiK des Venti la ta rń

S itherneitsduse,

die Oharakteristikcn des Kuppelofens, der Ka'p<c!gebliise 
uńd der Ventilatoren. Unter Charakteristik des Kuppel
ofens ist dabei dio parabolische Kurve zu verstehen, die 
den Druekweehsel in der Windkammer des Ofens bei zu- 
nehmendor Windmenge angibt, wiihrend ais Charakteristik 
der Geblase jene Kurve verstanden wird, die das Ver- 
haltnis zwisehen gelieferter Windmenge und Miindungs- 
pressuilg bei gleiohbloibendem Widerstande und gleicher

Scrifacrte

Jbstich

W inannschiajl •

Abbildung 1. Whiting-Euppelofen.

XXV I.
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Umlaufgeschwindigkeit angibt. Der Schnittpunkt der 
Ofen- und der Geblase-CharakteristiJr gibt den Druck und 
die tatsachlich dem Ofen zugefiihrte Windmenge an. Wio 
dag Sohaubild Abb. 3 zeigt, ist innerhalb gleicher Grenz- 
werte des Ofenwiderstandes dio dcm Ofen zugofiihrto 
Windmenge beim Betriebe m it Kapselęebliisen -wesentlich 
gleichmaftiger ais beim Arbeiten m it Ventilatoren.

Aus diesen Nachweisen ergibt sich ferner dio Wich
tigkeit der Verwendung eines Geblases von der jedom 
Einzelfalle angemessenen Leistungsfahigkeit. Zu groUo 
Geblase sind ebenso unwirtscliaftlich wio solcho von zu 
geringer Leistungsfahigkeit. E in zu kleincs Geblase nutzt 
die Leistungsfahigkeit des Ofens nicht geniigend aus, 
wahrend ein zu groGes einen Teil des Sehmelzkokses 

zwecklos verbreimt und erheblicho Verlusto durch un- 
notig hohen Abbrand bewirkt. Dio bei Gebliisen von zu 
groCer Leistungsfahigkeit gebrauchlieho Aushilfe, durch 
Oeffnung einer Nobenklappe den Łuftiiberschufi ent- 
weichon zu lassen, vermeidet zwar dio schlimmsten 
Schaden, kommt aber doch iiber eino zwecklose Iiraft- 
vergeudung nicht hinweg. H at ein M ifigriff bei der 
Auswahl des Geblases stattgofunden, so diirfte es in den 
meisten Fallen wirtschaf tlicher sein, die einmaligen Kosten 
der Aenderung der Auswechslung einer oder zweier Iłio- 

menscheiben auf sich zu nehmen, ais fort und fort Be- 
triebsverluste entstehon zu lassen. G. Irresberger.

Die Berechnung der Gattierung unter gleichzeitiger 
Beriicksichtigung des Silizium- und Phosphorgehalts.

Eine praktisehe Anleitung zur Berechnung von 

Gattierungcn mit Hilfe von Gleichungen veri>ffentlicht 
B. O s a n n 1), dereń Hauptziige nachstehend wieder- 

gegeben seien:

Eine Gattierung bestebe aus
20 %  Kaufbrueheisen 

50 „  Roheisen 
30 „ GieCabfallen.

In  den GuBstiicken soli ein Siliziumgehalt vOn 2,3 %  

eingehalten werden. Annahme ist, daB das Kaufbruch- 
eisen 2,0 %  Silizium habe. Der Siliziumgehalt des Roh- 

eisens soli ermittelt werden =  x.

<o A

& f.s
I

I  
ł; 10

I

c Sc/A<eho/'•1.0ril. O
'V<.
1
I

1
!

1,5 §

I
to**.

I

B

Roheisen a. r  Roheisen c
Abbildung 1. Phosphorgehalt der Mischung 1. .

70 Teile Roheisen b, 30 Teile Roheisen c, zus. 100 Teile.

10 %  besteht die 

(20.2,0 + 50-X + 30.2,3) =  98,52) .  2,3.

Bei einem Siliziumabbrand 

Gleichung:

9°

100 '
Daraus folgt x — 2,86 =  r d . 2 , 9 %  Silizium.

Um dieser Bedingung zu geniigen, stehen drei Roh- 
eisengattungen (a, b, c) zur Verfugung.

Roheisen a m it 3,2 %  Si, 0,6 %  P
b „ 2,1 ., „ 0,7 „  „

,, c „ 2,6 ,, „  1,7 „  ,,
Der durchschnittliche Phosphorgehalt soli 1,0 %8ein, 

da OfenguC erzeugt wird. Man muB-einen Kunstgriff 
anwenden, wio ihn der Verfasser auch bei der Berech- 
nnns; der Zusatzo beim Fcrtigmachen der Schmelze im

*) GieBereizeitung 1920. l.Febr., S. 41.

2) , 1,5 %  gehen durch Si-, Mn- und Fe-Abbrand ver- 
lorcn.

Konverter oder Martinofen anwendet, d. h. es werden 
Gemisehe gebildet, die alle der einen Bedingung genugen. 

Alsdann werden dieso Gemische derartig zusammen 
gefugt, daG auch dic zweite Bedingung erfiillt wird.

Zunachst wird graphiseh im  Sinne der Abb. 1 und 2 
ermittelt, daB eino Mischung 1 von

63 %  Roheisen a l mit einem Si-Gehalt

37

n"! m i

CJ 3,0 %

I

0,5

So//jeho Y-1, O

i

-s;

SO

•<b

I

Jo i
4.

0,5
BO 90 100 Teiie10 20 30 ¥0 „  .. .

Roheisen i  Roheisen c
Abbildung 2. Phosphorgehalt der llischung 2.

70 Teile Boheisen b, 30 Teile Boheisen c, zus. 100 Telle.

einen Phosphorgehalt 
Mischung 2 von

%  Roheisen b l mit einem Si-Gehalt 

c / = 2 , 2 5 %

von 1 %  ergibt; und eine

70 '

30
dasselbe tut.

Beide Mischungen werden nun so zusammengefugt, 
daB oin mittlerer Gelialt yon 2,9 %  Silizium herauskommt. 

Dies gcschieht- wieder graphisch im  Sinne. der Abb. 3.

|  3.0 

f '
s,

2.S

2,0

4
So/ięthoff-ZJSTrit.

1
|

i

i

y.H.
3,0 ^  

i 
% a <§ 
i

2.0
lOOTeiie

Mischung 2  A M ischung f
Abbildung 3. Siliziumgehalt der Mischung bel 1% 

Phosphor.

Demnach mussen 87,5 Teile der Mischung 1 m it 
12,5 Teilen der Mischung 2 zusammengefugt werden, und 
es ergeben sich folgende Zahlen:

63 • 50

\

87,5'

12,5

12,5

110 ■■ 1U0
37 • 50

1U0 •■ 100

30 . 50

I0U ■■ 1U0
70 • 50

100 •■ 100

27,5 %  Roheisen a 

16,2 „  „  c

1,9 .. .. c

4.4 „ „  b

18,1 %

50,0%

In runden Ziffern lautet die Gattierungsvorschrift: 

30 %  GieBabfiillc
20
28

18
4

Kaufbrueheisen 

Roheisen a
Roheisen c (Lu.\cmburger) 

Roheisen b

Zusammen 1U0 % .

Die Losung dieser Aufgabe zeigt, daB man Gattierun
gcn m it jeder beliebigen Zahl vOn Komponenten rechne- 
risch auf mathematischer Grundlage behandeln kann.

An d'o Stelle des Phosphors konnto auch Mangan 

oder ein anderer Eiscnbegleiter treten; das Verfahren 
wurde das gleiche bleiben.
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Siliziummangan fur StahlformguB.

Zwecks Kliirung der Erfahrungen boi dor Vorwon- 
dung von Siiizium-Mangan-Legierungon ais Ersatz fiir 
Ferromangan und Ferrosilizium boi der Herstellung von 
StahlformguB1) hat die Zeitschrift „Tho Iron Age“, an 

iibor 100 bedeutondoro amorikanischo StahlgioBereien, 
dio mit Alartinofon, Konvortern oder Elektroofen arbeiten, 
oinon Fragebogen yersandt2). Unter,G0 Anfcworten hatten

56 Werko Ferrosilizium-Legierungen uborhaupt nicmals 
angewandt, sondorn stets getrennt Ferromangan und 

Ferrosilizium vorarboitet. • Von den Erfahrungen der acht 
iibrigen StahlformgieBereien sei folgendes wiedorgegeben.

Eine Stahlformgieflorei m it sauren Siomens-Martin- 
Oefen vorwendet Siliziummangan m it 24 %  Silizium 
und 50 %  Mangan. Davón kommen 75 %  in den Ofen 
und 25 %  in die Pfanne. Weiter werden 0,0S %  Mangan 
ais 80prozentiges Ferromangan in die Hanno gegeben. 
Die Vorteile liegen nach Angabe des Works zunachst in 
dor gowonnenon Zeit. Fornor lehrt dio Erfahrung, daB sich 
oin guter Stahl aus saurem Ofen m it einer einzigen Le
gierung leichter herstellen liiBt ais m it zwei gotrennten. 
Allerdings sind dio Unkosten bei Verwendung von Sili

ziummangan hoher.
Eine andore GioBeroi, die nach dem sauren und basi- 

sehon Vorfahren arbeitet, yorwendete eino Legierung yon 
25,32 %  Silizium und 51,37 %  Mangan. Die Analysen von 
zwoi Schmelzungen, dio m it dieser Legierung im sauren Ofen 
fortiggestollt wurden, waren folgende:

Schmelzung C Mu Si P S
%  % %  %  / %

t 0,20 0,62 0,23 0,042 0,048
2 0,21 0,61 0,29 0,031 0.013

Die Legierung wurde zerkleinert in don Ofen ein- 
gefiihrt, Die Vcrsuchssta.be ergaben einwandfreie physika- 
lischo Werte. Dio Kosten stellten sich bei Siliziummangan 

hoher ais bei zwei gotrennten Legierungen.
Eine dritto GieBerei hat Versuche mit einor Legie

rung von 70 %  Mangan und 25 %  Silizium im  sauren 
Sienlens-Martin-OfenundimKonverterangestellt. Zueiner 
10-t-Schmelzung aus dem Martinófen wurden in die Giefi- 
pfanne 45 kg SOprozentigoS' Ferromangan und 112,5 kg 
Siliziummangan zugesetzt. Der fortige Stahl hatte eine 
Zusammensetzungvon0,17 %  Kohlenstoff, 0,75 %Mangan 
und 0,25 %  Silizium. Bei einer 12-t-Schmelzungsetzto man 
135 kg Siliziummangan in dio Pfanne und 11,25 kg Ferro
mangan in den Ofen. Die Zusammensetzung dieses Stahles

’ ) Vgl. auch Bericht uber die Arbeit von S. L. H o y t  

uber dio Anwendung von Manganlegierungen im Martin- 

ofenbetrieb in St. u. E. 1920, 13. Mai, S. 655/7.
-) Ir. Age 1919, 25. Sept., S. 855/7.

war 0,12 %  Kohlenstoff, 0,6 %  Mangan, 0,37 %  Phosphor (!),
0,31 %  Silizium und 0,043 %  Soliwefel. Die Analyse eines 
Konyertorstahles, zu dessen Fertigstellung 13,5 kg Silizium
mangan auf die Tonne verbraucht wurden, war folgende:

0,08 %  Kohlenstoff, 0,61 %  Mangan und 0,34 %  Silizium, 
wahrend die sonst ubliche Yerwendung von 11,25 kg 
SOprozentigem Ferromangan und 6,75 kg 50prozentigem 
Ferrosilizium 0,14 %  Kohlenstoff, 0 ,26%  Mangan und
0,36 %  Silizium ergab. Diese GieBerei erblickt in der An

wendung dor Legierung eine wesentliche Ersparnis in der 
Betriebsarbeit, im Wiegon und im Lagerraum. Auch lieBe 
sich ein niedrigerer Kohlenstoffgehalt durch eine derartige 
Legierung leichter erreichen.

Eine GieBerei m it saurem Birnenbetrieb yorwendeto 
Legierungen von 20 %  Mangan und 5 %  Silizium bzw. 
22 %  Mangan und 9 %  Silizium, die im Kuppolofon nieder- 
geschmolzen und in der Pfanne zugesetzt wurden. Ver- 
gleichswerte mit den Ergobnissen von gotrennten Legie

rungen werden nioht gegeben, man hiilt es fur empfehlons- 
wort, den Zusatz zwecks, bessorer Verteilung flussig zu 
machen.

Ein Werk erblickt in der Anwendung yon Silizium
mangan ari Stello dor beiden gotrennten Legierungen keine 
wirtschaftlichen Vorteile. Von oinor Einfuhrung dieses 
Verfahrons wurde abgesehen, woil das Hinzufugon yon 

Silizium und Mangan zu yerschiedenen Zoiten hutten- 
mannisch wortyollor erscheint, wenn auch anerkannt wird, 

daB eine geringe Menge von Siliziumipangan zum SchluB 
von Nutzen soi. II. Kalpers.

Ueber Quarzite und Silikasteine.

In  Tafel 14 der Nr. 13 vom 1. April 1920 sind einigo 
Unrichtigkciten stehengebliebon. Unter Abb. 2 muB es 
statt Kohlenstein „Kohlensandstein" heifien. Dio in  
Abb. 10 bis 12 ausgefiihrten bzw. gestriehelten Kurven- 

linien bedóuten nicht Volumenzunahmen oder spez. Go- 
wicht, sondern stclton d io ' Schaulinien von zwei ver- 
sohicdenen Rohstoffen dar.

Ferienkursus fiir GieBereifachleute an der Bergakademle 
in Clausthal.

Vom 8. September bis einschl. 24. September 1920 

soli wiederum unter Loitung des Geh. Bergrat Prof.
B. O s a n n  ein F e r i e n k u r s u s  fu r  G ieBc ra i f a ch-  
l e u t e  stattfinden. Er gliedort sieh in einen zehn- 
tagigen Laboratoriums- und siebentagigen Vortrags- 
Rursus, dio auch jeder fiir sich belogt werden konnen.

Anmeldungen sind an das Sekretariat der Berg- 
akademie in Clausthal (Harz) zu richten, das auch 
Auskunft erteilt. Die Meldung muB spatestens bis 
zum 30, August eingehen.

Patentbericht.
Deutsche Reichspatente.

KI. 31 c, Nr. 309 212, vom 6. Februar 1918. Ma- 
schinonbau-Akt .-Ges.  II .  F i o t t m a n n  & Co. i n  

Horno.  Vorrwhlung zum Oiepen in konzenlrisch angeord- 
neten Kolćillengruppen.

Jede.Kokille a, die 
in  konzentrisch an- 
geordneteń Gruppen 
zusammengefaBt sind 
und fur jede Gruppe 
oinen gemeiusamen 
Deckkasten besitzen, 
ist durch einen be- 
sonderen Formstein b 
abgedeckt, der einen 
Ringkanal c hat. Die
ser ais EinguB dic- 
nende Kanał c ist an 

den gemeinsamen EinguBkanal d angeschlossen und gegen 

die Form mit mehreren GieBoffnungen o yersehen. Der 
GuB soli hierdurch glpiehmaBig erfolgen, damit der Kern f 
nicht seitwarts gedruckt wird.

KI. 21 h, Nr. 316160, vom 13. August 1918. Ma- 
sch inenbau-Ans ta l t  H u m b o l d t  in Co ln-Ka lk .  

Elektrodenklemme jur elektrische Oefen.

Jede einzelne Klemmbaeke a wird mittels zweier 

Hebel b und Schrauben e m it Rechts- und Linksgewinde, 

die durch einen Zahnkranz d gemeinsam angetrieben 
werdea, betatigt..
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Zeitschriftenschau Nr. 6.1)

Geschichte des Eisens.
A l  to  E i a o n s ch m e lz  v o r f a h  r e n.* Scliwie- 

rigkoiten beim Stuckofenbetrieb. Ungonugendo Sicher- 
lieit der erBton Goblaseinascliincn. Gichtbefordorungs- 
anlagen. Zusammensetzung dos Mollers. P lan oiner 
alten Stiickofonanlago. SchlackentrennuugBYerfahren. 

[Ir. Tr. R oy. 1920, 6. Mai, S. 1330/2.]

Allgemeine Metallurgie des Eisens.
AUgemeines.

G. Cćsaro: D io  L i q t t ł d j i s l i n i ó  i m  E i s o ń -  
K oh l e n  a t o f f-D i a g  r a in m. (Yortrag vor dom Iron 
and Steol Institute.) [Ir. Coal Tr. R oy. 1919, 9. Mai, 
S. 599. —  Ygl. St. u. E. 1920, 27. Mai, S. 724.]

Kuniichi Tawara und Genshichi Asabara: Gr a-  
p h i t b i l d u n g  i n  E i s o n -  K o h l e n s t o f f  - L o g i o -  
r u n g e n .  (Vortrag vor dom Iron and Steol Institute.) 
[Ir. Tr. Rev. 1919, 9. Mai, S. 578 9. —  Ygl. St. u. E. 

1920, 27. Mai, S. 723,4.]
G. Charpy: H o h l r a u m e  in S t a h  1 b 1 o okoń. *  

Besprochen wird eino boaomloro Art von Hohlraumen 
(microretassuros); ihre Entatohung durch nachtraglieho 
Erstarrung flussiger Metalltropfen in foBtor Umgobung; 
ihr Nachweis durch Aotzon und. mechanische Bcan- 
spruchung; ihr EinfluB auf dio mechanischen Eigen- 
schafton ; ihr Yerhalten und ihre Ausbildung boi der 
WToitcrverarbeitung; dio Moglichkeit ihrer Yerschwoia- 

sung boim Walzen und Schmioden in hoher Tempe
ratur. (Auszug aus oinom Yortrag voin 9. Febr. 1919.) 

[Gen. Civ. 1920, 28. Fobr., S. 240/1.]
EinfluB der Beimengungen.

Dr. Androw McCanco: N i c h t  m o t a l l i s c h e
A u b 8 c h o i d u n g o n i n  S t a h l . *  Berioht folgt. [J. W . 

of Sc. 1917, Nr. .2, Jan., S. 55 99.]
H . S. Rawdon: S c h w e f e l  u n d  P h o B p h o r  i n  

S t a h l .  (Boricbt folgt.) [Chem. Met. Eng. 192Ó, 

31. Marz, S. 609/11.]
Dr. Androw Mo Canee: S ch l a c k e n e i n s o h l i l s B e ,  

i h r o  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  i l i r  Y o r k o m m o n  
i m  S t a h l .  (Yortrag vor dem Iron and Steel Insti- 
tuto.) [Ir. Coal Tr. Roy. 1918, 3. Mai, S. 499/500. —  
Ygl. St. u. jB. 1920, 13. Mai, S. 659,62.]

Brennstoffe.
AUgemeines.

A. R . Powoli und S. W . Parr: U o b e r  d i o F o r -  
m o n d e r  i n K o h l e  v o r k o m m o n d o n S c li w o f o 1 - 
v o r b i n d u n g e n. Der Schwofel kommt in vior Formen 
in der Kolilo vor, you denen zwoi organische und zwei 
anorganische Yorbindungen sind. [J. f. Gasbel. 1920, 

8. Mai, S. 303.]

Torf und Torfkoh!e.
Zander: T o r f k r  a f t w o r k e u n d  N o b o n p r o -  

d u k t e n a n l a g e n . *  Torfgewinnung (Strengersche 
Torfgowinnungsmasćhino). Trocknung. Arbeiterfragen. 
Boschaffenheifc\dos Torfes. Vergasung oder unmittel- 
bare Yorfeuorung. [Mitt. d. Veroinig. d. Eloktr. Werke 
1920, I , Aprilhoft, S. 81:5.]

Koks und Kokereibetrieb.
A. Baille-Barrelle: A n f o r d e r u n g e n  an  K o k s  

f u r  Y e r h u t t ą n g s z w e c k e .  Eigenschaften Yon 
Hoehofenkoks. PrOfung auf Festigkeit und Kobaśion 

mittels Trommel. Beschrieben werdon die an der Saar 
ublichen Vorfahron. [Gen. Civ. 1920, 8. Mai, S. 435;7.]

W . J . Roes: Z e r ś t o r u n g  d e r  K o k s o f o n -  
w a n d u n g o n .  E i u w i r k u n g  Y o n  S a l z e n  a u f  
S i l i k a -  u n d  S c h a m o t t o s t e i n e .  (Boricht vor-

Ł) Ygl. St. u. E. 1920, 29. Jan., S. 162/9; 26. Febr.. 
S. 302/9; 1. April, S . '444/53: 29. April, S. 588/94;
27. Mai, S. 727/33.

gesehen.) (Auszug aus Yortrag vor Zwoigvorein fQr 
feuorfesto Induatrio der Coramic Society, April 1920.) 
[Ir. Coal Tr. Rov. 1920, 7. Mai, S. 643.]

Erze und Zuschlage.
Eisenerze.

E  i s on o r z t o  r k o m i n  on  i n  O s t i n d i o n .  Dio 
auf Veranlassung der bollandiscbon Regierung aus- 
gofiihrton Untorsuchungen auf der Insol Celebes habon 
ein Yorhandensoin Yon 160 Mili. t Eisonerz m it einem 
gescliiitzten Eisengelialt von 5 Mili. t ergebon. Wogen 

der Naho der Kiiste sind dio wirtschaftlichen Aussichton 
gunstig. Elektrischo Kraft ist lieferbar durch dio 
Wasserfiillo des Laronaflusses. Das Erz onthiilt
45 bis 50 o/o Eiaon, 1 ,19%  Mangan, 0,38 °/o Niekel und 
otwa 0,14 oj0 Schwefel. [Ir. Tr.. R oy. 1920, 6. Mai, 

S. 1335.]
Manganerze.

E. N. T. Slater: M an  g an  e r z b e rg b a u in  I n 
d io  ń.* Gesamtfordorung Indiens an Manganerzon 

botrug 1914 iibor %  Mili. t, hauptsachlich aua don 
Zontralprovinzen stammender Pailomolan und 1’yroluBit 

mit 49 bis 54 °/o Mn, 4 bis 8°/o Fo, 0,06 bis 0 ,14%  P- 
Gewinnung meist im  Tagobau. [Eng. M in. J . 1920,
22. Mai, S. 1155 9.]-

Chromerze.
C. Iltłtter: U e b o r  d i e  w i r t B c h a f t l i c h o B e -  

d o u t u n g  d o r  m a z o d o n i s c h e n  C h r o m o r z v o r -  
k o m m o n . *  Die nordlich Uoskiibs gelegoucn Chrom- 
oisensteinYorkommon von Raduacte versprccbon dio 

groBte Entwieklung. Dor Gehalt an Chromoxyd bo- 
triigt im Mittel bei Sorte I  50 bis 52 % , bei Sorto I I
46 % . Das Erz ist frei von Kupfer und Nickol. 
Abbau in terrassenforinigem Tagebau. Fordoranlagon. 
[Metallborse 1920,'22. Mai, S. 833/4.]

Baustoffe.
Eisen.

®r.-Qug. H . Bosenberg: A r b e i t e n  d e u t s c h e r  
E i s e n b a u -  W o r k o  a u s  d e n  K r i o g s j a h r o n
1914  b i s  1918.*  [St. u. E. 1920, 11. Marz,S. 358/64;
15. April, S. 510/4; 22. April, S. 541/6.]

Franz Cuch: V e r r i n g o r u n g  dos S i c h o r -  

h o i t s g r a d o s .  E i n W o g  z u m  S p a r e n .  Moglich
keit derartigor MaBnahmen. Forderung doa Yerantwort- 

lichen Ingenioura. [Eisenbau 1920, 9. April, S. 145,8.]
BloB : D ic  F o r m a n d e r u n g e n  d e s S t r a B o n -  

b a h n g l e i s o a u n t e r  d e r  r o l l o n d o n  Las t . *  
MeBrerfahren. Beschreibung dor MeByorrichtung. 
Scliienendurchbiegung und Bettungsziffer. Innere 
Formanderungen der Schiene. [El. Kraftbetr. u. B. 
1920, 4. April, S. 81/5; 14. April, S. 93,7.]

Ersatzstoffe.
G. y. Hanfstengol : M i t t e i l u n g e n u b o r n e u o r e  

E r f a h r u n g e n  B n d Y e r 8 u c . b e  m i t  E r a a t z s t o f -  
f e n  i m  B a u  u n d  B e t r i e b  y on M a s c h i n e n .  Yer
halten gegenuber Rost und chemischen Einflussen, 
mechanische Eigenschaften, Eignung fiir Lagorzwecke. 
Beispiele. [Glaser 1920, 1. Apri|, S. 49,57.]

Wiirme- und Kraftwirtschaft.
AUgemeines.

E. Lavandior: W i i r i n o w i r t s c h a f t  a u f  n i i t -  
t e n w o r k e n .  (Yortrag, gehalten in dor Association 

des Ingenieurs ot Imiustriels luxembourgeois am 
19. Okt. 1919.) [St. u. E. 1920, 6. Mai, S. 623.]

W  a r m o v o r 1 u h t o d e r  D a m p f l e i t u n g e n . *  
ZahlenmSBige Angaben iiber den W iirm eYerbraueh 

.nackter Rohrleitungen und die durch Isolierung zu er- 
zielenden Ersparnisse nach den Untersuchungen des 

Dampfkesael-UeberwachungBYereines der Zochen im

Zeitschriftenoerzeichnis nebst AbkB.rzu.ngen siehe Seite 150 ~bis 161.
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OberbergamtBbezirk Dortmund. [Gliickauf 1920, 8. Mai, 
S. 365/8.]

Abwarmsverwertung.
Dahme: D io  W i i r m o p u m p o . *  MeBkorperyer- 

dampfer. Weaen der Wiirmcpumpe. Auafiihrungs- 
arten. [Z. f. Dampfk. u. M. 1920, 21. Mai, S. 153/4; 
28. Mai, S. 162/5.]

Warmemessungen.
Allgemeines.

Franz Cdstek: D ie  a n n i i k e r n d o  B e s t i m -  
m.u n g d e r Y o r b r e n n u n g a g a a m e n g e y o n K o h -  
l e n .  Dor Yerfasser gibt Naherungagleicliungen an 
fur die Yerbrennungsgaamenge V  in m 3, ■wenn c don 
Kohlenstoffgehalt in  °/0, 1 den LuftiiberschuB uńd H

don Heizwert in W E  bedeutet, m it Y  == _!1 • 1 odor
10

=  ^0,001 H  +  ° 1° 0° 1 )  l fiir. Kohle bzw. (0,001 H-

+  1 fiir Braunkohle. Die Abweichungen

Tom gomoinen W ert betragen im allgemeinen nicht 
mehr ais 10°/o. [Feuerungatochnik 1920, lo . Mai, 
S. 133/6.]

Pyrometrle.
Fr. Hoffmann u. A. Schulze : U e b e r d i e B r a u c h -  

b a r k o i t  v o n T h e r m o e l e m e n t e n  a u s i i n e d l e n  
L o i t e r n  i n  h o h e n  T e m p e r a t u r e n . *  [E. T. Z. 

1920, 3. Juni, S. 427/33.]

Feuerungen.
Kohlenstaubfeuerungen.

K o h l e n s t a u b f e u e r u n g  i n e i n e r T e m p e r -  
g io B e r e i . *  • Ea wird eine Yorrichtung zum Ver- 
mischen yon Kolilenstaub und Luft auBerhalb des 
Ofens besprochen. Beschreibung des Brenners. Bei 

niedriger EinlaBgeschwindigkeit des Brennatoffge- 
mischos laBt sich eino Yerringerung sowohl des Ab- 
brandes der feuerfesten Steine ala auch der Schlacken- 
menge ermoglichen. (Yortrag von Milton W . Arro- 
wood Yor der American Foundrymen’s Aaaociation, 
Pbiladelphie.) [Ir. Age 1920, 22. Jan., S. 259/61.]

Gaserzeuger.
Allgemeines.

U e b e r  d i e  W i r t a c h a f t l i c h k e i t  y o n  G a s - 
o r z e u g u n g s a n l a g e n  be i  G e w i n n u n g  yo n  U r - 
t e e r  u n d  s ch.w e f e la  a u r e in A m m o n i i i . *  [St.
u. E. 1920, 22. April, S. 533/41; 6. Mai, S. 610/21; 
13. Mai, S. 651/5; 20.'Mai, S. 685/9.]

Ber i ch t  dos G a s in s t itu ts  (Lehr- u.'Versujhs- 

gasanstalt des Deutsehen Voreins von Gas- und Wasser- 
fachmannern) in Karlsruhe.. Ent- und Vorgasungs- 
yeisucho vonBraunkolilen,Steinkohlcn,Schiefer. Sonsiige 
gastechnische Untersuchungen. fJ. f. Gasbel. 1920,5. Juni, 
S. 365/70.]

Hub. Hormanns: Ueber rostlose  Gaserzeuger, 
besonders m it  fliiss igem  Sćh lackenabs t i ch . *  
Entwiokelung dor rostloson Gaserzeuger. Heller-Gas- 
erzouger. Abstieh-Gaserzouger von Georgsmarienhutto 

und von Rohmann. [Z. d. V. d I. 1920, 1. Mai, S. 351/4.]
Braunkohle.

H. K . Benson undR . E. Canfield: Tief tempera tu r-  
D e s t il la t io n  e iner u n te r b i t u n u no sen  K oh lo .*  

Versuchsergebni6so der Destillation oiner Lignitkohlo bei 
niedriger Temperatur bezuglich Gas, Koksriickstand, 

Ammoniak, Teer, Paraffin. [J. Ind. Eng. Chem. 1920, 
Mai, S. 443/6.]

Ernst Wolff: D ie  T ie f t em pe ra tu ry er koh lu ng  
g er ingw ertig e r  B renn s to ffe , insbesondere  der 

B raunkoh le . Versuchsergebnisse boi der Entgasung 
von Muli aus einer oberbayorischen Braunkohle. [Braun
kohle 1920, 1. Mai, S. 41/2]

Warm- und Gliihófen.
Elektrische GItth6fen.

E. F. Collins: E 1 ok t r i  a c h e  G l iili o f en.* Be- 
Bcbreibung einigor elektriseher Gliłliofen m it selbat- 

tatiger TemperaturmeBvorrichtung. [Ir. Tr. Rey. 1920,
11. Marz. S. 780/3.]

Krafterzeugung und -verteilung.
Kraftwerke.

M. Schulz-Brieaen und M. H irach : D a a  G  a a - 
k r a f t w e r k  a u f  d e r  S c h a c h t a n l a g e  B o r g -  
m a n n B g l i i c k  in B u e r . *  [Gliickauf 1919, 4 .Jan ., 

S. 1/7; 11. Jan., S. 21/7; 18. Jan., S. 37/41 ; 25. Jan., 
S. 53/6- —  Ygl. St. u. E. 1920, 13. Mai, S. 657/9.] 

Dampfkesselzubehór.
U e b e r  e i n  n e u e s  F e u e r b u c h s m a t o r i a l .  

[St. u. E. 1920, 20. Mai, S. 689/91.] 

Speisewasserreinigung.
Carl B raungard: U e b e r  Kesse l a pe i so wa sse r-  

r e i n i g  un  g m i t  So d a er  s a t z m i  t t e  ln . Dio Knapp- 
heit an Soda bzw. die Schwierigkeit der Beschaffung 
dieaes Stoffea bildet keinen AnlaB, zu zumoiat un- 
tauglichen Mitteln zu greifen. Es gibt noch geniigend 
Chemikalien, die an Stelle der Soda ais wirkaame Er- 

satzmittol angewandt werden konnon. [Chem.-Zg. 1920,
1. Mai, S. 334/5.]

Allgemeine Arbeitsmaschinen.
Scheren und Stanzen.

M a a c h i n e n  z u m S c h n e i d e n  y o n S t r e i f e n
• a u s  B l e c h e n . *  Dio Maachinen arbeiten nach dem 

Walzyerfahren m it Meaaorwalzen. Dio Measerscheiben 

Bind entwodor fest zucinander eingebaut oder yer- 
schiebbar zur raschen Aenderung der Streifenbreite. 
[Ir. Age 1920, 15. April, S. 1140/1.]

Sonstiges.
R. Philipp: U e b e r  d i e  W i r t a c h a f t l i c h k e i t  

d e r  S p a n o z e r k l e i n e r u n g . *  Vorteile der Spane- 
zerkleinarung. Beschreibung dor zugehorigen Ma

schinen, Ausfuhrung Magnetwerk Eisenach. [Werkz.-M. 
1920, 20. April, S. 171/4.]

Werkseinrichtungen.
Heizungen.

D am  p f lu  f th  o iz n  n g f i i r  F a b r i k r a u m e  

n n d  H a l  len. * Kurze Beschreibung einigor Aus-’ 
fiihrungaformen der F irm a Danneberg & Quandt, 
Berlin. [Z. d. Y . d. I. 1920, 15. Mai, 8. 370.]

Roheise-nerzeugung.
Allgemeines.

H. E. W r ig h t: D ie  c h e m i s e h e n  u n d  t h o r -  
m i a c h o n  B e d i n g u n g e n  d e r  H o c h o f e n t o c h -  
n ik . *  Yortrag, gehalten auf der FrubjahrsYersamra- 
lung 1920 dos Iron and Steel Institute. (Bericht folgt.) 
[Engineering 1920, 7. Mai, S. 631/3.]

Hochofenanlagen.
F. L .PrentiB : Y o m  E i B e n e r z  z u m  A u t o m o 

b il.*  Henry Ford setzt seinen P lan in die Wirklick- 
keit um und baut ein groBes W erk bei Detroit m it 
Hoehofen, Kokerei, GieBerei, Stahlwerk usw. zur Her
stellung yon Automobilen. Beschreibung der Hoch- 
ofen- undKokereianlage. Beabsichtigt iat unmittelbarer 
GuB yom Hoehofen mittels Mischers, unter Zusatz yon 
Kuppelofeneisen. (Bericht folgt.) [Ir. Age 1920, 6. Mai, 

S. 1295/1302.]
H o c h o f e n a n l a g e  d e r W e i r t o n  S t e e l  Co.* 

(Ygl. St. u. E. 1920, 24. Jun i, S. 548/53.) [Ir. Age 1920,
12. Febr., S. 461/7.]

Hochoftnbau und -betrieb.
Y o r r i c ' h t u n g  z u m  F o r m e n  y o n M a B B e l -  

b e t t e n , *  Dio auf der Central Iron and, Coal P lant 
zu Holt in Botrieb befindliche Einrichtung besteht in 
einem walzenformigpn Korper yon 6,5 m  Lange und

Zeitschrillenverzeichnia nebst Abkurzungen siehe Seite ISO bis 161.
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4 t Gewicht, auf dossen AuBenseite die Modelle fur 
Masaeln und Laufe angeordnet sind, dio sieh beim Ab- 
walzen im Sand abdrucken. Das Ganze ist an einem 
ICran aufgehangt. [Ir. Coal Tr. Rot. 1920, 23. April, 

S. 561.]
Gichtgasreinigurig und -verwertung.

S. H. Fowlo8: D ie  K r a f t g o  w i n n u n g  au s  
H o c h o f e n g i c h t g a s . *  Ueberblick iiber bisherige 
Yerwendung der Gichtgase. Reinigungsyerfahron von 
Ilalberg-Beth. Rentąbilitatsberechnung. (Yortrag vor 
Institutiou of Eloctrical Engineers Miirz 1920.) [En- 

gineering 1920, 2. April, S. 443/5.]
H o c h o f e n f l u g s t a u b .  Flugataubbildung wird 

hegttnstigt durch die Anwesenhoit feiner Erze im  
Molier, und durch achlechtos Mischen und Sieben der 
Erzo. Wiederbeschickung m it rohein Flugstaub ist 
zwecklos, vielmehr -wird Sinterung ompfohlon. (Yor- 
trage von R . W . H. Atcherson und C. A. Moiliner vor 
dem American Institute of Mining and Metallurgical 

Engineers, Now York.) [Ir. Age 1920, 26. Febr., 
S. 609/10.]

II. Y . Schiefer: S i n t o r u n g  v o n  F l u g s t a u b . *  
Beschreibung der neuen Anlage der Mingo Works der 
Carnegie Steel Company zur Sinterung von Flugstaub. 

Leiatungsfiihigkeit 300 t am Tage. Ais Bindemittol 
dient lediglich 2 o/0 Feuchtigkeit. Anwendung dea 
Wright-Lloyd-Arerfahrenn. [Ir. Age 1917, 31. Mai, 
S. 1299/1304.]

Gewerbeinspoktor Derdack: S c h i i d l i c h e  W i r 

k u n g  v o n  H o c h o f e n g a s .  Bericbt uber Unfiille, 
die sieh durch Einatmen von trocken , gereinigtem 

Hochofengas ereigneten und die ganz eigenartige 
Krankhoitserscheinungon zur Folgę hatton. Ais IJr- 

sacho worden schiidliche Stoffe, wie gewiase Arsen- 
oder Zyanverbindungen, angesehon. [Z. f. Gew.-llyg. 
1920, Mai, S. 90.]

Eisen- und StahlgieBerei.

Allgemeines.
R. R . C iarkę: D e n k e n d o  L e u t e  f i i r  G i e B e 

re i e n . *  Beaprechung der Eigenachaften. die oin 
GieBereifachmann haben so li; Forderung von Person- 
lichkoit, Selbatiindigkeit, praktiacliem Sinn. Beispiele, 
■wie dtfrch Anordnungen des Leiters Yerboaaerungen 
eingefiihrt -werden konnen in Beforderungaanlagen, 

Putzerei, Kernmacherei usw. [Foundry 1920, 15. Mai,
S. 383 8.]

Th. Grzeschick: G i e B o r e i t e c h n i k  i n  e i n e m  

K r i e g s b o t r i e b .  Erlebniaae bei der behelfamiiBigen 
Herstellung von StahlformguB aua dem Martinofen, 

von GranguB, TemperguB und MetallguB. [GieBerei 
1920, 7. Mai, S. 75 6; 22. i la i, S. 85 8.] 

GieBerelanlagen.
W i e F o r m m a s c h i n e n g u B  h e r g e s t e l l t  w i r d  

Beschreibung der Moderu Foundry Co., Oakley, dadurch 
sieh auszeichnend, daB Handarbeit in weitestgehendem 

MaBe durch mechaniacbe Yorrichtungen ausgeschaltet 
wird. [Foundry 1920, 15. Mai, S. 379/83.]

D ie  S p r i n g f i e l d - S t a h l g i e f i e r e i  i n  G l a s 
gow .* Die GieBerei besitzt einen 20 t Martinofen und 
einen 2 bis 3 t Kleinkonverter. Die Formerei wird 
durch zwei Krane von 20bezw.251 Ladefahigkeit bediont.
2 Gluhofen m it Gasfouerung. [Ir. Coal Tr. Rey. 1920,
7. Mai, S. 645 6.]

N e u e  s a u r e  S t a h l f o r m g i e B e r e i  zu  A l l i -  
au  ce (Ohio ) . *  Beschreibung der neuen Anlage der 
Machined Steel Casting Co. Martinofenbetriob. Ais Brenn- 
stoff wird ausschlieBlich auf dem Work Ool benutzt. 
Warmwasserbareitung. Besóndere Ausfuhrung des 
StopfenTerachlusses der Pfannen. (Bericht folgt.) [Ir. 
Age 1920, 12. Febr., S. 457/60.]

Formstoffe und Aufbereitung.
P. G. H . B o s w e l l : T J o b e r a m o r i k a n i s c h e  u n d  

e n g l i s c h o  F o r m a a n d e .  [Foundry 1919, 1. Sept.,
8. 592/5. —  Ygl. St. u. E . 1920, 27. Mai, S. 720'2.]

Sehmelzen.
N a  ch b  o h a n  d l  u n g  f l u s s i g e n  G u B e i s e n s  

i m  E l e k t r o o f e n .  [Foundry 1919, 1. Sept. S. 585/6
—  Ygl. St. u. E. 1920, 27. Mai, S. 719/20.]

GrauguB.
E i n e  R i o s e n  - B 1 o c k f o r m . *  Formen und 

GieBen einer Blockform fiir StablguB yon 5,23 m Hohe 
und 114 t Gewicht in der Buffalo Foundry and Ma
chinę Co. Sichorung des Kerns gogen Auftrieb. Zum 
GuB waren 135 t Eison notig, die in einem eigens ge- 
bauten Behiilter von 70 t Fassung und in 25, 30 und 
10 t Pfannen gesammelt wurden. [Ir. Age 1920,
13. Mai, S. 1365/6.]

HartguB.

H. E. D ille r : H  e r 81 e 1 l.u n g v o n W  ag e n r a d e r n 
au s  H a r t g u B *  (Forts.) ZweckmaBige Zusammon- 
setzung und Arten von Sclireckplatten. Anordnung und 

Ausfiihrung der Gliihgruben. Besonderes Verfahren 
fiir doppelflanschige Riider. Metallographische Auf- 
nahmen yon Graugufistiicken vor und nach dem Gliihen. 
(Bericht folgt.) [Foundry 1920, 15. Mai, S. 389/96.] 

Bruch und Sehrott.

A. L. Stilhnan: GuBspi i nobr ike t t s .  [Ir. Age 1917,
6. Dez.; S. 1397. -  Vgl. St. u. E. 1920, 27. Mai, S. 722.]

N io de rsc lir if t  iiber d ie  Be i r a t s s i t z u ng  des 
Vereins deu tscher E i sengieBoreien am 18. M ai 

1920 in  Fr ank fu r t .  Griindung der GuBbrucheinkauf 
deutscher EisengioBcreicn G. m. b. H , in Dusseldorf u. a. 

[GieBerei 1920, 22. Mai, S. 83/5.]
AbfalWerwertung.

Hubert Hermanns: A b fa l lw i r t s c ha f t  i n  Eisen- 

und  StahlgioBoreien.  Allgemeines. Ausnutzung von 
Abdampf fiir Hciz- und Trockenzwecke, yon Abwarme 
zum Anwiirmenvon GieB])fannen u.a.,Abgase derKupol- 
bfen und Martinofen. Eisenabfiille. GieBereischuttauf- 
bereitung. (Vortrag vor Gruppenveisammlung des Yer
eins Deutscher GieBereifachleute.) [GieB.-Zg. 1920,

1. Mai, S. 141/G.]
Wertberechnung.

Alexander Hayes: Or ga n i s a t i on  und  Kos ten  in 
der G ieBerei.* Aufzeichnung dor Lagerbestiinde und 
des Materialverbrauchs. Tafcln fiir Zusammensetzung 

der Kuppelofenchargen. Selbstkostenberechnung. (Nach 
einem Vortrag vor dem Londoner Z\voigvcrcin 'der Insti- 

tu tion  of British Foiuidrymen am U . Miirz 1920.) 
[Foundry Tr. J. 1920, Mai, S. 353/61.].

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
FluBeisen"(AUgemeines).

Basisehe Schlacken .  Ausziigliche Wicdergabo 

von Berichten verschicdener Metallurgen yor der Faraday 
Society iiber die Bildung basischer Schlacken, Bodcn- 
loslichkeit der Phosphorsiiure, Jfittel zur Verbcsserung 
der Schlacken usw. [Ir. Coal Tr. Rey. 1920, 2. April, 

S. 447/8.]
Martinverfahren.

Samuel L. Hoyt: Mangan leg ie rungen  im Mar- 
t i n o f enbe t r i eb  i n  Amer ika .  [Ir. Age 1919, 22. Mai 

S. 1363/6. -  Vgl. St. u. E. 1920, 13. Mai, S. 055/7.] 
Elektrostahlerzeugung.

Albert E. Greene: Der Ro l l zy l inder-L ich tbogen-  

Ofen,  B aua r t  Greene.* [Ir. Age 1919, 17. April, 
S. 1005/7. -  Vgl. St, u. E. 1920, 6. Mai, S. 023/4.]

Warmebehandlung des schmiedbaren 
Eisens.

Allgemeines.
E. J. Janitzky: D er E i n f l uB  dor Mater ia l-  

s ta rke  auf  die W a r m e be h and l u ng . *  Die erziolten 
pbysikalischen Eigenschaften sind bei einer gogebenen 
Stahlmasse eine Funktion der Oberflache des abgeschreck- 

ten Metalles. [Zeitschrift fiir Masehinenbau 1920,15. April, 
S. 95/6.]

J . H. Andrew, J. E. Rippon, C. P. Miller und A. 
Wragg: Der E in f l uB  der A n fa n g s t e m p e r a t u r  auf

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe Seite 159 bis 161.
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d ie  p h y s ik a lis c h e n  E i gen seha f t en  von  S tah l.*  
Vortrag, gehalten auf der Friihjahrsyersammlung am
14. Mai 1920 vor dem Iron and Steel Institute. Berieht 

folgt. [Engincering 1920, 21. Mai, S. 681/4; Engineer 1920,

28. Mai, S. 548.]
Gliihen.

U eber Sch ienenycr gu tung .  [Ir. Tr. Rey. 1919,
13. Marz, S. 703. -  Ygl. St: u. E. 1920, 8. April,'S. 480.]

łprten.
D. Hanson und J^ E. Hurst: Verbesserungen  

beim  E insat zh i i r ton .  (Vórtrag vor dem Iron and Steel 
Institute.) [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 9. Mai, S. 573/5. — 
Vgl. St. u. E. 1920, 6. Mai, S. 625/8.]

■ W. J. Lincliam: Ueber  das H a r t e n  von  Ge- 
w inde leh ren .*  Angaben iiber Absehrecktemperatur, 
Hiirtungsmittel, Absclireckflussigkeit. Bei der Hartung 
ist in  der Hauptsache darauf Riicksicht zu nelimen, daB 
das Materiał sioh nioht yerzieht. (Berieht vor der In- 

stitution of Meehanieal Engineers am 23. April 1920.) 
[Engineer 1920, ,30. April; S. 443/4; Engineering 1920, 
30. April, S. 593/7.]

L. Grenet: Ueber Absehreokung  und  H a r t ę  

bei Łeg io rungćn . Berieht folgt. [Techn. Mod. 1920,
3, S. 107/12.]

Zementieren.
W a r m e b o h a n d l u n g  r o n  zemen t ie r tem S tah l. 

ZahlenmaBigo Angaben iiber Zementationstemperatur, 
Gliih- uud Absehreektemperatur. [Ir. Tr. Rcv. 1920,

18. Marz, S. 856/7.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.

Allgemeines.
O. Hutchins: E in  neues Scl i l e i fmi t te l . *  Zum  

Schleifen von Sehnelldrehstahl und gehartetem Stahl wird 
ein Sehleifmittel beschricben und empfohlen, das sich in  
dor Hauptsache aus Tonerde (92 bis 96 %) und Titanoxyd 

(2,5 bis 4 % ) zusammensetzt. An Hand yon Lichtbildern 
werdon dio Gofiigebestandteilc dieses Schleifmittels be- 
sproehen. [Ir. Ago 1920, 25. Marz, S. 873/4.]

Eigensehaften des Eisens.

Dehnung.
F. B. Secly und W. J. Putnam: D io  E l a s t i z i t a t s - 

grenze beim  Zug-, Druck- und Schorvorsuch.*  

Berieht folgt. [Univcrsity of Jllinois Bulletin Nr. 115,
1919, Nov.]

P. Chevenard: D ie  Y is k o s it i it  der S ta h l e  bei 
hoheren Tempera tu ren .  [Compt. rond. 1919, 169, 
S. 712/5, nach Phys. Ber. 1920, 1. Mai, S. 523.] 

Elektrische Eigensehaften.
A. L. Norbury: Der E i n f l uB  y c rśch icdener  

Grunds to f fe  auf  die e lekt r i sche Widers tands-  
f ah i gk e i t  von  E isen . Yortrag, gehalten am 14. Mai 

1920 auf der Fruhjahrsyersamnilung des Iron and Steel 
Institute. Berieht folgt. [Engineer 1920, 28. Mai, S. 548.

Ferrolegierungen.

Ferronickel.
T. D. Yensen: S ch m iodbar ke i t  von  Eisen- 

Nickel-Legierungon.  Reine Eiscn-Niekcl-Legierungen 
lassen sich boi gewohnliehen Schmiedotemporaturen nur 
sehr schwierig bearbeiten. Aluminium, Kohlenstoff, 
Magncsium oder Silizium haben wenig oder keinen E in
fluB auf dio Schmiodbarkeit; Mangan und Titan hingegen 
in Gehalten bis zu 2 %  machen unschmiedbare Eiseń- 
Nickel-Legierungen schmiedbar, [Chem. Met. Eng. 1920,
3. Marz, S. 394.]

Deso xy dationsmittel.
Mark C. Smith: A l u m in iu n i z u s c h l a g e  u nd  

. Schwefel se igorung. * EinfluB yerschieden hoher Zu- 

schlage zu nicdriggekohlten Stiihlen. Richtige Zugabe. 
Ir. Age 1920, 20. Mai, S. 1426/7.]

Metalle und Legierungen.

Aluminium.
Robert J. Anderson und Ju lian H. Capps: Unter- 

suc lu ing  har tor  S te l l en  in A l u m i n i u m . *  Hartę 
Stellen bei in Sand gegossenen Stucken aus Aluminium- 
logierungcn sind auf metallische und nichtmetallisohe 
Verunreinigungen zuriickzufiihren. Ursache. [Foundry 

1920, 1. Mai, S. 337/42.]

Leon Guillet, Jean Durand, Jean Galibourg: B e i 

t r ag  zum  S t u d i u m  der Ab sch reekung  gew issor 
A l u m in iu m le g i e r ung on . *  [Rev. Met. 1920, Marz, 

S. 202/15.]

B. W. Hales: Spozi f isches Gewich t  und Zu  
samm o nso t zung  yon le ic h te n  A lumin iumleg i e-  

rungen. * Auf Grund des spczifischen Gewiehtes wird dio 
Zusammensetzung orrechnet; der durchschnittliehe Fehler 
betriigt etwa 1 bis 2 % . [Engineer 1920, 30. April, 

S. 439/40.]

L. Guillet und 31. Gasnier: Vorn ieke ln  yon  A l u 

m i n i u m  und  se inen  Leg ie rungen .*  Um den Nickel- 
uberzug auf dom Aluminium besser zum Haftenzu bringen, 
werden auf der zu yernickelnden Flachę mittels Sand- 
strahlgeblase Unebenheiten, Vcrtiefungen und Poren 
erzeugt, in denen das aufgetragone Metali sich festsotzt. 
Eine weitere Verbesserung wurde erhalten, indem der 

Ueborzug in folgender Weise hergestellt wurde: Alumi
nium — dunne Nickelschiclit — Kupfoischiclit — Nickel- 

schieht. [Gśn. Civ. 1920, 8. Mai, S. 437/8.]

Messing.
L. Guillet: Mcssing-Sonder leg ie rungen.  Be- 

trachtungen iiber dio Konstitution von ICupfer-Zink- 

Legierungen beim Zutritt yon weiteren Komponenten: 
Bloi, Magnesium, Antimon, Kalzium, Zinn,- Phosphor. 
EinfluB auf die mechanischen Eigensehaften und die 
Lage der Umwandlungspunkto. Bestimmung des Gleich- 

wertigkeitskoeffizienten. (Auszug aus einem Yortrag vom
26. Marz 1920.) [Gen. Civ. 1920. 3. April, S. 340/1.]

MetallguB.
H. W. G illett: Das So lim e lzon  vo n  Leg ie ru ng en  

im E lek t roo fen. *  (Forts.) Elektroofen m it Kipp- 
yorrichtung zwecks Vorminderung des Abbrandcs. Dieser 
betriigt bei Manganbronzespanen 3 % , bei RotguBspiiner 
1 %  und bei RotguBblockon 0,2 % . Trommclofen den 

Detroit Electric Furnace Co., Detroit, in it Wippyorrich- 

tung. Stundenleistungen und Kraftyerbrauch beim 
Schmelzen yon RotguB. Voisuchsergcbnisse bei einem 
1-t-Ofen fiir RotguB, Phosphor- und Manganbronze, 

Kupfer und Messinc. [Foundry 1920, 15. Mai, S. 400/6.]
F. L. Prentiss: Neuzei t l i che  Alumin iumg ieBere i . *  

Dic Aluminum Manufacturer Co., Detroit, bringt. unter der 
Bezoiclinung Lynitc 112 und Lynite 145 zwei Aluminium- 
legierungen fur den Flugzeugbau auf den Markt, dereń 

ZerreiBfestigkeit, Dehnung (auf 50 mm Lange bezogen) 
und spez. Gewicht 14 bzw. 19 kg/mm2, 1—2 bzw. 4 ,5 %  
und 2,81*'—2,86 bzw. 2,90—2,96 betrageii. Fordcr- 
einriehtungen und Aufbercitungsanlagcn. Herstellung der 

GroBkerne auf Formmascliinen. Im  Schmelzraum sind 
44 kippbare Tiegelofen m it Oelfeuerung yorhanden, auBer
dem 1 Flammofen m it Oelfeuerung, der zwei Trornmeln 

yon je 550 kg Fassungsyermogen besitzt. [Ir. Age 1920,
19. Febr., S. 535/9.]

Otis Allen Kenyon: D ie  E n t w i c k l u n g  des Mes- 
singgusses.* Geschichtliche Entwicklung der Oefen, 
Tiegel, Formen und des GieBens in der MessinggieBerei. 
Vergleich der frulieren m it der jetzigen Arbeitsweise. 
Urkundo aus dom Jahre 1672, betreffend Zusatz yon 
Kupfererz zu Messing. Vorteile des Elektroofens. Ver- 

schiedene Ofenarten [Ir. Age 1920, 19. Febr., S. 527/30;

18. Marz, S. 818/9.]

E lek t r i sche r  Sch me lzo fen  fur  GelbguB .*  

[Foundry 1919, 1. Dez., S. 845/50. -  Vgl. St. u. E. 1920,

27. Mai, S. 720.]

ZeiUc.hrifłenverzeichnii3 nebst Abkiirzungen siehe Seite 159 bis 161.
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Physikalische Werkstoffpriifung.
Aiigemeines.

E. Rasch: Ueber das un ye r s t um m c l to  Grund-  
geaotz der B iegungsthoor ie  un d  den S i nn  dor 

E u le rschen  Kn ickg lo i chungen . *  [Mitt. Materialpr.- 
Amt 1919, Heft 3 u. 4, S. 241/4.]

W. H. Hatfield und H. M. Duncan: Un t ers uchung  
von, T u rb in e n s ta lil. Zusammensetzung, Warme
behandlung und nicchanisehe Eigenschaften von ver- 
Bchiedenen Turbinenstahlon. Der Biegeyoisuch oi seheint 
zur Prufung dieser Stahlaiton geeigneter ais der Schlag- 

yersueh m it gckerbten Probon in seiner ve: schiedenen 

Ausfiihrungsform. (Auszug aus einem Voi trag vom
19. Miirz 1920.) [Engineering 1920, 2. April, S. 452/3; 
Ir. Coal Tr. Rev. 1920, 26. Marz, S. 426/7.]

H. M. Westorgaard: D or W i de r s t a nd  dehnbarer  
Stof fe bei g le iehzc i t i gor  B eansp ru chun g  i n  2 
oder 3 zu e inander  senkreoh ten  R ich tungcr i .*  
[J. Franki. Inst. 1920, Mai, S. 627/40.]

Prufanstalten.
®r."Qng. Rudeloff: Das preuBische s ta a t lie h e  

Mator i a lpr i t f  ungsamt ,  ao ino E n t s t o h u ng  und  

En tw ic k l un g .  Aus oinem Beiicht an das Ministorium 
fur Wissenschaft, Kunst und Volksbildung iibor dio bis- 
herigen Forschungsarbeiten des Amtca und die N ot

wendigkeit oines weiteren Ausbaues. [Mitt. Materialpr.- 
Amt 1919, Heft 3 u. 4, S. 113/32.]

®r."3;w|. M. Moser: D ic  mechan i seho Pru f ung  
der Werks to f fe  auf  dor Kr up psche n  GuBstahl-  

f abrik . *  Eine ubeisichtliehe, durch zahlreiche Ab

bildungen ergśinzte Darstellung dor Werkstoffpiiifung- 
fur Eisen und Stali], [Kruppsche Monatshefto 1920, 
Marz/April, S. 37/55.]

Priifmaschinen.
A. Bursill und H. Bedson:. Neuer  A p p a r a t  fur  

magne t i sche  Pru fu ngen .  [Phil. Mag. 1919, * 38, 
S. 542/5, nach Phys. Ber. 1920, 1. Mai, S. 541.]

Pru f  mas chinon".* Besehreibung eines Apparates 

zur Prufung des Matorials durch Dauerboanspruehung 
mittels Schlag (Eden-Fostor) und einer Vorrichtung zuni 
selbsttatigen Aufzoiohnon des Verlaufs eines Schlag- 

versuches m it eingokerbten Pioben (J. C. W. Humfrey). 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1920, 16. April, S. 526.]

Magnetische Prufung.
R . Gans: D ie  revors ible P e r m e a b i l i t ą t  auf  

der i dea len  Magnot i s i e rungskurye .  [Ann. d. Phys. 
1920,61, S. 379/95, naeh Phys. Ber. 1920,1. Mai, S. 54!)/50-] 

Ermiidungserscheinungen.
Sch lag  und  E rm ud ung .  Ein Materiał kann unter- . 

halb der „wahreii Elastizitatsgrenze11 eine nocli so oft 
wiederholte Beanspruchung aushalten. Schwierigkeit der 
Definition und Bestimmung der „wahien11 Elastizitats
grenze. Dio Beanspruchung \-on Konstruktionsteilcn im  

praktisehen Betiieb. [Engineer 1920, 30. Apial, S. 451.] 

Dampfkesselmaterial.
H. J. French: Zer ro iByersuchc m i t  Kessel- 

b l echmate r i a l  bei hoheren  Tempera tu ren . *  (Be
richt folgt.) [Ir. Tr. Rey. 1920, 13. Mai, S. 1407/10.] 

Sonderuntersuehungen.
W. Bohmer: A u f f i n d on  von  Ober f l achcnr i ssen  

an  b l a n ke n  Masch i ne n to i l e n  u nd  gehar to ton  
Werkzeugen . *  Neben makioskopischer Aetzung und 
einem besondere in Amerika gebrauchlichen Verfahrens 

durch Auftragung von KienrnB und weifior Farbę wird 

ein Verfahren empfohlen und beschrieben,' bei dem die 
RiBbildung, auch wenn sio noch so foin ist, durch eino 
entsprechende Gruppierung von Eiscnfeilspanchen zu den 
magnotischen Erdkraftlinien nacligcwiesen wird. [W-- 
Techn. 1920, 1. Mai, S. 259/60.]

Metallographie.
Priifyerfahren.

G. R. Bolsoyer: D ie  M ikroskop ie  in der GieBe- 

rci.* Elomontare Darstellung und Erklarung von Gefuge- 
bildern, [Foundry Tr. J. 1920, April, S. 279/85.]

Aetzmittel.
®r.>Sng. Ad. Fry: Be i t r ag  zur K e nn tn i s  den  

Toa Oberhof fe r  abgeande r ten  Rosenha inschos  

Ao tzmi t te l s . *  [St. u. E. 1920, 6. Mai, S. 622/3.] 

Einrichtungen und Apparate.
J . H . S. Monypenny: Das Pho tograph i e ro n  

gea tz ter  Sch l i f f o  bei ger ingen  Vorgr6Berungen. *  
Besehreibung dor hiorzu benutzten Apparatanordnung. 

[Chem. Met. Eng. 1920, 12. Mai, S. 882/3.]

Aufbau.
D ie  A n o r d n u n g  dęr  A to m o  in den K r i s t a l l en .  

[Engineering 1920, 4. Jun i, S. 761/2.]
Federico G iolilti: E n t s t e h u ng  v o n  F e rr it .*  Der 

Ferrit in untereutektischen Stalilen wiid nicht ais 
eine Hulle nach der AuBonscito austenitischer Kerno 
ausgestoBen. [Chem. Met: Eng. 1920, 21. April, S. 737/40.]

Federico G iolitti: Bez iehung  zwischen  den- 
dr i t i schem Gefuge und  Ferr i tnetzwer lc.* Tannen
baumkristalle beeinflussen die Lage des Ferritgerippes im 
Blockgefiigo odor nach kriiftigen Wannobohandliingen 
nieht unmittelbar. Dio physikalischen Eigenschaften 
normalisieiter GuBstucke hingegen hangen vornehmlich 

v"on einer Verbcssorung der perlitiseben ICernpunkte durch 

allmahliclie Diffusion dor Seigerungen ab. [Chom. Met. 
Eng. 1920, 19. Mai, S. 921/9.]

W. E. Hughes: E in ige  Fehle r  in o lekt rolyt i se l i  

n iedergesehlagonem E isen . Vortrag, gehalten auf 
der Fruhjahrsve] sammlung Mai 1920 vor dem Iron and 
Steel Institute. (Bericht folgt.) [Engineer 1920, 21. Mai, 

S. 523.] ,
J. H. Whiteley: D ie  Ve r t o i l ung  vol i  Phosp hor  

in  S tah l  zwischen  den P u n k t e n  Ac j  un d  Ac,. 
Vortrag, gehalten auf der Fruhjahrsversammlung im  Mai 
1920 vor dem Iron and Stoel Institute. Boricht folgt. 

[Engineer 1920, 21. Mai. S. 524.]
J. A. Holden: D io  Los l i chke i t  und  S t a b i l i t a t  

von  E i s e nka rb id  in GuBeisen.* In  der Haupt- 

sacho eine Zusammenstellung altcrer Arbeiten uber den 
EinfluB Ton Silizium und Phosphor auf die Graphit- 

ausschejdung. [Foundry Tr. J. 1920, April, S. 270/1.] 

EinfluB der Warmbehandlung.
O. Bauer: Der E i n f l uB  yersch iedener  Vor- 

beh and l u ng  au f  Gefuge u n d  E i gen soha f ten  
koh lens t o f f a rmen  FluBoisens. Bericht folgt. [Mitt. 

Materialpr.-Amt 1919, Hoft 3 u. 4, S. 245/59.] 

Sonstljes.
DescolaB und Prćtet: D ie  A b k u h l u n g  im Inner en  

ers ta rr ter  S tah lb lo cke .*  Durch schwaches Aotzen 

mit yerdunnter Schwofelsaure werden auf der geiitzten 
Flacho Linien sichtbar gemacht, die uber den Yerlauf 

der Abkuhlung AufsohluB ortoilen. (Auszug aus einem 
Vortrag vóm 19. April 1920.) [Gćn. Civ. 1920, S. Mai, 
S. 440.]

Chemische Prufung.
Aiigemeines.

A p p a r a t  f u r  schnel l e N assebes tim m ung .*  

Dor Apparat besteht aua einem , doppelwandigen elek
trischen Ofen m it thermostatiseher Kontrolle. [Chem. 

5Iet. Eng. 1920, 19. Mai, S. 946.]
3>r.«3ng. M. Dolch: V erbesseruug des K ipp-

appara tes  zur Er ze ugung  chemisch reinen  
W asserstoffs im  Labora to r i um .*  [Chem.-Zg. 1920,

20. Mai, S. 378.]

Apparate.
C. O. Friedrich: E lek t r i s che  M eBgerate fu r  

Hoohofenbe t r i ebe  un d  W alzw erke .* Besehreibung 
bekannter Tempcratui sclireiber, Pyrometer, Laborato- 

riumseinrichtungen u. a. m. [Centralbl. d. H. u. W. 1920, 

5. Mai, S. 333/5; 25. Mai, S. 371/5.]

Brennstoffe.
Dr, W. Bertelsmann: D io  festen Brenns to f fe  

im  Ja lire  1919. Veroffentlichungen des yerflossenen 
Jahres uber Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle, PreB-

Zeitschńftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe Seite 159 bis 161.
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kohle, Koks, Kohlenanalyso, Eeuorungen. [Chem.-Zg 
1920, 13. Mai, S. 365/6; 18. Mai, S. 370/1.]

Gase.
Dr. Otto Braun: D ie  A ppa ra te  zur  se lbs t t a t i gen  

V orn ahm o  und  Au f z e i c knu ng  von  Rauehgas-  
ana lyson .* Besehreibung dor Luxschon Gas wago, des 
Oekonometeis, Dasymoters, Rauchgasanalysatoi s von 
Schulze-Krell, Kohlensaurebostimmungsapparates von 

Ubbelohde und Doiniaor, Tclezometors, GasrcfraktomoteiB. 
(Forts. folgt.) [J. f. .Gasbol. 1920, 15. Mai, S. 310/5.]

G .W . Jones und F. R . Neumeister: Verbesserter  
Ors a t ap pa r a t  f u r  G asana lyse .* Der Apparat ist 
m it einer elektrischen Heizvorrichtung yersehen zur Bo- 
8timmung von Wasserstoff und Kohlonoxyd durch Ueber- 

leiten ubor erhitztes Kupforosyd. [Ohem. Met. Eng. 1919, 
10.—17./Dez., S. 734/6.]

Hans Meyer: Z ur g raph i schen  Aus wer tung  von  

Verbronnungsana lysen . *  [St. u. E. 1920,' 6. Mai, 
S. 605/10.]

Normung und Lieferungsvorschriften.

Allgemeines.
D I-N ormen .  [St. u. E. 1920, 29. April, S. -582.] 

DI-Normen .  [St. u. E. 1920, 20. Mai, S. 694.]
1 Edelstahle.

N o r m a l i s i e r un g  vou  S pe z ia ls t iih lc n . All- 
gemćino Gesichtspunkte iiber die Warmebeha^idlung von 
Sonderstiihlen. Vorteile einer Normalisierung fiir die 
yerschiedenen Verwendungszwecke an Hand eines von 

Hatfieid gehaltenen Vortrages. [Engineering 1920,
23. April, S. 551/2.]

Gesetz und Reeht.

Karnatz: L i e f o rung  nach  , ,Fr i edensseh luB“. 
Sotzt sich m it don in vielen laufenden Liefcrvertriigen 

enthaltenon Begriffon,, nach Untorzeichnung des Friedons", 
„nach Kriegsonde“ und „nacl\ FriedensschluB" aus- 
einander. [Techn. u. Wirtsch. 1920, Mai, S. 299/301.] 

Muller: K a n n  der Erwerber  pa te n t i e r te r
G egb iistiinde  diese ohne P a t e n t v e r l e t z u n g  solbs t  

ausbessern,  e rganzen  oder e rneuern? Anraten 
einer Vorbchaltsklausel in 'Lieferungsabsehlussen. [Mitt. 
Elektr. W. 1920, April, 86/9.]

Werneburg: D ie  Konzess ion  von  An lagen ,  

i n sbesondere  D a m p f  kessolanl agen,  nach  der 
Re ichsgewerbcordnung .  [Feuerungstechnik 1920,
1. April, S. 109/11.]

Soziales.

Dr. E. Gruncr: Z u r  Frage  der Gowinnbetei-  

l igung.  [Soziale Praxis 1920, 19. Mai, S. 764/6 ; 26. Mai, 
S. 788/9.]

Heinrich Gohring: Arbe i t s l ó hne  und  Lebens- 
mi t te lp r e i s e  vor und  nach dem K riege . [St. u. E. 
1920, 13. Mai, S. 667/70.]

Dr. Versen: E n t l o h n u n g  u nd  Lebenskosten .  
Lehnt don Gedrmken der gleitenden Lohnskala ab sowohl 

aus wirtschaftliehen Bedenken ais'auch, weil die jioti- 

gen technisehen Voraussetzungen fehlen. [Der Arbeit
geber 1920, 15. Mai, S. 117/9.]

Max Schippel: Sch icksa l ss t unden  der Arbei ts-  
gemeinscha ft .  Das Parteileben und die Entwieklung 
der allgemeinen Zeitliiufto waren bisher fur die Ein- 
wurzelung und Festigung der Arbeitsgemeinschaft wenig 

gunstig. Ilauptgefahr fur don groBcn Grundgedanken 
und die Fortbildung der Arbeitsgemeinschaften zu einem 
Wirtsehaftsparlament ist jedoch die sich augenblieklich 
immcrstarkergeltond macheude Losung: „Mehr torritoriale 

Organisation und deren entsprechende Berucksichtigung." 
Hierdurch, z. B. dureh die ubcrreichliclie Heranziehung 

dor Handelskammern, wird der ursprungliche Grund- 
plan in sein Gegenteil verkehrt. [Sozialistische Monats- 
hefte 1920, Hcft 3 u. 4, 3. Mai, S. 328/33.]

Wirtschaftliches.
Vom  S t ah l  werks-Verband zum  Eisenwir t-  

scha f t sbund .  [St. u. E. 1920, 20. Mai, S. 673/7.] 
Sr.«Qlig. Th. Geilenldrcl.cn: D ie  vo lksw ir t scha f t-  

l iehe B e de u t u ng  der  E l ek t r o s ta h l e r zeu gung  fu r  
Deut sch land .  [Mitt. Elektr. W. 1920, I I .  Miirznummor, 
S. 69/72 u. I I .  Aprilnummer, S. 93/8.]

Dr. S. Tsehierschky: K o n j u n k t u r  und  Kar te l l e .  

Dio Zeiton, in  denen die Kartelle ihre wichtigste Aufgabc 
darin sabon, eine Ungunst der Konjunktur von sich auf 
andere abzuwalzen, durften fur absehbaro Zeit voruber 

sein. Wenn die deutschen Kartelle don kommenden 
Schwierigkeiten tatkriiftig begegnen wollen, mussen sio 
weit starker ais bisher neben der Preispolitik auch Er- 
zeugungspolitik betreiben. [Kartell-Rundschau 1920, 
Heft 5, S: 201/9.]

Dr. Herle: D'cr A u f b a u  des Re iohsvcrbandcs  

der Deu tschen  In du s t r i e .  [Deutsche Industrie 1920,
8. Mai, S. 83/5.]

Dr. Curt Hoff: D ie  Ve r t re tung  der I n du s t r i e  
im vo r l a u f i g on  Re ich swi r t scha f t s ra t .  [Deutsche 
Industrie 1920, 8. Mai, S. 85/7.]

D io  d rohende  w i r t sch a f t l i cho  Erdrosse lung  

des Saargebietes.  [St. u. E. 1920, 6. Mai, S. 630/2.] 
Ju l. Doubs: Z ur A u f n a h m e  dor H a n d e l s 

bez i ehungen  m i t  Sowje t-RuC land .  [St. u. E . 1920,
20. Mai, S. 700/2.]

®r.*Sng. Theobald: Frankre ichs  neue S te l l u ng  

in der E i senwir t scha f t .  [Woltwirtschaftszeitung 1920,

14. Mai; S. 489/90. - V g l. Gen.Civ. 1919,9. Aug., S. 124/9.] 
Dr. Pfitznor: D ie  i nd i schc  GroBeisenindust r i e.  

[Weltwirtschaft 1920, Mai, S. 139/41.]

Dr. P. Krusch: D ie  bergw i r t scha f t l i chon
K a m p f m i t t e l  • der be iden  Mac l i t eg rupp en  im  
Weltkr ioge.  Eine bemerkenswerte Zusammenstellung, 
dio zeigt, daS aueh in den Fallen, in denen wir 

keinon unmittelbaren Mangel an mineraiisclion Stoffen 
hatten, wio bei Kohle, Eisen, Mangan und Zink, eino 
3— 3%fache Ueberlegenheit der Gegner vorhanden war. 

Boi den iibrigen Metallen und Erzen war das Krafte- 
Terhaltnis fiir uns noch ungunstiger, am schlechtesten 

bei Zinn. [Gliickauf 1920, 15. Mai, S. 393/401.]

Verkehrswesen..
Dr. Hermann Kirchhoff: Der S tau ts  vei tr ag  uber  

den Ueborgang  der S ta a tse ise nb ahne ii au f das 

Re ich . Scharfe K ritik  an dem Staatsvertrag, durch den 
die Eisenbahnfinanzen zugrunde geriehtet werden,-so daB 
eine Sanierung nicht mehr moglich ist. [Tcchn. u. Wirtsch.
1920, Mai, S. 273/6.]

Dr. A. v. der Leyen: D ie  R i i ckkohr  zum Privat-  
bahnsys ten i  i n  den Vere in ig ten  S t aa ten  von  
Am e r ik a  u nd  das neue Ei senbahngesetz .  [Zeitg.

, Eisenb.-Verw. 3920, 15. Mai, S. 383/6; 19. Mai, S. 393/6.]
O. Franzius: D ie  am t l i c he  Denkschr i f t  uber  

die W e i t o r f u h r u ng  des M i t t e l l a nd kan a l s  1920. 

5. Teil: Erganzende Mittoilungen uber den Mittelland- 
kanal. [Der Mittellandkanal 1920, Mai, S. 12/8.]

Dr. Friedrich Hasselmann: D ie  deutsche See- 
sch i f f a l i r t  nach dem Vert rage von  VersaiUes.
I . Der Vorkriegsstand. I I .  Die Einwirkungen des 

Krieges. [Wirtschaftsdienst 1920, 14. Mai, S. 293/5;

28. Mai, S. 317/9.]

Bildung und Unterrlchtswesen.
W. Franz: Vo l ksw i r t scha f t l i ches  Berufs-

s t u d i u m  an  Techni sehen Hoehschu len .  Der Vor- 
fasser behauptet, daB sioh das volkswirtsehaftliche Berufs- 
studium von vornlierein vom technisehen abheben m iiS B e . 

[E. T. Z. 1920, 8. April, S. 269.]
Be ru fsbera tung  u nd  Lehr l ingswesen.  Wieder- 

gabe der von cinom AusschuB aufgestellten Leitsatzfe. 

[Praktische Psychologie 1920, April, S. 228/30.]
Rob. Werner Schnlte: E ine  Vers uchsanord nung  

zur P ru f u ng  der Geis tesgegenwart  und  Ent-  

sch luBkraf t . *  [Werkz.-M. 1920, 10. Mai, S. 203/8.]

X X V L t,
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Statistisches.
Ergebnisse der Diplomhauptpriifungen an den Technischen Hochschulen PreuBens wahrend des Studienjahres 1918/191)_ 

Bei jeder Zahl ist in Klammern die Anzahl der darin enthaltenen abgejcurzten Diplomhauptpriifungen (Not- 

priifungen) angegeben, dio infolge des Itriegea abgehalten worden sind.

Yon den zur Diplomhauptprufung Zugclassenen haben bestanden: -

Insgcsamtan der Technischen 

Hochschule ln

In der Fachrlchtung

Archi

tektur

Bau-
Ingenieur-

wesen

Maschinen-
ingenieur-

wesen

Elektro

technik
Schiffbau

Schiffs-
maschinen-

bau
Chemie

Huttcn-

kunde

Bcrgbau-

kunde

28 (1) 3!) ( ) 54 (6) 12 ( - ) 4 (4) 4 (4) 8 (2) 15 ( - ) 8 (— ) 172 (17)

Hannovor . . . S ( - ) 35 (7) 14 ( - ) 10 (- ) - ( - ) - ( - ) S (- ) -  (— ) —  (- ) 75 (7)

Aachen ................. 9 ( - ) 6 (1) 5 C—) -  (- ) -  (- ) -  (- ) 1 (- ) 20 (— ) 10 (2) 51 (3)

D an z ig ................. -  ( ) 13 (- ) 6 ((i) 2 (2) - ( - ) -  (- ) 3 (- ) - ( - ) - ( - ) 24 (8)

Breslau................ -  ( - ) -  ( - ) 8 (7) 2 (2) - ( - ) -  (- ) 2 ( - ) 12 (10) -  (- ) 24 (19)

zusammen 45 (1) 93 (8) 87 (19) 26 (!) 4 (4) 4 (4) 22 (2) 47 (10) 18 (2) |346 (54)

Davon haben bestanden: a) „gut“

Berlin . . . . 8 ( - ) 6 (- ) 19 (2) 8 (- ) 1 (l) 1 (1) 4 ( - ) 11 ( - ) 5 ( - ) 63 (4)
Hannover . . . 3 (- ) 5 (- ) 7 (- ) 5 (- ) (— ) 5 (- ) -  (- ) —  (- ) 25 (- )

Aachen................. 1 ( _ ) 1 (- ) 1 (- ) -  (- ) —  (- ) 1 (- ) 9 (- ) 4 ( _ ) 17 (- )
D an z ig ................. -  (— ) o ( - ) 4 (4) 1 (1) - ( - ) - ( - ) 2 (- ) - . ( - ) —  (- ) 13 (5)

Breslau................ -  ( - ) - ( - ) 5 (4) 2 (2) -  (- ) - ( - ) 2 (- ) 7 (6) - ( - ) 16 (12)

zusmmen 12 (- ) 18 (- ) 36 (10) 16 (3) 1 ■(!) .1 (1) 14 (- ) 27 (6) » ( — ) 134 (21)

b) „m it Auszeichnung“

B e r l i n ................. 2 ( - ) -  ( - ) 6 ( - ) 1 ( - ) 1 (1) - ( - ) 1 (1) 1 ( - ) 1 ( - ) 13 (2)
Hannover . . . -  ( - ) . 4 (1) - ( - ) 1 (- ) - ( - ) - ( - ) 2 ( - ) - ( - ) - ( - ) 7 (1)
Aachen ................. 1 (- ) 1 (- ) 1 (- ) -  (- ) - ( - ) -  (- ) -  (- ) 5 (— ) 2 (1) 10 (1)
D a n z ig ................. -  (- ) - ( - ) . 1 (1) 1 (1) -  (- ) -  (- ) 1 ( - ) — " (- ) 3 (2)
Breslau................. -  (- ) -  (- ) 2 (2) i - ( - ) -  (- ) —  (- ) -  (- ) 4 (3) - ( - ) 6. (5)

zusammen 3 (- ) 5 (1) 10 (3) 3 (1) 1 (1) -  (- ) 4 (1) | 10 (3) 3 (1) 39 (11)

Doktoringenieur-Promotionen an den Technischen Hoch
schulen PreuBens wahrend des Studienjahres 1918/191).

In der Abtellung
Technische Hochschule in Zu-

fur Berlin
Han-

norer

Aa

chen

Dan

zig

Bres

lau

sam-

men

Architektur . . . ? 4 ___ 1 7

Bauingenieurwesen . 5 6 6 4 21

Maschjneningenieur- 
■weseh (ln Berlin, 
Aachen, Danzig und 
Breslau: ein^chl. 
Elektrotechnik) . . 9 4 3 1 3 20

Schlff- und Schiffs
maschinenbau . . 1 _ _ 1

1
Chemie und Ilutten- 
kunde(ln Hannover: 
einscbl. Elektrotech
nik; in Aachen: 

 ̂ein schl. Bergbau- 
k u nd e ).................... 7 7 1 5

:

-
26

Bergbaukunde. . . 1 . — — — — i
Zusammen 25 20 10 a 8 77

Staaten

Massachusetts, Connecticut 
New York \
New Jersey /  ■.................
Pennsylranien . . . . . .
Maryland ..........................
Virgińien ..............................
A labam a..............................
"Westvirginien j 
Kentucky l
Georgia [ • • • • . •
Teąras j
Tennessee..........................
O h io .....................................
.Illinois ..................................
Indiana, Michigan . . . . 
Wisconsin, Minnesota . . . 
Missouri, Colorado. Iowa, 

Washington, Kalifornien

Erzeugung von Roheisen 
(cinscol. Spiegeleisen, Ferro
mangan, Ferrosilizium usw.) 

in Tonnen

1919 1918 1917

13 897 12 684 10 695

2103 413 2 917 056 2 456 207

12 473 010 
247 906 
324 520 

2 164 173

15 441 443 
379 798 
521 957 

2 629 258

15 788 364 
428 967 
528 636 

3 000 964

419 701 604 190 570 942

193 562 
7 216 26^

2 759110 
615 309

375 739 
8 904 358 
3 495 352 
3 122 777 

762 372

375 870 
8 654 901 
3 512 226 
2 700 023 

750 358

381 596 512 534 461 002

Zusammen 31 511 Cio! 39 679 618 39 239 156

Die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten 
im Jahre 1919.

Nachdem wir erst kiirzlich die Erzeugurgazahlen 
dor Vereinigten Staaten fiir Roheisen getrennt naoh den 
einzelnen S o r t e n  im abgolaufenen Jahre wiedergegeben 

haben2), geben wir naohstohend eine Zuaammensteiiung 
der Erieugung nach den yerschiedenen B e z i r k e n 3)

wieder. Zum Vergleieh sind die gegeniiber unseren
friiheren Veroffentlichungen berichtigton Zahlen fiir die 
Jahre 1918 und 1917 beigofiigt.

') Reichsanzoiger 1920, 22. Juni.' —  Vgl. St. u. E. 
1918, IQ. Dez., S. 1191.

:) Vgl St. u. E. 1920, 27. Mai, S. 734/5.
s) Iron Age 1920, 1. April, S. 987.
*) The Iron Trade Review 1920, 3. Juni, S. 1595.

—  Vgl. St. u. E . 1920, 8. Jun i, S. 767.

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.

Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazit- 
hochofen der Vereinigten Staaten im M a i 1920, ver- 
glichen m it dem vorhergehenden Monate, gibt folgende 

Zuaammensteiiung1) AufachluB: Mai 1920 April 1920

1. Gesamterzeugung . . . . 
.Darunter Ferromangan

und Spiegeleisen . . . 
arbeitstaglicho Erzeugung

2. Antoil der Stahlwerks-

gesellschafton.................

Darunter Ferromangan 
und Spiegeleisen . . .

3. Zahl der Hoehofen . , . 

Davon im  Feuer . . . .

2 898 928 2 796 713*)

93 514

2 055 253

433
295

93 222s) 

1 989 872*)

433
278‘ )

6) Berichtigte Zahlen.
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Die Lage des franzosisehen

Der Eisenbahnerstreik, der am 1. Mai aus- 
bracli und der siali naoh dem W illen dea All- 
gcmeuien Ąrbeiterverbandea (O. G. T.) zn einem 
allgemeinen Ausstand des Landes entwidceln sollte, 
endeto m it einem MiBorfolg der Streikenden, und 
zwar sowohl infolge dor festen Ilaltung der Regierung, 
dio Verhandlungen vor volliger Wiederaufnahme dor 
Arbeit ablelinto und in  ihrer Stellung durch die offent- 
licho Meinung unterstiitzt wurde, ais auoh infolgo einer 
gowisson Streikmiidigkeit zahlreicher Arbeiterklassen. 
Vom Streik wurdon die Eisenbahnnetzo des Ostens und 
Nordens kaum beriihrt, und zu den iibrigen Linien, wo dor 

notwendigsto Verkehr aufrechterhalten. werden konnte 
kehrton immer mehr Arbeitswillige zuriick. Am meisten 
wurdon die Strecken Paris—Weston, P. L. M. und bo- 
sonders der Siiden betroffen. Auf Anordnung der

C. G. T. trat oine Anzahl Arbeitcrbernfe, wie dio Docker, 
dio cingeschricbenen Seeleuto und die Bcrgarbeiter, in 
don Streik ein, dagogon verliielton sieli andere Berufe, 
wie^dio Metallindustrie, ablelmender; dio liier erfolgten 
Betriebseinstellungen waren z. T. mehr eino Folgo des 
durch don Streik vcrurśacilitcn Brennstoffmangels ais 
des Ausstandes der Metallarbeiter selbst. Die C. G. T. 
■trat dann aueh bei dor Aussiolitslosigkeit eines Erfolges 
don Riiekzug an. Immerhin wurde das Wirtschaftsleben 
dureh dieso Bewegung fiir mdirere Wooihon empfindlich. 
gestort, uud ihro Wirkungen diirften sieh nooh fiir 
langere Zeit bemerkbar machen. Der gogen Ende des 
Monats in ElsaB-Lothringen ausbrecliende Streik nahm 
infolge des scharfen Eingreifens der Regierung obon- 
falls keine allzugrofio Ausdehnung an.

M it W irkung ab 15. Mai tra t'e in ' neuer Eisenbahn- 
tar if in  Kraft, durch den die bisherigen festen Fraoht- 

siitze fiir Bergwerks- und Hiittenerzcugnisse nach be- 
besonderen Bostimmungsorten und fiir die Ausfuhr (Aus
nahmetarife) aufgdioben und Satze nach Kilometerzalil 
unter Abschaffung der TarifermaBigungen fiir groBe 
Entfernungen eingorichtet wurden. Ńur Massensendun- 

gon (180 t)  geniefŚon Vergiinśtigungen bis zu 5 o/o. Wię 
sieh die Fraohterhohungen soit 1918 entwidcolten, zeigt 
folgondes Beispiel: Bis April 1918 kostoto die Fracht fiir
1 t  Stahl aus der Gegend Briey-IIayingen bis Marseille 
etwa 25 Fr., von April 1918 bis Februar 1920 rund 
34 Fr., von Ida bis 15. Mjai 55 Fr. und jetzt etwa 112 
bis 115 Fr., d. s. rd. 90 Fr. oder 360 <yj> mehr ais 1918.

Die Wiederaufbauarbeiton im Norden des Landes 
machen langsamo, aber stetigo Fortsoliritte; von 717 Be
trieben m it iibor 20 Arbeitern und einer Beleg3chaft von 
insgesamt 112 363 Arbeitern vor dem Kriege sind 343 Be- 
triebe m it insgesamt 65088 Arbeitern wieder in Tatigkeit.

Die Versorgung der Eisenindustrie m it K o h l e  lieB 
im  Berichtsmonat infolgo des Ausstandes sehr viel zu 
wiinschen iibrig; dor entstandeno Forderausfall wird auf 
782 000 t  geschatzt, der Yerlust an Lohnen auf 
40 M ili. Fr. Im  Norden nnd Pas de Calais wurdo dio 

Arbeit am 20. Mai wieder aufgenommen (Forderausfall 
otwa 233 000 t, dereń Ersatz in englischer Kohlo 
93,2 Mili. Fr. kosten wiirde), im Loire und Centro erst 
am 25. Mai. Im  April wurden in Frankreich 1 762 000 t  
Kohlen gefordert (1 541 000 im  Miirz) gegen eino monat- 
lid ie  Durohschnittsforderung von 3,6 Mili. t  vor dem 
Kriego. Auf Pas de Calais fielen von der Aprilforderung- 
599 000 gegen 71 000 t  im  Miirz (Streik), auf Nord 

96 700 t. Zur Ausdehnung der Forderung ist man be- 
strebt, in groBerem Umfange auslandist-he, besonders 
italienische und polnisdio Arbeiter heranzuziehen; so 

steht dio franzosische m it der italicnisohen Regierung' 
in  Verhandlungen wegen Zuzugs italienischer Arbeiter, 
die hauptsachlidi in  den Bergwerken zu denselben 

Lohnen und Bedingungen beschaftigt werden sollen wie

Eisenmarktes im Mai 1920.

dio franzosisehen. In  Pas do Calais zieht man polniscłie 
Arbeiter zu, von denon boreits im Marz 1500 im Berg

bau m it giinstigen Ergebnissen beschaftigt wurden. Die 
Lieferungen deutscher Brennstoffe, dio im April 
382 000 t  betrugen, wurden im Mai rogolmaBiger und 

nmfangreidior und stellten sidi gegen Monatsende auf 
tag lid i etwa 30 000 bis 35 000 t, was etwa 1 M ili. t 

im Monat ausmachen wiirde. Nach einer Mitteilung dor 
Regierung in  dor Kammer lieferte Deutschland vom 
10. Januar bis 10. April folgendo Mengen (in t ) :

Kohle Koks

10. bis 31. Januar . . . . 162 236 132 692
1. bis 29. Februar . . . 318 664 214 432
1. bis 10. Miirz . . . . 95 301 - 39 742

11. bis 20. Miirz . . . . 87 026 56 239
151 759 90 966

1. bis 10. A p r i l ................ 114 658 41 425

insgesamt 929 644 575 496
Die Fortdauor dor Besserung des Frankcnkurses bo- 

giinstigte audi dio E infuhr von Brennstoffen aus anderen 
Landern; aus Amerika wurden im April etwa 180 000 t 

eingefiihrt, fiir Mai hoffte man auf 300 000 t; der Preis 
betrug 30 S frei franzosische Iliifen. Ferner hat sidi 
dio Begierung 100 000 t  diinesisdier Kohle von Tientsin 
m it Bestimmung Marseille gesiehert, auoh dio ersten 
kanadischen Kohlen sind in Frankreidi angekommen. 
Dagegen verminderto England soine Ausfuhr um 45 o/o, 
was fiir Frankreich auf das Jahr einen Ausfall von
6 M ili. t  Kohlen bedouten wiirde.

Ueber die Lieferung von E i s e n ć r z  wurde 
zwisdien Deutsdiland und Frankreidi ein Abkommcn 
gotroffen. Die vorgosehonen Minetteliefcrungon sollen 
monatlidi 200 000 t  betragen zu einem Preiso von 16 bis * 

20 Fr. fiir lothringLsdie und 26 Fr. fiir Brioy-Erze. Der 
Yertrag hat nur kurze Dauer, kann jedooh ernouerb 
worden. Dio in  don lothringischen Erzbergwerken mit 
Wirkung ab 1. April vereinbarten Lohne stellten sidi 
fiir Ilauer auf 24 Fr. Durdisdinittsmindestlolin, fiir un- 

gelernto Arbeiter unter Tage auf mindestens 15,30 Fr. 
taglidi, ungelernto Arbeiter iiber Tago 14,10 Fr. —  
An R o h e i s e n  herrscihte immer nodi Mangel. Das 
Comptoir do Longwy hofft jedooh infolge verbesserter 
Brennsteffiersorgung den Bodarf der GieBereien in  
niidister Zeit befriedigen zu konnen. Der Preis fiir fran- 
zosisdh^s Roheisen Nr. 3 betrug im Mai 590 bis 640 Fr. 
f. d. t. I n  Lothringen bossorto sidh die Lage in  der 
Bericlitszeit durd i vermelirto Kokslieforungen; auBerdem 
hatten dio dortigen Werko infolgo dor Ausstando im  
A p iil einen gewissen Brenństoff vorrat ansammeln konnen, 
so daB eino Anzahl Hochofen wieder angeblasen werden 
konnte, so in Hagendingen vier, in  Rombadh fiinf, in  
Knouttingen fiinf und eino nodh groBoro Zahl bsi dor 

Gruppe de Wendel in  IIayingen-Moyeuvres. Die Frago 
dos Verbots der Rohelsenausfuhr wurde im Ilandels- 
ministerium immer nocjh erwogon. —  Am S o l i  r o t  t 
m a r k t o  wurden bezahlt fiir sclhwcren Stalilsdirott 300 
bis 320 Fr., desgleicjhen leioliten 260 bis 280 Fr. Bledi- 
abfallo 220 bis 210 Fr., MascJhinenguBsohrott 600 bis 
620 Fr., Drełispiino 200 bis 220 Fr. —- In  H a l b z e u g  

ist sofern eino Preisanderung eingetreten, ais das Comp
toir Sidćrurgiąuo de Franae seinen Abnehmeru durdi 
Rundsdireiben vorsohlug, einen Teil des den Werken 
duroh die stark yermchrten Selbstkosten entstdionden 

Verlustes durd i Zalilung von 60 o/o Zusdilag zu den 
Ycreinbarten Grundpreison ab 1. Mai zu trageu.

In  W a ł z e r z e u g n i s s e n  lag immer noch 
auBerordentlich grofier Bedarf vor. Besonders stark 
waren die Anforderungen der Eisenbahngesellsdiaften, 
dio mehr und mehr dazu iibergingen, im Hinblicik auf die
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schwierigeu Arbeiterverhaltmsso in ihren Werkstatten 
die Privatindustrie zu bcschaftigen. M it Riioksicht auf 
die FracJiterhohungen fiir Eisenerze und Eisonerzeugnisso 

soli nach einer Mitteilung dos Comptoir Sidćrurgiquo do 
de Franco fiir allo Sendungen auf laufendo Auftrage ab
15. M ai der Untersehied zwisohon den alton und neuen 
Frachtsatzen dem Preiso ztigoschlagen werden. Wahrond 
die Erzeuger vorliiufig cipo Konjunkturabschwilohung- 
noch nioht anzunehmen sehienen, wurdo eino gewisso 
Zuriicklialtung der Handler hinsiohtlich Erganzung ihrer 
Lager goraeldet. Einigo. zogorten sogar nicht, friihero 
Auftrage zu streichen, obwohl es immer nooh schwiorig 
ist^ neuo Auftrage untorzubringen. Auch in FrankreicJi 
glaubt man, dafi der Hoehststand der Preiso crroicJit sei, 
eine Ansicht, dio duroh don Pressefeldzug auf allgemeinen 
Abbau der Preiso noeli bostiirkfc wurde. Iu  don Kreisen 
der Eisenindustrie hiilt man jedoch mit Rucksicht auf 
das Fehlen von Vorraten an Walzeisen und der Unmijg- 
lichkeit, den aulSerordentlioh starken Bedarf unter den 
noch lango nioht behobenen sehwierigen Erzeugungsver- 
hiiltnissen zu decken, einen plotzliohen Preissturz fiir aus-

Rheinisches Braunkohlenbrikett-Syndikat. Geśell- 
schaft m it beschrankter Haflung, Koln. —  Wio dor 
Borioht des Syndikates fiir dio Zeit vom 1. April 1919 
bis 31. Marz 1920 ausfiihrt, ist os trotz aller Bo- 
miihungen der rheinischen Braunkohlenwerke, dio in- 
folgo der langen Kriegsdauer stark abgcniitzten Anlagen 
mit groBem Geldaufwand wieder leistungsfiihig zu 
machen, und trotz fortgesetzter Belegschaftsvermehrung 
nicht gelungen, dio B r a u n k o h l o n f o r d o r u n g  und 
B r i k e t t h e r s t e l l u n g  gegen das Vorjahr zu steigern. 

Dieso sowie der Absatz an Rohbraunkohlen ontwiokel- 
ten sioh in den beiden letzten Jahren wio folgt:

i

_

•

1918/19 1919/20

1 % ±  
igcgen (1. 

t  1 Yórjahr t

% ±  
gegen a. 
Vorjahr

Rohbraunkohlen: 
Ftfrderung . . . .

Briketts: 
Herstellung . . .

25 701 250 ; + 1,40 
0 148 437 | +8,04

5 965 784 | — 0,49

25 225 831 
6 225 880

- •’ - '
5 759 624

-  1,86 
+1,26

-  3,40

Obwohl dio Rohbraunkohlen-Forderung eino Vermin- 
deiung von 1,86 %  gegenuber dom Vorjahre erfahren 

hat, stieg der Absatz an ltohbraunkohle um 1,26 %  
auf Kosten der Brikettherstellung, die m it 3,46 %  
gegenuber dem Jahro 1918/19 zuiiickging. Im  allge- 

moinen bliob dio rheinischo Braunkoblonindustjie von 
den schwcren Erschutterungon, wcleho die Bergbau- 

gebiete des unbesetzten Deutschlands heimsuchten, ver- 
schont. Die Arbeitsloistung litt jodoch auoh hier er
heblich durch die immer wiedorkehrenden Beunruhigun- 
gen auf wirtschaftlichem und innerpolitischem Gebiet. 

Ueber die Vcrteilung der gefórderten Mengen verfiigte 
bis Endo August 1919 noch dio Besatzungsbehórde 
durch dio amtlicho Verteilungsstelle fiir den .rheinischen 

Braunkohlenbergbau in Koln. Erst ab Ende Mai 1919 
wurden geringe Mengen zhr Lieferung ins unbesetzte 
Gebiet froigegeben. Dieso waren aber gegenuber den 
bisherigen Lieferungen so gering, daC nioht den drin- 
gendsten Anforderungen der rechtsrhoinischen Abneh- 
mer Geniipe goloistet werden konnto. Erst auf Grund 
der Abmachungen in Versailles vom 28. August 1919 
wurdo das Recht der Brennstoffverteilung in dem ge- 
samton deutsehen Gebiet dem Keichskommissar fiir die 
Kohlenverteilung in Berlin, bzw. der Amtliohen Kohlen- 

vertoilungsstelle fiir den Rheinischen Braunkohlenberg
bau wieder zuerkannt. Auch dann war es noch nicht 
moglich, die Zuweisungen naoh dem unbesetzten Ge
biet in dem orhofften Mafie auszudehnen, da gleich- 
źeitig auch dio VorausleistUDgen auf den Friedensver- 
trag aufgenommen werden muBten. Die W ag  e n -

geschlossen; cin etwa eintretender Prcisriiokgang wordo 
nur langsam und schrittweiso vor sioh gehen. In  den 
Preisen trat keine Aenderung cin. Dio annahornden 
Handelsgrundpreise in  Paris waren Endo des Monats 

folgende:

+ 36 J i Oktroi f. d. t
Endo] 
Marz 

Fr. f. d. t

Ende 
April 

Fr. f. d.-t

Ende 
Mai 

Fr. f. d. t

Tr&ger ......................... 1270 1400 1400
TJ-Eisen w . .. . . . 1320 1450 1450
Stabeisen X. Klasse . . 1300 1450 1450
Winkeleisen.................... 1300 1450 1450
B a n d e ls e n .................... 1450 1600 1600
Bleche, 9 bis 25 m m . . ) 1770 1770

8 1785 1785

t* ^ »» > 1490 1800 1800
o [ 1815 1850
5 „ J 1845 1845
4 1520 1870-1890 1870-1890
3 1550 1920-1990, 1920 - 1990

• „ 2»/a bis 3 „ 1670 2000-2120 2000—2120
„ 2 „ 2‘/2 „ 1690 2060-2200 2060—2200

Unłversaleisen . . . . 1760 1760

gesfcel lung wahrend dos ganzen Beriehtsjahres war 

vornehmlieh wegen Lokomotivmangels und dor bei dor 
Eisenbahn herrschenden ungesunden innoro Vorhalt- 
nisso aufiergewohnlich mangeljiaft, und konnto auch 

durch vermehrte A b f u h r  a u f  d om  Was serwe go  
nicht ausgeglichen werden, weil die Linien der Koln- 
Bonnor Eisenbahnen nach den Vorladeanlagen Wesseling 
sowio diese seibst dauernd versagteu. Daneben machte 
sich im  abgelaufenen Geschaftsjahr das Fehlen eines 
einlieitlichen, auf die Bediirfnisse der Thcinischen Braun- 
kohlonindustrio zugeschnittenon Eisenbahnnetzes beson
ders sohwer fiihlbar. Infolge der Absatzsperre nach 
dem unbesetzten Deutschland waren dio von dem 
Syndikat gemieteten U m s o h l a g s e i n r i c h t u n g e n  in 
M a n n h e i m  und K a r l s r u h o  bis Endo Mai 1919 zum 
Stilliegen rerurtoilt, dagegen konnten fiir die iiber 
linkarheinischo Pliitze geheuden Mengen keine aus- 

roichenden Loschgelegenhoitcn gefunden werden. Da  
das Fehlen stets yorfiigbarer Umsohlagsanlagen auf der 
linkon Seite des Oberrheins schon im Frieden nach- 
teilig fiihlbar war, so faBto das Syndikat den Entschlufi, 
auoh in L u d w i g s h a f o n ,  gleiohwio in Rheinau und 
Karlsruho Anlagen fiir seine Umschlagszwecke dauernd 
zu mieten.

Der B r i k e t t a b s a t z  yertoilto sich im Berichts- 

jahre, Yerglichon m it dem Yorjahre wic fo lgt:

. Briketts

1918/

t

19

% 
d. Ges. 

Ab?.

1919/

t

20
0/
/o

d. Ges. 
Abs.

Industrie . . . 

Hausbrand. . .

2 J 70 508

3 639 301

37,36

62,04

2 204 484

3 249 898

40,42

59,58

Gesamtabsatz . 5 809 809 100,— 5 454 382 100,—

Der Landabsatz liatto hiernach infolge der mangel- 
haften Abfuhrmoglichkoiten auf dcm Bahn- und Wasser- 

wege auf Kosten dor letzteren eine Steigerung von nicht 
weniger ais 42,15 %  gegen das Vorjahr aufzuweison. 
Die Erhohung des Industrie-Absatzes von 1,57 %  ge
genuber dem Vorjahr, zu Lasten des Hausbrandabsatzes, 
dor um 10,70 %  zuriickging, ist darauf zuriickzufiihron, 
dafi dor durch dio Anforderungen der Entente hcrvor- 
gerufone Mangel an gashaltigen Brennstoffen nach Mog- 
licbkoit durch Brikcttlieferungcn beseitigt werden mufito. 
Die durch dio MaBnahmen der Besatzungsbehorden fiir 

diis bosetzte Gebiet verbliebencn YerhaltnismąBig reich- 
lichen Brikettmengen fanden zum Teil Yerwendung ais 

Ersatz fiir die unzureichenden Steinkohlen-Lieferungen 
von der Ruhr. Zum Absatz nach dem A u s l a n d  reah- 
nen in erster Linie die duroh den Friedensyertrag 
erzwungenen Pflicht-Mengen an die Entente; dio Lie-
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ferungeri nachdem  i l e u t r a l o ł i  Ausland konnten nicht 
in dom gewiinscliten MaBo orfolgon.

Dio anhaltendo Erhohung der Lohne und Gehiiltor 
in Verbindung mit der ununterbrochenen sprunghaften 
Erhohung der Preise fur alle Betriebsstoffo steigorton 
die Erzeugungskosten dor Mitgliedswerke in erhobiichem 
Umfange; infolgedessen muBten auch die V e r k a u f s -  
p r o i s e  f i i r  B r i k e t t s  eine ontsproohende Erhohung 
erfahrcn. Dic Preissteigerung betrug:

am 1. fi. 1919 G.—  J l f. d. t
„ 1. 7. 1919 6.—  „

„ 15. 10. 1919 9 .-  „ „
„ 1. 12. 1919 9 —  „
„ 1. 1. 1920 2 3 —  „

1. 2. 1920 36.50 „

In  diosen Erhohungen sind dio Kohlonstoucr und 
die am 1. Januar 1920 auf 1,5 %  erhohto Umsatzsteuer 
eingesclilossen. Ferner sind in diesen Steigerungon ent- 

halten dio duroh den Roichskohlenyerband yorgesehrie- 
bonen Zuschliigo zur Beschaffung von Wohnungen und 
Lebensmitteln fiir die Bergarbeiter.

Grundlegendo Aenderungen im Aufbau dos Syndikats 

brachtedas Gese tz  u b e r d i o  R e g e l u n g  dorKoh le n-  
w i r t s o h a f t  vom 23. Miirz 1919 in Verbindung mit seinen 
Ausfiihrungsbestimmungen yom 21. August 1919. Jeder 
Besitzer eiues Kohlenbergwefkes innerhalb dos rheini- 
schon Braunkohlonbezirks nebst Wosterwald und Land 
Hessen muB hiernach dem Syndikat beitreten. Fiir 
die Gruben des Wcstcrwaldes ist eino Zweigniederlassung 
des Syndikats in Marionbcrg, fur dio Gruben des Landes 

Hessen eino solche in Frankfurt a. M. errichtet. Dio 
abgeanderte SatzuDg wurde unterm 28. Noyember 1919 
angenommen, ?om Reiehskohlenrat am 3. Marz 1920 
genehmigt und unterm 3. April 1920 in das Handels- 
register eingetragen. Das abgeanderte Syndikat fiihrt 
fortan die Firma R h e i n i s c h o s  B r a u n k o h l e n -  
S y n d i k a t ,  G. m. b. H . , K o l n .

PreisermaBiguiigen auf dem Eisenmarkte. —  Der 
am 2S. Jun i iu Berlin versammelto Bcirat des Y e r 
e i n s  D e u t s c h e r  E i s e n g i e B o r o i e n  besoliloB, 
seinen Giuppon zu empfehlen, dio V e r  k a u  f sp ro i so  
fiir allgemeinen rohen Maschincnbau- und HandclsguB 

um 10 %  Tora 1. Jul i  d. J . ab herabzusetzen. — 
Der V o r o i n  d e u t s o h e r  S t a h l f o r m g i o B o r e i e n  
i n  D u s s e l d o r f  hat dio V e r k a u f s p r e i s o  fiir 
gewohnliehe StahlformguBstucke ab 1. Juli 1920 um 

10 %  o rm i i B ig t .

AuBenhandelsstelle fiir Eisen- und Stahlerzeug- 
nisse. —  l n . der ersten ordentlichen Sitzung des 
AuBenhandelsausschusses fiir Eisen- und Stalilorzeug- 
nisse wurdo mitgeteilt, daB die G e w i e h t s m e  ngon,  
die zur Ausfuhr zugelassen worden sind, groBen 
Schwankungen unterliegen, wahrend dio A u s f u h r -  
w e r t e  ganz erheblich g e s t i e g e n  sind. Letzte- 

res hangt hauptsachlich damit zusammen, daB boi 
dem starken Ansteigen der Auslandswahrungon die 
in fremder Wahrung abgeschlossenon Yerkaufe be- 
triichtlich hbhere Markerlose gebracht haben, ais 
beim GeschaftsabsclduB Yermutet werden konnte. In  
i n l a n d i s c h e r  Wahrung berechnet erbrachte das 

Kilogramm der Erzeugnisse im Januar, Februar, Marz, 
April 1920 6,43; 6,78; 7,85; 8,60 .11; in a u s l a n d i -  
s c h e r  Wahrung 11,28; 16,41; 14,21; 11,71 J l ; im  
Gesamtdurchschnitt 8,94; 12,65; 12,64; 10,70 J l. Hin- 

sichtlich der A us f u h r p r e i s p o l i  t i k  , die fiir die 
nachsto Zcit einzuschlagen ist, ist der AuBenhandels- 
ausschuB der Auffassung, daB die Mindestpreiao stets 

don Erfordernissen der Auslandsmarktlago anzupassen 
s ind, daB zweekmaBigerweise dieses Ziel bei Ab-  
s o h l i i s s e n  i n  a u s l i i n d i s c h e r  W a h r u n g  in den 
Ueberpariliindern b e s s e r  erreicht wird, ais wenn die 
Geschiifte in deutscher Markwahrung zugelassen werden. 
Daher empfiehlt der Auflenhandelsausschufl aueh kiinftig 

den AbschluB in auslandischer Wahrung. Was dagegen

die Z a h l u n g  anlangt, so ist or der Auffassung, daB 
auch bei Uoberpariliindcrn die Begleichung in deutscher 
Markwahrung zugelassen.werdon soli. Bemerkenswert 
ist dio auf die Vortragstreue der Auslandor ein eigen- 
artiges Lieht werfende Feststellung, daB viele aus- 
liindischo Abnohmer sioh nicht mehr an dicjenigon 
Vcrtriige halten wollen, in denen der Prois in deutscher 

Wahrung fostgesotzt worden ist. Abbestellungon sind 
in diesem Falle niehts Seltenoa. Das muB gerade 
gegenuber denjenigen Landem festgestellt werden, die 
sich so oft ubor Vertragsuntreue deutscher' Firmen 
boklagten.

ZusammenschluB der deutschen Unternehmeryer- 
bande. —  Dio Organisationen der landwirtschaftlichen 

Unternehmer und dio Spitzenverbande von Handel, I n 
dustrie, Handwerk’ und Gewerbe haben am 18. Jun i 1920 
den ZusammenschluB zu einem „ Z c n t r a l a u s s e i h u l i  

d e r  U n t o r n e h m e r v e r b a n d o “ besehlossen. Dem 
ZentralaussehuG werden angehoren: ReichsausschuB

der deutschen Landwirtschaft, Reiclisverband dor 
deutsohen land- und forstwirtschaftlielien Arbeitgeber- 
vereinigungen, Reiehsverband der deutschen Industrie, 
Reiehsverband des deutsohen ITandwerks, Vereinigung 
der Deutschen Arbcitgeberverbande, Hansabund fiir Ge- 
werbe, Handel und Industrie, Zentralverband dea deut- 
5chen GroBliandels, Vereinigung der Arbeitgeberverbiindo 

de3 Grofihandels, HauptgemeLnscliaft dos deutschen Ein- 
zelhandels, Zentralverband des deutschen Bank- und 
Bankiorgewerbes, Reichsverband der Bankleitungon, Ar- 
beitgeberverband deutscher Versicherungsunternehmun- 
gen, Zentralstello fur das deutseho Transport- und Vcr- 
kehrsgewerbe. Der ZentralausscJiuB bezweclct die ge- 
sehlossene Walirnehmung der gemeinsamen wirtseliafts- 

politischen Belango dor deutsclien Unternehmerschaft und 
die einheitliclie Abwelir aller gegen sie geriohteten Be
strebungen. Dureh dio Erriclitung dieses Zentralauś- 

sehusses hat die Forderung des Hansabundes zum go- 
werkschaftliclien ZusammenschluB der Unternehmer ihre 
sachliche Erledigung gefunden. Der ■ ZontralausseliuB 
wird iiber dio B ildung von ortliclien oder bezirklichcn 
Ausschiissen gleicher A rt und iiber die Durehfuhrung 
der notwendigen MaBnahmen zur Erreichung der gesteck- 
ten Ziele auoh auf ortlicher Grundlage die erforder- 
lielien R iditlin ien erlassen.

Forderung und Versand schwedischer Eisenerze. —  
Wio wir dem Gcschaftsbericht der T r a f i k a k t i e -  
b o l a g e t  G r a n g e s b e r g - O x e l o s u n d  fiir das Jahr 
1919 entnehmen, wurden in der Zeit vom 1. Januar bis
30. September 1919 in den Gruben der Gesellschaft 

insgefamt 1 164452 t Kiruna-Erze und 931 582,t Gelli- 
yare-Erze gefordert. Verscliifft wurden iiber Naryik 

269125 t und iiber Lulea 682 651 t. EinschlieBlich dos 
vorjahrigen Lagerboatandes waren 2 543 581 t Kiruna- 
Erze und 1 269 3981 Gellirare-Erzo, zusaoimen 3 812979 t 
yorhanden, von denen 1 468 543 t  Kiruna- und 899 680 t 
Gellivare-Erzo abgesetzt wurdon. Am 30. September 

waren in den Lagorn deB Untemehmens noch 1 075038 t 
Kiruna-'und 369 718 t  Gellivarc-Erze. insgesamt also 
1716 945 t yorliandon.

Aus der norwegischen Eisenindustrie. —  Dio von 
der norwegischen Regierung yorgeschlageno Staats- 

unterstiitzung an die Stahlwerke ist vor kurzem yom 
FinąnzausschuB der norwegischen Volksvertretung ge
nehmigt worden. So wurden z. B. der A. S. N o r s k  

V a l se v e rk  in Simonsvik bei Bergen 3 Mili. Kr. ais 
Bankgarantie bewilligt. Das Werk, iiber das wir bereits 
friiher ausfuhrlich berichtet haben!), kam nach nur 
mehrmonatliebem Betriebe Anfang yorigen Jahrcs zum 
StiUstand utid Anfang 1920 begann man mitVcr3uchen 
der Auswalzung von Zinkblechen. Anscheinend sind 
dio gewonnenen Ergebnisse urigenugend, zumal da auch 
dio Anlage nicht fiir diese, sondern zur Herstellung 
yon WoiBblcciien, von denen Norwegen fiir die umfang-

J) Vgl. St. u. E. 1920, 12. Febr., S. 222/6.
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reieho Fischkonscryenindustrie grofio Mengen von etwa 

30 bia 40000 t  im Jahro, gebraucht, gebaut ist. Falls 
die vom Staato bewilligte Anieihe nicht wieder m it 
ersohwerenden Bedingungen belastet ist, steht eine 
baldige Wiederinbotriebsetzung des Werkes zu erwarten. 

Da das Werk noch nicht ausgcbaut ist und dio Roh
stoffe selbst nicht dort hergestellt worden, ist man 
auf die Einfuhr angowiescn. Fiir dio schwiorigo Ver- 
stellung der WoiBblecho wird cs nioht zu umgehen 
sein, auslandische Meistor und Arbeiter einzustellon, die 
hoffentlich eino bessero Behandlung findon ais bisher. 
Dio beiden zuriickgcbliebencn deutsehen Walzmeister, 
dereń Anstellungsvertrag Anfang 1920 ablief, muflten 
untor polizoilicher Riiamungsandrohung ihre Wohnstatte 
raumen und ihre Familien nach Deutsehland schicken. 

Solehe Vorgiinge liegen natiirlich nielit im Vorteil des 
Dnternehmons, zumal da dasselbe von der Arbeiterfrage 
mehr ais ein andores abhiingig ist. —  Die norwegischo 
Zinkhiitte N o r s k  E l e k t r i s k  M e t a l  I n d u s t r i e  
S a r p s b o r g  errichtot ein Zinkbleohwalzwerk in Sund- 
lokker bei Sarpsborg. Vorlaufig soli eino Walzen- 
straBo m it einem Vor- und einem Fertiggeriist fur, eino 
Erzeugung von etwa 2500 bis 3000 t  jahrlich auf- 
gestollt werden. Das Walzwerk selbst ist der Mascliincn- 

fabrik H a n i e l  & L u  eg ,  Dusseldorf, in Auftrag ge
geben worden.

Schenek und Liebe-Harkort, Aktien-Gesellsehaft, 
Dusseldorf. —  Das Oberkasseler Werk hatte im  Ge- 
schiiftsjahr 1919 infolgo der Besetzung unter einer monate- 
langen Versandsperre naeh dem rechtcn Rheinufer zu lei- 
den. Dio spater einsetzendo Belebung des Geseliaftes wurdo 

besonders durch die dio Ausfuhr erlcichterndo niedrige 
Bewertung der Mark gefordert. Im  neuen Gesohaftsjahr 
macht sieli infolgo der hohen Preiso eino gewisso Zutiidk- 
haltung bemerkbar. —  Die Gewinn- und Vęrlustrechnung 
zeigt neben 62398,25 M  Gewinnyortrag aus dem Vorjahro 
einen Roligewinn von 868123,66 J i.  Naeh Abzug von 
695275,04 J i  allgemeinen Unkosten und 71593,31 M  Ab- 
schreibungen yerbleibt ein Reingewinn von 163653,56 JL

Hicrvon werden 25000 J i  der gesetzliehen Riicklage 

zugefiihrt, 11228 J i  Gewinnanteile an don Aufsichtsrat 
gezahlt, 120000 J i  Gewinn (8 o/o wio i. V.) ausgeteilt 
und 4425,56 J i  auf neue Rechnung yorgetragen.

Aktieselskabet Sydvaranger. Kristiania. —  Aueh im  
Jahro 1919 war es noch nicht moglich, den Werksbetriob 
wieder aufzunehmon, da die im Vorjahresberichterwahn- 
ten mifiliclien Verhiiltnisse weitorhin bostanden. Weder 
auf dem Eraehten- noeh auf dem Kohlenmarkte war 
eino Besserung von Bedeutung eingetreten. Eine an- 
fiinglich giinstige Entwieklung des Brikettyerkaufs 
wurde duroh spiiteren Riickgang dor Proise und durch 
das Steigen der Erzfrachten unterbroohen. Ein Ab

schluB auf Lieferung yon 15 000 t Briketts gab Ver- 
anlassung, dio Brikettwerke teilweise in Betrieb zu 
nehmen, wobei etwa 100 Arbeiter Beschaftigung fanden. 
Abgesehen von dieser Vcrmehrung betrug die Arbeitor- 
zahl rund 450 Mann, die teilweise zu yerschiedenen 
Neubauten und teilweise zu Vorbereitungen fiir die 
Wiederaufnahmo des Betriebos Verwcndung fanden. 
Es wurden 33 905 t  Roherz gowonnen und 21050 i  
Briketts erzeugt. Die Ausfuhr war demgemiiB sohr ge
ring und botrug nur 10 863 t  Briketts und 16 t Schlioh. 

Das auf Kirkenes befindticlie Erzlagor enthielt zu Ende 
des Bcrichtsjahres rd. 454 500 t. das Roheisenlagor 

etwa 388000 t. Die im letzton Jahresberioht erwiihnte 
geldliche Neuordnung ist inzwischen durchgefiihrt wor
den. Die ungunstigen Verhiiltnisso haben selbstyor- 
standlich eine entsprechende Wirkung auf den Jahres- 
abschluB gehabt. So ergibt die Gewinn- und Verlust- 

rechnung einschlieBlich 2 579509,87 Kr. allgemeinen 
Unkosten, 751563,45 Kr. Vorsicherungsausgaben und
57 596,60 Kr. Absehrcibungen einen V e r l u s t  im Jahre 
1919 von 3 388 669,92 Kr., dor sieh durch die Vorjahrs- 

unterbilanz von 4076551,99 Kr. und 1 833130,46 Kr. 
Kosten der geldlichen Neuordnung auf 9 298 352,37 Kr. 

erhoht. Der gesamte Betrag wird einem, dem Auf 
aichtsrate zur Yerfugung stehenden Bestando von 
11500 000 Kr. entnommen, der sich dadurch auf
2 201 647,63 Kr. ermiiBigt.

Ein neues Eisenhiittenwerk in Columbien.

Wahrend sich in friiheren Zoiten dioHerren des Łandes, 
die Spanier, in dem in den Osteordilleren liegenden Ortc 
Pacho, der sich nicht allzuweit yon der Hauptstadt 
des Landes, Bogota, entfernt befindet, der Herstellung 
von Eisen in Rennfeuern befleiBigten, um dem grofien 
Mangel an Eisen und Eisenerzeugnissen einigermafien 

abzuhelfen, rulit dort seit yielen Jahrzehnten jede 
Tatigkeit, und aucli die reichen Eisenerzgruben jener 
Gegend, denen Kohlengruben benaclibart sind, liegen 
still. Dieso Zustande erkliiren sich groBenteils aus 

einem geradezu lalimend wirkenden Mangel an 
neuzeitigen Verkehrsmitteln, worunter das Land auch 
sonst yiel zu leiden hat. Columbien selbst ist ein 
noch jungfraulichos Land, das an Erzreichtum seines 
Gleichen sucht und das bei sachgemiifier Bewirtschaftung 

dem auslandischon Kapitał zweifellos oine sichere An- 
lago bietet, zumal wenn auslandische Ingenieuro und 
Arbeiter (etwa Italiener, Chinesen, Japanor, Polen
u. dgl.) zum Betriebe dor zahlreichen ausnutzbaren 
Bergwerke und damit zu yerbindender Hiitten fiir alle 
Arten yon Metallen in das Land kommen. Zahlreiche 
Wassorkrafte harren der sachgemiiBen Ausnutzung, so 
daB fiir allo Arten von Hiittenbctrieb, so z. B. auch 
fiir die Herstellung elektrometallurgisoher Erzeugnisse, 
die' Rohstoffe und die ndtigen Betriebskriifte yorhanden 
sind. Das Land Columbien, das' ungefahr dreimal so 

grofi ist, wie das heutige Deutsehland des Friedens
yertrages, hat nur etwa 5 bis 6 Millionen Einwohner 
und darunter sehr wenig zur Arbeit in Berg- und 
Huttenwerken geeigneto Krafte, obgleich sich gerade

diese Betriebo meist aufierhalb der heifien Zone befin
den, also zumeist ein giinstiges K lima aufweisen. Abor 
es fehlt hier an arbeitswilligen Menschen mehr, ais 
anderswo, abgesehen davon, dafi das Land gar nicht 
alle die erforderlichen Arbeitskrafte aufbringen konnte, 
selbst dann nioht, wenn das niedere Volk, das natiir- 

lich zumeist joglicher Schulbildung bar ist, nioht so 
unbeschreiblicli trage ware. Ausnahmen gibt es natur- 

lich aucli darunter, aber selbst hier in dem kalten 
Klima Bogotas, wo man eine mittlere Jahrestemperatur 
von 13° C hat und oft recht kraftig friert, sieht man 
mehr herumlungerndes Volk, denn wirklich fleifiig ihr 
Tagewerk yorrichtende Arbeiter. DaB die Leute im  
heifien K lima nicht arbeiton wollen, ist sehon leichter 
yerstandlich, aber man findet aucli da Leute, dio bei 
einer einigermafien ausroichcnden Bezahlung (etwa 1 § 
jo Tag bei freier Bekostigung und Unterkuoffc) arbeiton. 
Fiir die deutsche Industrie und deutsehen Faclileuto sei 
hier gleichzeitig bemerkt, daB ein ganz bedeutender 
Teil der hoćhstohenden columbianisehen Beyolkerung 

sehr deutschfreundlieh ist und nur auf dio Gelegenheit 
wartet, sich m it guten deutsehen Erzeugnissen aller 
Art, also nicht etwa bios denen der Eisenindustrie, zu 
yersorgen, da hier groBcr Mangel an allem ist, und dis 
Amerikaner wiihrond des Krieges viel Schund fiir sohr 
teueres Geld geliefert haben; gleichwohl ist es zu 
empfehlen, wenn sich deutsche Lieferer dor hier 
ansiissigen deutsehen Firmen, die wobl ausnalimslos 

einen guten Ruf genieBen, bedienen. um ins Geschaft 
zu kommen. Es gibt aber auch einige sehr bedeutendo
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columbianische Hauser, die unmittelbar m it don deut
schen Firmen wie vor dom Kriego in Verkehr treten 
wollen; der Briefwechsol miiBto aber in solchen Fallen, 
und das ist wichtig, spanisch gefiihrt werden, ebenso 
wio die Preislisten und Werbesohiiften, wenn sie hier 
im Lande Wert haben sollen, spanisch gedruckt sein 

mussen. Das haben selbst die Amcrikaner und manche 
Englandor eingeselion. Aueh franzosisehe Waren ver- 
schiedenster Art m it spanischem Aufdruck auf der Ver- 
paokiing trifft man hier nicht selten.

Sollten deutsche Fachleute liierher ins Land gehen 
wollen, so miifiten sie sich vorher nach festen Stel- 
lungen umśohen und dafiir sorgen, daB ihnen dio 
Ueberfalirt gleich im Voraus bozahlt wird, da die Fahrt 
mit holliindischen oder italienischen Dampforn boi dem 
sehr sch lecliten Stand der Mark (zur Zeit 1 Goldpeso 
=  1 § Gold =  60 Mark) fiir die Reiso von Deutsch
land zum Hafen, von da bis Puerto do Colombia und 
dann landeinwiirts etwa bis Bogota boi I. Klasse das 
netto Siimmohcn von etwa 30 000 Mark kostet. Das 
Leben im Lando selbst ist ungćmcin tousr, und selbst 
dann, wenn man den Vorkriegswert des Goldpesos in 
Reehnung eetzt, also den Goldpeso auf 4 Mark bo- 
reclmet, lebt man hior teurer, ais augenbliclclich in 

Deutschland untor kugrundelegung der Sohleichhandols- 
preise. Wenn sich also oin deutsoher Ingenieur oder 

dcrgleichen oinfallen lassen sollto so zu rechnen, daB 
oin Monatsgohalt von 100 S Gold, wie man cs hier 
yielfach fiir ICaufleuto zahlt, 5000 Mark seien, so vor- 
reohnet er sieb; dafiir kann er in yieten Fallen nicht 
mehr kaufen, ais fur 100 Mark oder sagen wir 150 Mark 
heutzutago in Deutschland. Aber es ist wohl angebracht, 
dies auoh hier zu orlautern, damit dio Fachgonosson 
yor etwaigen Nackenschlagen geschiitzt bleiben.

Gogcnwiirtig yordiont nun eine neue Griindung 
die besondere Beachtung sowohl unserer deutschen 
Eisenindustrie ais auch der deutschen Lieferfirmon fur 
Bergwerks- und Hiitteneinricktungen, dic nichts weniger 
bezweckt, ais Columbien vęn dor Einfuhr einer groBen 

Anzabl von Eisenindustrieerzcugnissen mehr und mehr 
unabhiingig zu machen. Es ist eino Gesellschaft von 
engłischen, amorikanischen und columbianisclien Geld- 
leuten in Bildung bogriffen, dio m it einem Stammkaiiital 
yon 8 Millionen Goldpesos (gleich Golddollars) ein 

grofles Eisenliuttenwerk m it Hoehofen, Kokorei, elek
trischer Kraftanlago, Eisenbahnanschlussen, Stahl- und 
Walzweiken, GieBorćien usw. bei Zipaquira bauen 
will. Da dies das orsto Eisenhiittcnwerk in Columbien 
sein wird, erhalt os, gcmaB dcm Gesetz Nr. 57 vom 
Jahre 1918 eine Staatsbeihilfo von 500000 Goldpesos.

Dio Foststellungon haben ergeben, daB boi Z ipaquini 
sohr roiche Eisonorzlagerstatten yorhanden sind und 
daB die bonachbarten Gebiete sowohl sohr gute Kohlen, 
ais auch gute Tonsorten fiir den Ofonbau und Kalk- 
stein fiir den Betrieb in reichlichen Mengen besitzen, 
also der Ausbeutung der Eisenerzfelder durch Errichtung 
eines Eisenhiittenworks niehts im Wege steht.

Ais Geologen haben auBer Herrn Professor Scheibe 
aus Berlin nooh die hiesigen Herron Dr. Lieras Co- 

dazzi und Dr. Francisco Montoya dio Gutachtcn, die 
zur Griindung der Gesellschaft fuhrtcn, abgegoben. 
Besonders diirften wohl die ausgezeiclinoton geologischen 
Aufsehliisse des ersteren, dor Columbien in jedor R ich
tung geologisch genau durchforscht hat, zumal da er 
duroh den Kriog hier festgehalten wurde, zur Griin- 
dung der Gesellschaft viel beigotragen haben.

Die Stadt Zipaquirń ist durch ihro Salzbergwerke 
weit und breit bekannt. Sie ist durch dio Nordbahn 
yon Bogotu aus in etwa 2%  Stunden zu erreichen 

und hat ein ' sehr gutes Klima, so daB fiir dio dort 
anzusiedelnden Arbeiter, dereń Zahl auf iibor 5000 ge- 

sehiitzt wird, giinstige Lebonsbedingungen yorhanden 
sein diirfton. Da die Nordbahn in allernachster Zoit 

nach Nordcn zu weiter fortgebaut und ganz wesentlich 
yerliingert werden soli —  man strobt damit mehr und 

mehr der Oordillerenstadt Bucuramanga zu, will aber 
dort noch nicht lialt machen, sondern dio Bahn nach 
dom Mecre zu yerliingorn —  so ist der Absatz der 

Erzeugnisse des Workos auf lange hinaus gosichert, 
abgesohcn dayon, daB lieuto noch alle Eisenwaren in 
das Land eingefiihrt werden miissen, selbst dio kleinsten 
und sclieinbar goringfiigigsten. Da ferner wohl auoh 
mit der Zeit in die klimatisch giins.tigen Gegenden, 
die den hauptsachlichsten Toil des Landes ausmachen, 

dio Einwanderung aus Europa oinsetzen diirfto, zumal da 
dieso Gegenden fiir die Landwirtschaft giinstige Bedingun
gen bieten, so ist zu erwarten, daB auch oine Hebung der 
sehr im Argen liegenden Verkohrsverhaltnisse und eineEr- 
woiterung des noch yerhaltniemaBig recht winzigen Eisen- 

balinnetzes horbeigefuhrt wird; dom nouon Worke, dasin 
etwa drei Jahren betriobsfertig soin soli, stehen somit 
ungeahnto Aussichten auf Absatz seinor Erzeugnisse zu.

Zu woitóron Auskiinften, besonders an deutsche 
Werke, dio auf eine etwaige Belieferung des neuen 

Werkes m it Einrichtungen usw. Wert legon, ist der Ver- 
fasser dieser Zeilen duroh Vermittelung der Solirift- 

leitung gerno bereit.

Bogata -Chapinero (Columbien).

Ernst A. Schott.

Yereins - Nachrichten.
Nordwestliche Gruppe des Vereins 

deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Nieders;hrift iiber die Vorstandssitzung am Dienstag, 
den 29. Jun i 1920, naehmittags 31 Uhr, im Sltzungs- 
saal des A. Schaaffhausen’schen Bankverelns, Diissel- 

dorf, Breite StraBe 29 I. •

A n w o s e n d  waren die Herren: Generaldirektor Gch. 

Baurat ®r.«Qlig. c. h. Dr. rer. poi. e. h. W . Beuk on-  
b o r g  (Yorsitzendcr); Kommcrzienrat S)r.»3lig. o. h. 
Fr. S p r i n g o r u m ;  Kommcrzienrat 'Sr.-^Tig. o. h. 

P. R o u s c h ;  Generaldirektor Reg.-Rat Dr. Fah ren-  
ho r s t ;  Generaldirektor Dr. jur. J . H a B l a c h e r ;  
Generaldirektor A . K a u e r m a n n ;  Direktor C .Mann-  
s t a o d t ;  Kommerzienrat C. Rud. P o e n s g o n ;  D irek
tor E. P o e n s g e n ;  Generaldirektor S r .- ^m  e. h. 
W . R o u t e r ;  GeneraldirektorPrasidentR. v o n  Schae- 
v o n ; D i rek torC.V ie lhaber ;  Generaldir t jktor»Qng.

e. h. A. V o g l o r ;  Direktor A. W i r t z ;  Direktor 
Dr. A. W o l t m a n n ;  ais Gśiste: Direktor C. G e r w i n ;  
Dr. E. H o f f ;  5>r.«Qhg. O. Pe . to rsen ;  ®r-Qng. e. h.
E . S c h r o d t e r ;  vonderGeschaftsfuhrung: Dr.Ś)r.*3ng.

0. h. W . B c u m e r ;  Syndikus E. H o i n s o n ;  Dr. E. 

Z e n t g r a f ;  Dr. H. R a c i n o ;  Dr. M. H a h n ;  Dr. M. 
W e l l c n s t o i n .

En tschu ld ig t-  hatten sioh die Herren: Kommerzien
rat Dr. W. B a a r c ;  Geheimrat M. B óke r ;  Direktor 

Fr. D o r f s ;  Generaldirektor A. F r i e l i n g h a u s ;  Geno- 
raldirektor K . G ros se ;  Oberbiirgermeister a. D.
F. H a n m a n n ;  Direktor E. H o b r o c k e r ;  Kom- 
merzienrak A. K a m p ;  5)r.*Qtfg. e. h. J. M a s s e n o z ;  
Direktor A. S c h u m a c h o r ;  Direktor G. Zap f .

Die T a g o s o r d n u n g  war wie folgt festgesetzt:

1. Vorbesprcchung dor Tagesordnung der Hauptvor- 
sammlung.

2. Bericht dos Ausschusses iiber die Noufestsotzung 

der Beitrage. .
3. Industriollo Fragon (u. a. Ruckgabo fremder 

Maschinen und Entschadigung).
4. Geschaftliche Mitteilungen.
5. Sonst otwa yorliegende Angelegenhoiten.

Herr Geheimrat S)r.'3>ng. e. h. Dr. rer. poi. o. h. 
W . B e u k e n b e r g  eroffneto um 3l/2 Uhr dio Sitzung 

mit BegriiBung der Erschienenen.
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Zu 1. und 2. wurde entsprechend der untcnstehcnden 
Niedersehrift iiber die HaiyptyerRammlung verhandelt.

Zu 3. wurde Berieht crstattot iiber dio Duroh- 
fiihrung der industriellen Abriiatung. Es wurden Der
dom die inzwischen in „Stahl und Eisen“ yeroffent- 
lichton Richtlinion iiber dio Entscliiidiguiig der indu

striellen Abrtistung und Riickgabe von Maschinen usw. 
besprochen. Es sind Verhandlungen mit den zustandigen 
Ministerion eingeloitet, um oine zuyerliissigo Erlauterung 
dieser Richtlinion lierbeizufuhron.

Zu 4. Geschiiftliches: Herr Gelieimrat Dr. Beuken- 
borg berichtet uber dio bisher gepflogenen Verhand- 
lungen wegen Hohertarifierung von Eisen und Stahl, 
boi denen er ais Mitgliod des Unterausschusses fiir 
Eison dor Standigen Tarifkommission beteiligt goweson 
ist. Er wendet sioh dabei auch gegen die in den 
letzten Tagen aufgotrotene Beunruhigung in den Kreisen 
der Eisonindustrie und erkliirt, daB die bisherigen Be- 
lange voll gewahrt worden seien und daB untor don 
gegenwartigen Verhaltnissen die Eisenindustrio koinon 

AnlaB habe, m it dem Ergebnis der Verhandlungen 

unzufrieden zu soin.
SchlieBlich wurdo noch iiber die Vorhańdlungen 

boriehtet, die zwisehen dor Gruppe, dem Deutschen 
Kalkbund und dem Roichswirtschaftsministerium statt- 
gefunden hąben wegen der Vorsorgung der Eisen- und 
Stahlindustrie m it Kalkstein und gebranntom Kalk. 

SchluB der Sitzung 43/, Uhr.

.gez. Jleukenbcrg gez. Ileumer.

Niedersehrift iiber die Hauptyersammlung vom 29. Juni 
1920, nachmitlags 5 Uhr, im Sitzungssaale des A. Schaaff- 

hau:en’schcn Bankverelns, Dusseldorf.

Zu der Hauptversammlung waren dio Mitgliodor 
dureh Rundschreiben vom 31. Mai d. J .  eingeladen.

Die Tagesordnung war wio folgt festgesetzt:
1. Ergiinzungs.wahl fiir die nach § 3 Abs. 4 der 

Satzungen ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes
. und Neuwahl von Mitgliedorn.

2. Berieht iiber dio KassenverhiUtnisse sowie Beratung 
und BeschluBfassung iiber die Einziehung und 
Festsetzung der Beitrage.

3. Jahresberioht, erstattet vom geschiiftsliihrenden 
Mitglied des Vorstandes.

4. Etwaige Antrage der Mitglieder.
Die Hauptversammlung wird um 5 Uhr nachmittags 

•yom Yorsitzenden, Herrn Generaldirektor Geh. Baurat 
© r.^lig . e. h. Dr. rer. poi. "o. h. W. B e u k o n  bo rg ,  
mit BegriiBung der Erschionenen eroffnet.

In  Erledigung der Tagesordnung werden zu 1. dio 
naoh der Reihenfolge ausscheidenden Mitglieder Kom- 
merzienrat Dr. W . B a a r e ,  Generaldirektor K . Grosśe,  
Oberbiirgermeister a. D . F. H a u m an  n , Kommerzienrat
H . K a m p ,  Goncraldirektor A. K a u e r m a n n ,  Kom 
merzienrat E. K l e i n ,  2>r.:Qng. e. h. J . M a s s e n e z ,  

Direktor E. P o o n s g e  n Generaldirektor ®t.-3ng. o. h. 
W. R e u t e r  wiedergewiihlt. Ferner wird an Stelle des 
verewigten Herrn Kommerzienrat N. E i o h ,  dessen der 
Vorsitzende in einem warmen Nachruf gedenkt, Herr 
Direktor B i r w e s neugewahlt. Ferner werden die 
Herren Prasident Generaldirektor R . v o n S c h a o w e n ,  

Hoerde, und Geheimrat Dr. W i e d f  e ld  t,  Essen, in don 
Voretand gowahlt.

Zu 2. wird der Berieht iiber die Kassenverhaltnisso 
erstattet unter bestem Dank an den Scliatzmeister 

Herrn Kommerzienrat C. Rud. P o e n s g o n  und dio 
beiden Herren Rechnungspriifer C. M a n n s t a e d t  und 
Direktor E. L u  eg. Die Prufung der Rechnungen fiir 

das folgende Jahr ubernolimendio Herren Generaldirektor 
K a u e r m a n n  und Direktor E. L u  eg. Es wird be- 
schlossen, die Beitrage fiir 1920,21 wie folgt zu erheben: 

Von der Arbeitcreinheit 1,20 J l.
Yon der Roheiscnerzeugung jo t  0,4 Pfg.

Von der Rohstahlerzeugung je t  0,6 Pfg.
Von den Walzwerksorzeugnissen je t  0,8 Pf.
Der-Beitrag der Maschinenfabriken und der Einzel- 

mitglieder wird yerdoppelt. Dieso Veranlagung gilt nur 
fur das e i n e  Gesehiiftsjahr 1920 21.

Zu 3. erstattet das gesehaftsfiihrondo Mitglied des 
Vorstandes den Jahresberioht, dessen Wortlaut in „Stahl 
und Eisen“ erseheinen wird.

Zu 4. wird Herr Geheimrat ®r.'3!ig. o. li. Ad. K  i r - 
d o r f , Aachen, der am 25. Jun i d. J. seinen 75. Geburtstag 
beging, einstimmig zum E h r e n m i t g l i e d  gewiihlt.

SchluB der Vorsammlung 61/-, Dhr nachmittags.

(gez.) Beukenberg. (gez.) Beumer.

Verein deutscher Stahlformgiefóereien. 

Niedersehrift der ersten auBerordentlichen Hauptver- 
sammlung am Dienstag den 1. Jun i 1920 in Essen, 

Hotel Kaiserhot, vormittags 11 Uhr.

Anwesend sind 48 Herren, dio 40 Mitgliedsfirmon 

vertreten.
T a g e s o r d n u n g :

1. Aenderung der Satzung.
2. GesehaftUche Mitteilungen. \
3. Aussprache uber die Marktlago.
4. Verschiedenes.

Don Vorsitz fiihrt Herr 2)r.«Qiig. Krieger.

Zu 1. wird der yorliegende Entwurf der Vereins- 

satzung genelimigt, der gegenuber dem Entwurf der 
Grundungsversaminlung am 30. Okt. 1919 einige Aen

derungen aufweist, dio. sich ais zweckmiiBig erwiesen - 
haben. Die Versammlung boauftragt don Vorstand, die 
Eintragung des Veroins in das Vereinsregister nunmehr 
zu yeranlassen.

Zu 2. gibt dor Vorsitzende einen kurzon Ueborbliok 
iiber die Entwieklung des Vereins. Dieser hat zurzoit 
79 Mitglieder und ist korpersohaftliches Mitglied des Stahl- 

bundes, dos Roichsverbandes der deutschen Industrie 
und des Eisenwirtsohaftsbundes, er hat Sitz und Stimme in 
don maBgebcnden Ausschuaeen dieser Vorbiinde. Neben 
dor Regelung dor Inlandepreise hat der Vorein ais Be- 
rater der zustandigen AuBenhandelsstelle gebiihrenden 

EinfluB auf dio Stellung der Auslandspreise. Zweeks 
Ueberwachung des AuBenhandels ist ihm eine Proie- 
priifungsstelle fiir StahlformguB angogliedert. Dor Ge- 
schaftsfiihrer ist gleiohzeitig Vertrauensmann des Roiohs- 
kommissars fiir Ein- und Ausfuhr. Der Vorsitzendo 
gibt fernor AufschluB iiber dio Entwieklung des Aus- 

landsgeschiifteś und iiber dio Arboiten, die der Verein 
in der kurzeń Zeit seines Bestehons auf technischom ■ 
Gebiete geleistet hat.

Zu 3. Bei der Aussprache iiber die Marktlage 
kommt zum Ausdruck, daB dio StahlformgieBercien bis- 
htr noch sehr gut beschaftigt sind und daB auch fiir 
die niichste Zeit noch nennenswerto Auftrage yorliegen. 

Dagegen lassen sich im  Auslande infolgo dor riicklaufi- 
gen Kursbewegung dio friiheren Preise nicht mehr er
zielen. Es wird zum Ausdruok gebracht, daB infolge- 
dessen auch die Erhebung oiner Ausfuhrabgabe seitens 
des Reiehes nunmehr jeder Begriindung ontbehrt, und 
daB die Beseitigung dieser Abgabe. zum mindesten aber 
ihre ErmaBigung, anzustrebon ist. Zur besseren Beurtei
lung der Marktlage besclilieBt die Versammlung, in Zu- 
kunft yon seiten der Mitglieder zu Anfang eines jeden 

Monats dem Gesehaltsfiihrer, zu getreuon Handen, die 
Erzeugung an StahlformguB im Vormonat mitzuteilen, 
der dann das Gesaintergebnis allen Mitgliedorn zur 
Kenntnis zu bringen hat.

Zu 4. wird den Mitgliedern empfohlcn, ihre Boi- 
trage zu den Erriohtungskosten des Eisenforsehungs- 
institutes zu yerdoppeln.

gez. Krieger. gez. Bauwins.

Viele Fachgenossen|^^! noch stellungslos!
Beachtet die 58. Listę der Stellung Socheitlfen am Schlusse des Anzeigenteiles.


