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Einflufi des Mangans auf die Festigkeitseigenschaften des 
schmiedbaren G usses.

Vori E. L eu en b erg er in Schaffhausen.

Die Grenzen des Mangangehaltes, die fiir die Her- 
stellung des schmiedbaren Gusses in Betracht 

kommen, sind nach den allgemeinen Ansichten sehr 
eng. Es mag daher auf den ersten Blick iiberfliissig 
erscheinen, die Festigkeitseigenschaften des schmied
baren Gusses in Abhangigkeit vom Mangangehalt zu 
untersuchen, da ein uennenswerter EinfluB eines 
steigcnden Mangangehaltes innerhalb dieser Grenzen 
nicht zu erwarten ist. Da jedoch in der Praxis auch 
Mangangehalte vorkommen, die iiber die mit etwa
0.4 % angenommcne obere Grenze wesentlich hinaus- 
gehen, so durfte eine Untersuchung von Interesse sein.

Li der Literatur sind keine Angaben und tfnter- 
suchungen iiber den EinfluB des Mangans auf die 
Festigkeitseigenschaften des Tcmpergusses zu finden, 
wohl aber sind TJntersuchungen vorhanden iiber die 
Wirkung des Mangans auf den Vorgang des Frisch- 
prozesses bzw; auf die Temperkohleausscheidung. 
So gibt Ledebur in seinem Handbuch der E :sen- 
huttenkunde1) an, daB ein Mangangehalt des Roh- 
eisens die Entkohlung verzogere. Er erwahnt dabei 
den Yersuch von Forąuignon2), bei dem ein yersuchs- 
weise benutztes Roheisen m it 1,78 % Mangan und 
3,79 % Kohlenstoff selbst nach 723tttnd!gem Gliihen 
noch 3,03 % Kohlenstoff enthielt. Wiist und Schlos- 
ser3) stellen fest, daB Mangan einen ungiinstigen 
EinfluB auf den TemperprozeB ausiibt, indem es die 
Ausscheidung der Temperkohle hindert, und kommen 
so »zum SchluB, daB es gerechtfertigt ist, wenn 
Ledebur und andere einen Mangangehalt von hiich- 
stens 0,4%  ais zuljissig fiir die Herstellung von 
schmiedbarem GuB bezeichnen. Im Gegensatz hierzu 
fand James4), daB hoher Mangangehalt die Temper - 
kohlebildung begiinstigt und die zu derselben not- 
wendige Zeit abkiirzt. Outerbridge5) wiederum gibt

x) L e d e b u r :  Handbuch der Eisenhuttenkunde II I ,  
5. Aufl., S. 389.

2) F o r ą u i g n o n :  Auszug in St. u. 15. 1886, 
Juni, S. 380, und Dez., S. 777.

3) W ii s t  und S c h l o s s e r :  Einfluli von Kohlen
stoff, Silizium, Mangan, Schwefel und Phosphor auf die 
Bildung der Temperkohle iru Eisen, St. u. E. 1904,
1. Okt., S. 1120.

4) Ja m e s : Journ. of tlie Franklin Inst. 1900, Sept., 
S. 227/35.

5) O u t e r b r i d g e :  Tho Foundry 1903, Marz,
S. 35/9.

IX.«

an, daB seine Versuche keinen bemerkenswerten Ein
fluB auf die tfmwandlung des Kohlenstoffes ergeben 
haben.

Hiernach liegen also iiber den EinfluB des Mangans 
auf den Verlauf des Gliihfrischprozesses wider- 
sprechende Beobachtungen vor. Zurzeit ist die An- 
sicht von der nachteiligen Wirkung eines hoheren 
Mangangehaltes, namentlich unterstiitzt durch die 
oben erw&hnte Arbeit von Wiist und Schlosser, vor- 
herrscJiend.

Auf Grund der von Wiist1) aufgestellten Theorie 
des Gliihfrischens, wonach der Kohlenstoff zuniichst 
ais Temperkohle abgesdiieden werden muB, um 
vergast werden zu konnen, ist in den meisten Fśillen 
die Wertung der Ergebnisse iiber den EinfluB der 
Fremdkorper auf die Temperkohleausscheidung direkt 
auf die Festigkeitseigenschaf ten des Fertigerzeugnisses 
ubertragen worden. Dieses Vorgelien fiihrte teilweise 
zu unrichtigen Folgerungen; so ist z. B. ein hoher 
Siliziumgehalt2) nachteilig fiir Dehnung und Kerb- 
schlagfestigkeit, trotzdcm Silizium die Ausscheidung 
der Temperkohle begiinstigt.

In der vorliegenden Arbeit soli nur der EinfluB 
des Mangans auf die Festigkeitseigenschaften des 
schmiedbaren Gusses untersucht wrerden. In einem 
spater folgendeu Beitrag zur Tiieoric des Gliihfrischens 
werden dann die gewonnenen Ergebnisse bei einer 
Betraehtung der physikalisch-chemisehen Vorgange 
bei der Entkohlung von Eisenkohlenstofflegierungen 
verwertet werden.

Ais Ausgangsmatcrial zur Herstellung der Vcr- 
suehsstiibe diente schwedisches Holzkohlenroheisen, 
ungetemperter und getemperter GuBscluott und 
Sclnniedeisen. Der notig? Mangangehalt wurde durch 
Zusatz von 50prozentigem Ferromangan eingefiihrt. 
Das Schmelz- und GieBverfahren (Sehmelzung in 
einem Oelflammofen) war genau das gleiche wie bei 
den TJntersuchungen iiber den EinfluB des Siliziums'-), 
ebenso die Behandlung und Abmessungen der Probe- 
stabe. Auch der GluhfrischprozeB wurde in derselben

]) W i i s t :  Ueber die Theorie des Gliihfrischens,Me- 
tallurgie 1908, 8. Jan., S. 7/12.

2) L e u e n b e r g e r :  Ueber den Einfluli des Si
liziums und der Gluhdauer auf die meehanLsch-physika- 
lischen Eigenschaften des schmiedbaren Gusses, St. u. E. 
1917, 31. Mai, S. 513, und 28. Juni, S. 601.
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Weise chirchgefiihrt, d, h. mit Hammersclilag bei 
einer Gliihtemperatur von 980°. Die Gliijizeiten be
tragen

bei Gliihung Nr. I 95 Stunden
,, „ ,, II 130 „
» >, III 260 „

Die Analyse der einzelnen Cliargen ist aus Zahlen- 
tafel 1 zu erselien. Der Mangan gehalt wurde bei 
12 Chargen von 0,13 % bis auf 1,74 % gesteigert. 
Die Gehalte an Kohlenstoff, Silizium, Phosphor und 
Schwefel wurden nach Moglichkeit gleichblelbend
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Entgegen dem Silizium, das auf d e Zugfestigkeit 
keinen nennenswerten EinfluB hat, ninimt mit 
steigendem Mangangehalte die Zugfestigkeit zu. 
Entspreehend dem zunehmenden Mangangehalt von
0,2 bis 1,7 % steigt die Zugfestigkeit bei Gliihung 1 
(95 Stunden) yon 43 auf 5C kg/mm2, bei Gliihung II 
(130 Stunden) von 35 auf 49 und endlich bei Glii
hung III (260 Stunden) von 33 auf 43 kg/mm2. 
Die Dehnung wird dureli das Mangan bis zu einem 
gewissen Gehalt nicht beeinfluBt, sie bleibt ziemlich 
gleichmaBig und sintó erst bei hoheren Mangan- 
gehalten. Je langer die Gliihdauer ist, um so hoher 
darf der Mangangehalt sein, ohne daB die Dehnung

Mangan in \
Abbildung 1. Gliihung Nr. 1.

gehalten. Die Schwankungen des Kohlenstoffgehaltes 
von 2,58% bis 3,30% , bedingt durch die unter- 
schiedliche Oxydationswirkung der Oelflamme, waren 
leider nicht zu umgehen. Die Durchschnittsanalyse 
des Vcrsuchsmaterials ergab: 2,89% C, 0.41% Si,
0,076 % P und 0,041 % S.

Die Untersuchungen auf die Festigkeitseigen- 
schaftcn beschranken sich auf ZerreiBfestigkeit und 
Dehnung und wurden an den unbearbeiteten Rund- 
staben von durchschnittlich 12 mm Durchmesser vor- 
genommen. In den Zahlentafeln 2 und 3 sind die 
YersucJisergebnisse, je sechs Bestimmungen fiir jede 
Charge und Gliihung, zusammengestellt. Die An- 
fiihrung der Einzelwerte ist fur die Kenntms der Ab- 
weichungen vom Mittelwert wichtig. In den Abb. 1,
2 und 3 sind die Mittelwerte aus je sechs Bestim
mungen in graphischer Darstellung veranschaulicht.
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Abbildung 2, Gliihung Nr. 2.

nngiinstig beeinfluBt wird. Bis zu einem Mangan- 
gehalt von 0,9 % betragt die Dehnung bei Gliihung I 
im Mittel 3 %, bei Gliihung II dagegen bis zu einem 
Gehalt von 1,10 % Mangan 5 bis 6 % und bei 
Gliihung III 13 bis 16 % bei einem Mangangehalt 
bis 1,22 %.

Wie schon bei den Untersuchungen uber Glflh- 
dauer1) und EinfluB des Siliziums*), wurde auch hier 
wieder festgestellt, daB m it der Dauer des Gliih-

I *

I r

Zahlentafel 1. An a l y s e  des  u n g e t e m p e r t e n  
Mat er i a l s .
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Charge Nr. Mn

.... %
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1 s .  i 

% ’ 1
i o. j :! 3,06 0,45 . 0,071 0,041 1
2 0,20 2,6 0,41 0,078 0,042
3 0,38 3,18 0,32 0,089 0.042
4 0.66 2,58 0,4! 0,075 0,044
O 0,78 3,1 1 0,44 0,07$ 0,054
« ' 0.80 2,70 0,47 0,068 0,044
7 0,94 2,70 0,39 0,068 0,050
K 1,05 2,58 0,51 0,050: 0.054
9 1,12 2.!) 0,41 0,087 0,038

10 1,32 2,82 0,33 0,072 0,038
11 1,52 2,99 0,45 0,076 0,044
12 1,74 3,30 0,36 0,097 0.040

Mittel : . . .  ' 2,89 0,41 0,070 0,041
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Abbildung 3. Gliihung Nr. 3.

frischens die Zugfestigkeit abnimmt, wahrend die 
Dehnung entspreehend zunimmt. Dieses Ergebnis 
steht im Gegcnsatz zu demjenigen von Wiist3), 
wonach ein zweimaliges Tempera ohne EinfluB auf 
Festigkeit und Dehnung ist.

1) W ii s t und L e u e n b e r g e r :  EinfluB der Gliih
dauer auf den TemperguB, Ferrum 1916, Aug./Sept.,
S. 161/72.

! ) A. a. O.
3) W i i s t :  Untersuchungen iiber die Festigkeits- 

eigensehaften und Zusaminensetzung des Tempergusses, 
Hetallurgie 1907, 22. Jan., 8. 45/53.
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Zahlentafel 2. Zugf e s t i gke i t .

Charge Nr. l 2 3 4 5 8 7 | 8 i 9 1 10 | U 12

% Mangan 0,13 .0,26 0,38 0,06 j 0,78 | 0,80: | 0,94 | l,Oó| 1,12 | 1,32 | 1,52 1,74

i kg/mm* cg/mm* kg/nim31 kg/mm2 cg/mm2 iZjmm-1 kg/mm2 kg/mm* [kg/mm2 j kg/mm* J kg/mm3 cg/mm3

i i 42,7 45,0 40,6 44,6 50,3 47.9 48,7 49.0 52,1 47,8 50,0 50,6
2 1 40.0 — 45.6 44,5 45,5 45.9 47.5 51.3 50,4 49.2 53,4 54,2

Gluhung 3 42,4 45.7 45,5 43,7 44,4 48,1 — 50,3 49,7 49,0 53,4 52,2

Nr. I 4 39,0 45,0 43,0 44,0 48.0 45.2 -- 52,0 51,9 47,4 52,8
5 41,8 44,0 40,3 46,2 44.0 47,3 49.0 50,0 50,4 47.8 53,0 52,5
6 41,4 45,4 46,0 45,3 44,7 47,8. 47.8 52,3 48.3 49,1 50.0 51.3

Mittel . .................. 41,2 45,0 44,6 44,7 46,4 47,0 48.4 50,8 50,4 48,5 53,1 52,2

V;: ' 1 36,5 36,8 30,0 39.8 40,3 40,6 41,8 43.2 47,8 45,7 50,S 49,2
2 34,5 39,6 37.4 42,0 40,3 — 41,0 — 40,2 49,6 48,0

Gluhung 3 37,5 36,2 37,0 42,0 41.5 41.4 42,0 47.2 j 44.4 40,6 49,6 47,6

Nr. II 4 36,5 37,6 30,2 40,0 39,2 41,6 42,0 40.3 1 45.0 47.8 50,6 40,9
5 37,4 30,4 38,2 43,0 '41,2 41,2 . . 45,0 44.0 48,6 50,0 49,2
6 . 34,0 35,0 38,0 40,0 40,0 42.0 43,0 44.0 45,0 44.0 51,3 46,4

M i t t e l ...................... 36,1 30,9 37,2 40,X 40,5 41,0 42,3 45,0 45,0 46,0 50,3 48,0

1 32,6 33,2 33,8 35,0 35,1 34,5 — 36,8 38,5 41,9 44,2 42,2
0 34.1 34.1 33,0 33,7 33,0 •36,2 30.8 38,0 39,0 41.7 43,9 43,4

Gluhung 3 32 2 32,8 33,8 35,2 35,3 34.8 34.8 38.4 37,4 40,2 41,7 —

Nr. I I I 4 30,4 i 35,2 __ •t* 34,6 33.1 34.9 37.0 38,9 40,4 43,6 44,0
5 31,5 j 32,4 33,5 34,8 35,3 34,3 . ■ 37,2 37,4 40,0 41,7 43,0
6 34,7 ] 33,4 32,0 34,0 34,2 . 35,3 35.8 38.3 38,8 40,3 44,4 43,4

■ M i t t e l ...................... 32,5 | 33,5 33.3 34,0 34,5 34,6 35,6 38,0 38,4 40,7 43,2 43,2

Zahlentafel 3. De h nu ng  (100 ram MiBlange).

Charge Nr, 1 2 3 4 5 6 8 9 lii - ,

% Mangan 0,13 0,26 0,38 0,66 0,78 0,80 0,94 1,05 1,12 1,32 1,52 1,74

% % % % % % % % % % % %

1 3,5 4,5 3,5 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5
2 3,5 _ 3,0, 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1.5 2,0 2,0

Gluhung ; :! 3,5 5,0 3,0 3,0 2,0 2,5 2,0 2,0 1.5 2,0 1,5

Nr. I 4 3,0 4,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,5 — 1,5
3,5 4,5 3,0 3.0 2,5 2,5 3,0 2,0 2,0 1.0 2,0 1,5

0 3,5 4,5 3,0 3,5 2,0 3,0 2.75 2,5 2,0 ■ 2,0 1,5 1,5

M i t t e l ...................... 3,5 4,5 3,0 j 3,0 2,5 2.7 3,0 2,25 2.0 1,5 2,0 1,5

1 5.0 5,0 4,0 6,0 5,0 7,5 4.0 0,0 4,5 2.5 2,5 1,5
2 5.0 0,5 4.5 6,5 6,0 0,0 0,5 ■ —: ■. 5.0 — 3,5 2,0

Gluhung 3 5,0 .6,0 5,0 7,0 6.0 5,5 6,0 5,5 4,5 i »-« 3,0 2,5

Nr. II 4 4,5
5.0

7.0
7.0

5.5
5.5

6.5
6.5

4.5
5.0 6,5

7.0
1 ~

O ji)
0,5

0,0
4,0

3,0
3.5

3.5
2.5

2,0
1,5

.0 5,0 5,0 4,5. 7,0 5,0 7,0 | 0,0 0,0 7.0 3,0 3,0 2,0

Mittel . -................. 5,0 6,0 4,8' j 0,5 5,5 0,5 0,0 0,0 5,0 3,0 3.0 2,0

1 13,5 15,0 13,5 10,0 14,5 14.5 ' — 13.0 15.0 16,0 i-:.:, 10,5
2 11,5 14,5 13,5 13,5 14.0 17,0 14,5 14,0 10,0 10,0 15,0 10,5

Gluhung 3 13,5 1.6,0 10.5 10,0 13,0 17,5 12.0 15,5 14,0 17,0 i 14.5

Nr. I I I 4 13,5 10,0 _ — ■ 12,0 11,0 12,5 15,5 18.0 10,0 11,5 10,5
13,0 12,0 15,5 10,0 14,0 14,5 :: — 14,0 14,0 17,0 14,0 12,0

6 14,0 14,0 11,5 17,0 13,0 14,5 15,5 j . 15,0 10,5 15,0 16,0 12.5

M i t t e l ...................... 13,0 14,5 14,0 15,5 13,5 15,0 13,5 | 14,5 15,5 10,0 14,25 11,0

Trotz des giinstigen Einfłusses eines hoheren 
Mangangehaltes auf die Festigkeitseigenschaften er- 
fordert sein Zusatz eine gewisse Yorsiclit, da es die Nei- 
gung zur Lunkerbildung und die Gefahr des ReiBens
erhohtunddasGieBendunnwandigenGusseserschwert. 

Z usam m en fassu n g :
Die Ergebnisse der vorliegenden Versuche zeigen, 

daB in bezug auf die Festigkeitseigensohaften des 
sehmiedbaren Gusses auch ein hoherer Mangangehalt 
ais 0,4 % zulassig ist. Im einzelnen wird en zwischen 
Mangangehalt, Gliihdauer und Festigkeitseigensehaf- 
ten folgende Beziehungen festgestellt:

1. Mit steigendem Gelialt an Mangan nimmt die 
Zugfestigkeit zu;

2. bis zu etwa 1 % hat Mangan keinen EinfluB 
auf die Dehnung. Erst bei hoherem Mangan
gehalt nimmt die Dehnung ab;

3. mit der Dauer des Gliihfrischens nimmt die 
Zugfestigkeit ab, wiihrend die Dehnung ent- 
sprechend wachst;

4. je langer die Gliihdauer ist, um so hoher darf 
der Mangangehalt sein, ohne ungiinstig auf die 
Dehnung einzuwirken.
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Das neue GuBwerk der Oesterreichischen Waffenfabriksgesellschaft 
(Automobilabteilung) in Steyr.

J \  n die AutomobilguB- 
halle scliłieBt sich im 

Norden eindurehweg zwei- 
geschossig ausgefiihrter 
Seitenbau (Abb. 12) an, 
der zu ebener Erde eine 
Modellablage, den Schalt-. 
raura, das Maschinenbaus, 
den eigentlichen Schmelz- 
bau mit drei Kuppelofen 
und dieSandaufbereitungs- 
anlage umfaBt. Das Ma- 
schinenhaus (Abb. 14) ent
halt zwei Kompressoren 
fiir 2 at Bruckluft zur 
Bedienung der Sandstralil- 
geblase in der GuBputze- 
rei,zwei Kompressoren fiir 
7 at Dtuckluft zur Be 
dienung der Riittelform- 
mnschinen, eine Hoch- 
druckpumpe mit Sammler 
fiir 50 a t Wasserdruck 
zur Bedienung der Foim- 
maschinen und je ein 
Rateau- und ein Kapsel- 
geblase von zusammen 150 
m3/min Leistungslahigkeit 
zur Bedienung der Kup 
pelofen. Im Schmelzbau 
sind drei Kuppelofen von 
940 mm 1. W. m it um- 
stellbaren Dusen (Bauart 
Bestenbostel) aufgestellt. 
Zwei dieser Oefen haben 
zunachst noch keinen Vor- 
herd, wahrend der dritte 
noch in Aufstellung be- 
tindliclie bereits mit einem 
solchen ausgestattet ist. 
Die beiden ersten Kuppel
ofen (Abb. 15 bis 18) haben 
eine gemeinsame Funken- 
kammer, der dritte Ofen 
ist vollig unabhangig da- 
von mit eigenem zylindri- 
schem Rauchabzug ver- 
sehen. Alśeinekennzeich- 
nende Eigęntumlichkeit 
dei Anlage ist die Ent- 
leerung der Kuppelofen 
naeh vollendeter Schmel
zung in den Keller unter- 
halb des OfenhausfuB- 
bodeus hervorzuheben. 
Infolge dieser Anordnung

Von Ihgenieur C arl I r r e s be r ge r  in Salzburg. 
(Fortsetzung von Seito 110.)
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Schnitt durch Ofenhaus.Abbildun

entfa llt die sonst unyermeidliche 
Raucb- und Dampfbelastigung 
der GieBerei, und die den Ofen 
entleerenden zwei Arbeiter sind 
nicht mehr den Belastigungen 
durch die Glut der ausfailenden 
Schlacken- und Koksmassen aus
gesetzt. Ein Aufzug in der Ecke 
des Schmelzbaues fórdert die 
Rohstoffe vom KellsrgeschoB, 
wie vom OfenhausfuBboden zur 
Gichtbuhne, und eine etwa 2in 
hoher angeordnete weitere Aus- 
fahrt ermoglicht es, den Koks 
auf die Gichtbuhne abzustiirzen. 
Abb. 16 gewahrt einen Bliek 
auf die Oefen. Wie der Grund- 
riB des Seitenbauobergeschosses 
(Abb. 18) zeigt, ist neben der 
eigentlichen Gichtbuhne noch 
ein Koks- und Eisen lager ais 
Hilfsgichtbiihne yorgesehen. Dic 
Satze werden mit Hilfe fahrbarer 
Wagen auf der Gichtbuhne zu- 
sammengestellt. Der groBe zur 
Verfiigung stehende Baum ge- 
stattet es, eine geniigend groBe 
Auswahl yerschiedener Eisensor- 
ten nach ihrer durch Kontroll- 
analysen ermittelten Zusammen
setzung standig bereitzuhalten, 
um zuverlassig nach Analyse 
gattieren zu konnen.

Der Baum westlich yom 
Kuppelofenhause ist, abgesehen

Abbildung 14. Schnitt duroh Maschinenhaus und ITilfswerkstatt.
Abbildung 16. Ansicht der swe i Kuppeiofen mit 

gemeinsamer Funkenkammer.
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von der dureh das Masehinenhaus in Anspruch 
genommenen Grundfliiche, dureh einen Zwischen- 
boden in drei Stockwerke gegliedert (Abb. 20),

Die Mode l l s andauf be r e i t ung .  Der rohe 
Neusand  wird dureh das Bech er werk A (Abb. 21 und 
22)in den Aufbereitungsraumgefordert und dann von 

Hand auf den Empfaugsrost C des Beeher- 
werkes c, das ihn dem stehenden Dreh- 
trockcnofen d zufiihrt, geschaufelt. Aus 
dem Ofen gelangt er selbsttiitig in den 
Zwischenbehalter e. Der A ltsan d  wird 
am Roste a aufgegeben. Sowolil der 
Rost a wie der Zwischenbehalter e mtin- 
den auf den Kollergang b, von dem sie 
dureh regelbare Schieber f getrennt sind, 
mit deren Hilfe sich das beabsichtigte 
Mischungsverhaltnis zwischen Alt- und 
Neusand ganz genau einstellen laBt. Wei- 
ter miindet in die Schussel dieses Koller- 
ganges die AnschluBrinne eines dureh 
eino mechan iscli betatigte Zustreifvorrich- 
tung auf genau bemessene Lieferungs- 
mengen einstellbaren Kohlenstaubtrieh-

«- ......VOOO 3000- -< VOOO

Abbildung 17. Gichtbtthnc.

so daB hier Raum fiir eine Rechnungs- 
kanzlei (oberhalb des Durehgangs zum 
Modellablager und des Schaltraumes) 
und ein Lager fiir Kleinbcdarf ober
halb des Modellablagers geschaffen 
worden ist. Oberhalb dieses Zwischen- 
stockes befindet sich die 2 3 x 1 1  in 
groBe Hilfswerkstatt zur Herstellung 
vou Modellplatten und Instandhaltung 
der Werkzeugo (Schlosserei) und fiir 
Ausbesserungen an Holzmodellen sowie 
zur Erledigung kleinerer Zimmermanns- 
arbeiten. Ein mit einem elektrischen 
Demag-Hebezeuge arbeitender Aufzug 
yerińittelt den Materialverkehr mit 
der GieBerei. Die Einrichtung dieser 
W erkstatt im einzelnen ist der Abb. 13 
zu entnehmeu.

Oestlicłi schliel.it sieli an das Ofen- 
haus die S a n d n u f b e r e i t u n g  an1)
(Abb. 21 und 22). Sie zerfiillt in eine 
Abteilung fiir Formsand und in eine 
solche fiir Kernsand. Die Formsand- 
abteilung gliedert sich wieder in eine 
vollig selbsttiitige Betriebseinheit zur 
Aufbereitung von Modellsand aus Alt- 
und Neusand und eine mehrgliedrige 
Anlage
sandes.

zur Aufbereitung des Ftill-

Auagofiihrt von der 
Maachinonfabrik in Durlaoh.

Uadischon Abbildung 18.
Schnitt duroh don Scłunolzbau.
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l)ic Anlage zur Aufbcreitung des 
Fullsandes is t wesentlich einfaeher. 
Der Altsand wird auf das groBe lr.echa- 
nisch betatigte Riittelsieb t  gebraclit, 
von Zeit zu Zeit m it einer Zugabe von 
ungetrocknetem Neusand aufgefrisclit 
und dem Becherwerk u aufgegeben, 
das ihn der Schleudermiihle v zufiihrt, 
aus der er genau so wie der Modell- 
sand aus der Schleudermiilile r in 
eine der unter ihm befindlichen drei 
Bunkerabteilungen gelangt. Abb. 11 
laBt die Bunkeranlagen mit ihren sechs 
Abgabemundungen erkennen.

Die Ke r n s a n d a u f b c r e i t u n g  ist, 
abgesehen von einem stehenden Dreh- 
trockenofen, der sich in einer Ecke 
des Formsandaufbcreitraumes befindet, 
von diesem Kaume vollig getrennt. 
Der rohe Kernsand — praktisch ton- 
freier Quarzsand — gelangt mittels des 
Becherhebewerkes B in den Raum vor 
dem Trockenofen und wird hier von 
Hand dem Becherwerke w iiberliefert, 
das ihn oben in den Ofen x fordert, 
aus dem er in den nebenan unterge- 
brachteu Kernsandaufbereitungsraum 
gelangt. Hier wird er in der Ku- 

gelmiihle z auf den erforderlichen Kornungs- 
grad gebracht. Rechts und links von der Kugel- 
mtihle steht je eine Seemannsche Mischmaschine, 
dereń eine auf Kernsand fiir schwierige Eisen- 
giisse, insbesondere fiir Zylinderblockkerne, arbeitet, 
wilhrend die andere den Kernsand fiir den Alu- 
miniumguB durcharbeitet. Fiir EisenguB kommt 
liauptsachlich eine Masse aus FluBsand, Melasse 
und Leinol, fiir etwas weniger empfindliche Teile 
auch Masse aus scharfcm, Sand, Formsand und 
Letol, zum Teil auch aus scharfein Sand, Formsand 
und Kernol, fiir den AluininiumguB auBerdem Form-

AbbiJdung 19. Kuppolofenhaus.

ters n. Das im Kollcrgang schon einigerinaBen 
vorgemischte Gemenge von Neusand, Altsand 
und Kohlenstaub wird von ci en Schaufeln des 
Kollergangcs dem Becheiwerke g zugesclioben, 
das es hebt und auf die Walzen des Magnct-Eisen- 
abscheiders h schiittet, worauf es, von allen Eisen- 
teilen befreit, in dic Siebtrommel i gelangt. Die 
nicht durch das Sieb dringenden Bestandteile fallen 
durch eine Rinne am Ende der Trommel in die Schiis- 
sel eines weiter unten angeordneten zweiten Koller- 
gangos 1. Dieser ist m it sclbsttatiger Austragung 
und einem Becherwerke m ausgestattet, durch die 
das gemahleńe Gut in eine zweite Siebtrommel o 
gelangt. Aus dieser fallen dic noch nicht geniigend 
zerkleinerten Teile wieder in den Kollcrgang zuriick,' 
wahrend der Siebdurchfall sich mit dem Siebdurch- 
falle des Trommelsiebes i auf einer unterhalb der 
beiden Siebtrommeln ^angeordneten und mit diesen 
durch ein gemcinsames zylindrisches Blecligehause 
verbundenen mechanisch gcdrchten Scheibe k sam- 
inelt. Hier erfolgt mittels einer Diise die Anfeuch- 
tung des Gemenges, das selbsttiitig der Rinne p zu- 
geschoben wird, um durch das Bechcrhcbewerk q 
der oberhalb der Btinker s angeordneten Sehleuder- 
niiihle zugefiihrt zu werden. Dic Austragung des San- 
des aus der Schlcudermiihle in eine der drei Abteilun- 
gen eines jeden Bunkers kann mittels Umstellung 
einer Klappe nach Bedarf erfolgen, so daB man in 
der Lage ist, dreierlei Sorten von Formsand getrennt 
zu lagern. Fiir diese Anlage ist insbesondere kenn- 
zeichnend die Anordnung zweicr Kollergiinge und 
die Einschaltung des Drehtellers mit der Anfeucht- 
yorrichtung zwischen den beiden Siebtrommeln und- 
dem zweiten Kollergange.

Abbildunjj 20. Scimitt durch die 11ilfsworkstatt und 
Bochnung8kanzlei.
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masse mit Zusatz von Wilemit in Frage. Letol, 
Kenio] und Wilemit haben sich ziemlich gleich gut 
bewahrt, ihre Verwendung hiingt hauptsachlieli von 
der Preisfrage ab.

41. Jahrg. Nr. 9.

(Abb. 8), der GrundriB (Abb. 9) und der Quer- 
selmitt (Abb. 10) erkennen lassen, von einem normal- 
spurigen Gleise bedient, so daB unmittelbar von den 
Eisenbahnwagen in sie abgeladen werden kann.

Neues Gufiwerk der Oesterr. Waffenfabriksgesellschaft.

K e r n  m  o  c h e r e /

Zu Abb. 21”und 22! 
a =a Empfangsort. . b =  Yor- 
mischkollcrgang. c*= Becher
werk, d =  Trockenofcn. e =»
Zwischenbehallcr. f =c*zwci 
regulicrbarc Schlebcr fiir Alt- 
und Neusand. g =  Bechcr- 
werk fur Yorgemiscbtcn Sand. 
h =  Magnetwalzen. i =» Sieb- 
troiumel fUr YorgemUchłen 
Sand, k s= Mischieller mit 
AnfeuchtYorrlchtung’. 1 =  Kol- 
Iergang. m Becherwerk. 
n =  Elnfulltrichtcr fur Koblen- 
staub. o =  Siebtrommel. p =*
Hinne. q «  Becherwerk. 
r «= Scbleudermuhle. a =.
Bunker. t =* Rułtclsieb. 
u «  Becherwerk. v =  Scbleu- 
dermOble. w =  Becherwerk. 
x =» Trockenofcn. y == See- 
mannsche Mischmaschlnen.

r. =  Kug-elmuhle. 
ai =  Schwarzemijjcher. bł =*
Lehmknctmaschine. ci =*

Motor fur Kcrnsandaufberci- 
tnng. di s= Motor fur Form - 

«andaufbcreitaug.*

Die Formśandaufberei- 
tung wird von einem30-PS- 
Motor, und die Kernsand- 
aufbereitung von einem 
20-PS-Motor bedient, wah
rend die beiden den Roli- 
sand von den Bunkern in 
die Anfbereitungsraume 
fćirderaden Beeherhebe- 
werke mit je einem 7,5- 
PS-Motor versehen sind.
Diese motorischen Krafte 
gehen um etwa 30 % uber 
den wirklichen Bedarf hinaus und gewahren so 
Sicherheit gegen Betriebsstorungen durch TJeber- 
lastung der Antriebsmaschinen.

Dem nordlichen Seitenbau ist in seiner ganzen 
Lange eine 16 groBe Behalter umfassende Bunker- 
anlage vorgelagert. Sie wird, wie der Lageplan

Abblldung 21. GrundriiJ der Sandaufbereituug.

Abbildung 22, Sehnitfc durch die Saudaufbereituiig.

Die neun westłichen, zur Lagerung von Roh- und 
Alteisen bestimmten Bunkei sind auf etwa 1,5 m 
Breite mit einer schweren Betonplatte abgedeckt, 
auf der sich die Schienen fiir einen fahrbareri, elelc- 
trisch betriebenen Masselbiecher. befinden (Abb. 23). 
Das ankommende Roheisen wird vom Waggon aus
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Ueber Vernicklung und Verkobaltung.
Yon $r.<5tin- Max Schl o t t e r  in Berlin.

Infolge der Bestandigkeit des Nickels auch in 
feuchter Luft hat sich das Ueberziehen mit Nickel 

yielfach eingebiirgert. Das Nickelplattieren der 
Bleche, also das AufschweiBen oder Aufwalzen diinner 
Nickełbleche auf Eisen- oder Kupferbleehe, findet 
heute seltener Anwendung. In der elektrolytischen 
Abscheidung des Nickels hat man ein bei weitem 
einfacheres Verfahien, um Gegenstandc aus irgend 
einem Metali mit Nickel zu iiberziehen. Die groOte 
Sehwierigkeit, die bei der elektrolytischen Vernick- 
lung von Metallgegenstanden auftreten kann, beruht 
darin, daB das Nickel groBe Neigung zum Abblattern 
hat und leiclit sprode wird. Nach neueren Forschun- 
gen gelingt es, aus eisenfreien Nickelsalzlosungen 
Nickelniederschlage herzustellen, die die Neigung des 

IX.«

Abblatterns nicht zeigen. Da es in der Praxis natiir- 
lich nie moglich sein wird, absolut c-isenfreie Losungen 
auf die Dauer zu behalten, so miissen diese Losungen 
aus unseren Betrachtungen aussclieiden. Das aus 
den gebrauchlichen Nickelsalzlosungen ausgeschicdene 
Nickel nimmt bei seiner Abscheidung Wasserstoff auf; 
dieser Wasserstoffgehalt des Nickels im Yerein mit 
einem gewissen Gehalt an Eisen ist die Ursache des 
Abblatterns des Nickelniederschlags. Man kann fest- 
haftende Nickelniederschlage erzetigen, wenn man 
das Nickel bei hoherer Temperatur zur Abscheidung 
biingt, da dann die 'Wasserstoffaufnahme des Nickels 
auBerst gering ist. Sie betragt z. B. bei Temperaturen 
von 70 bis 80° ńur das 4,32fache seines Volumens, 
wahrend es bei gewohnlicher Temperatur das 13,57-

40

Abbildung 23. Schnitt duroh dio Buijkeranhijre.

in das^Maul des Masselbrechers geschoben, der es 
an der gegeniiberliegendcn Seite zerkleineit in den 
Bunker fallen laBt. Um in groBerem Umfange in 
der Lage zu sein, die einzelnen Wagenladungp.n ge- 
sondert zu lagern, ist oberhalb der Bunker 
eine Łagerbiihne fiir Roheisen eingebaut, 
so daB man es in der Hand hat, das ge- 
broehene Eisen nach Entfernung der 
schragen Bohlen auf die Sohle des Bunkers 
fallen zu lassen. oder aber es bei eingeleg- 
ten Bohlen B auf der oberen Lagerbiilme 
zu sammeln. Im allgemeinen wird das 
Eisen fiir weniger verantwortungsvolle 
Giisse in Mengen von mehreren Waggon- 
ladungen in je einem Bunker auf die un- 
tere Sohle geworfen, das unter strenger 
analytischer Kontrolle gehaltene Qualitats- 
eisen aber in sorgfaltiger Sonderung jeder 
\Yagenladung auf der oberen Buhne auf- 
bewahrt. Ein Teil des so gesonderten 
Roheisens wird sofoit auf die Hilfsgicht- 
biihne geschafft. Die Weiterbeforderung des 
Eisens erfolgt in beiden I  allen mittels des 
Gichtaufzuges, dem es auf kleinen Eoll- 
wagen zugefiilirt wird. Samtliche Rolieisenbunker 
sind mit besten Granitwurfeln gepflastert, die allein 
dem aufschlagenden Eisen geniigend zu widerstehen

veLmogen. Die sieben ostliclien Bunker sind zur 
Lagerung von Sand, Kalk und Koks bestimmt. Ein 
Teil des Koksvorrat.cs lagert aufóerdem auf der Hilfs- 
gichtbiihne. Diese Bunker sind durchaus offen, 
da hier eine Abdcckung ihre Beschickung erschweren 
wurde und zudcm eine Hilfsbulme von keinem 
Nutzen waie. Der Boden dieser Bunker ist mit 
Holzboden ausgestattet. Die verschiedcnen Sande 
gelangen von der Bunkersohle mittels zweier Becher- 
werke unmittelbar vor die diehbaren Trockenofen 
der Sandaufbereitung. Abb. 24 gewahrt einen Blick 
in das BodengeschoB der Bunkeranlage und laBt bei 
A ein Becherwerk erkennen.

Das fiir die mit Oel betriebenen Schmelzofen an- 
kommende Robol wird mittels einer Saugdruck- 
pumpe unmittelbar von den Tanks der Eisenbahn- 
wagen entnommen und der Decke der Kernmacherei 
entlang dem groBen, dreiteiligen, in jedcm Dritteil 
10 000 1 Rohiil fassenden, in der Siidostecke des

Abbildung 24. Bunkeranlage, Bodengescliob, goselien 
vom Punkte G (Bodensohlo) der Abb. 9 aus.

GuBwerkes untergebrachten Behiilter 
(Abb. 9). (SehluB folgt.)

t zugcfuhrt
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fache seines Volumens aufnelnnen kann. Wichtig ist 
ferner, daB die Nickellosung einen gewissen Gehalt 
an freier Saure. hat, weil dadureh die Wasserstoff- 
aufnahme etwas zuriickgedrangt wird. Sauregehalt 
und Stromdichte miissen in einem gewissen Verliilltnis 
stehen, um festhaftende Nickelniedersckliige erzeugen 
zu konnen. Niedcre Aziditiit bei niederer Strom
dichte ist zur Herstellung von festhaftendem Nickel 
am vorteilhaftesten. Da die Vernicklung ein weit- 
verbreitetes elektrochemisches Verfahren ist, so seien 
im nachstehenden einige Angaben iiber dasselbe 
wiedergegeben.

Entstehen beim Ueberziehen der Waren mit Nickel 
miBfarbige, meist dunklo Tćine, heryorgerufen dureh 
die Abscheidung von Nickeloxyden bzw. Hydroxyden, 
so ist der Strom zu schwach, um eine Nickelaus- 
scheidung bewirken' zu konnen; durch starkeren 
Strom kann der Uebelstand beseitigt werden. T .itt 
auch dann keine Besserung ein, so laBt dies darauf 
schlieBen, daB das Bad alkalisch geworden ist, was 
leicht durch die Prttfung mit LackmUspapier fest- 
zustellen ist. Das mangelhafte Ansetzen des Nickel- 
niederschlags kann auch darauf zuriickzufiihren sein, 
daB der Elektrolyt metallarm geworden ist, so daB 
in der Hauptsache eine Abscheidung von Wasserstoff 
an dem zu rernickelnden Gegenstand auftritt; ent
halt das Bad anderseits zu viel Metallsalze, so konnen 
an den Waren ebenfalls schwarze oder griinliche 
Streifen infolge Abscheidung von Nickeloxyd oder 
-hydroxyd auftreteri. Im ersteren Falle hilft man sich 
durch den Zusatz von Nickelsalzen, im letzteren durch 
Verdunnung des Bades.Manehmal  tritt besonders 
an den Kanten eine schwarzstreifigc Abscheidung 
des Nickels auf, ohne daB eine der vorerwahnten 
Ursaclien vorliegt. Diese Erscheimmg ist meist auf 
eine Verunreinigung des Bades mit Kupfer oder Zink 
zuriickzufiihren;, die Gegenwart, von Kupfer wird 
nacligewiesen,: indem man eine Badprobe mit Saure 
versetzt und blankes Eisen in die Losung hali. 
Ist Kupfer vorhanden, so iiberzieht sich der eiserne 
Gegenstand rasch mit einer roten Kupferhaut; der 
Nachweis von Zink wird in der Weise gefiihrt, daB 
man der Badprobe Ammoniak zusetzt, bis dasgefiillte 
Nickelhydroxyd im UeberschuB des Ammoniaks 
wied r gelost wird, hierauf Zitronensaure bis zur 
sauren Reaktion zusetzt und dann Schwefelwasser- 
stoff einleitet; Zink fiillt dann in Form eines weiBen 
Niedersćhlages aus. Beim Yorhandeiisein geringer 
Mengen. voń Zink bildet sich am Rande der Fitissig- 
keit ein weiBer Ring. Die beiden sebadlichen Metali-.’, 
Kupfer und Zink, konnen bei Gegenwart von geringen 
Mengen entfernt werden, indem man ais Kathode 
irgeridein Blećh einhangt und bei schwachem Strom, 
d. h bei einer Spannung yon Yi bis 1 Yolt, das Bad 
durcharbeiten laBt:

Wenn der Nickelniederschlag weiB ist, aber leicht 
bei der Bearbeitung auf der Polieischeibe abblattc-1, 
so war die Ware vor der Yernicldung mangelhaft 
entfettst. In vielen Fallen und besonders im Winter 
tritt die Ersoheinung des Abblatterns aber auch 
dann auf, wenn das Bad zu kalt ist.

Springt der Nickelniederschlag beim Biegen des 
vemickclten Gegenstandes' in Form von Splitterchen 
ab, so war das Nickelbad durch Eisen stark ver- 
unreinigt. Man stellt diese Verunreinigungen fest, 
indem man eine kleine Probe des Nickelbades zum 
Koclien erhitzt, hierauf ein paar Kornclien Am- 
moniumpersulfat zugibt und mit Ammoniak im 
UeberschuB versetzt; ein braunroter, flockiger Nieder- 
schlag zeigt die Gegenwart von Eisen an. Zur Be
seitigung der Eisensalze wird das Nickelbad mit Soda 
oder besser mit kohlensaurer Magnesia wahrend des 
Erhitzens, versetzt, bis das Bad neutrale Reaktion 
zeigt. Kocht die Nickelsalzlosung, so gibt man 
Ammoniumpcrsulfat zu, um das vorhandene Eisen 
zu oxydieren. In der Reg.l geniigen 2 g je Liter. 
Da durch die Zersctzung des Ammoniumpersulfates 
der Elektrolyt wieder saiu-r wird, so muB von Zeit 
zu Zeit Soda oder kohlensaure Magnesia zugesetzt 
werden, um das Bad neutral zu erhaltcn. Bei saurer 
Reaktion ist es nicht moglich, das ganzo Eisen zu 
fallen, weil das basische Eisenoxyd in Sauren leicht 
loslich ist. Wenn das Bad gut gekoclit wird, so 
ballen sich die braunroten Flocken von Eisenliydroxyd 
rasch zusammen und setzen sich ab. Das vom Eisen 
befreite Bad wird mit verdiinnter Siiure wieder auf 
seine normale schwach saure Reaktion gebracht und 
arbeitet bei richtiger Behandlung ebensogut wie ein 
neues Bad.

Haufig bliittert das Nickel ab, ohne daB eine 
der vorgenannten TJi-saclien vorliegt. Die Erfahrung 
hat gelehrt, daB das Petroleum, das yielfach zur 
Beseitigung des Schleiferschmutzes verwendet wird, 
von der Ware vor der Vernicklung nieht griindlich 
abgespiilt wird, in das Bad gelangt und dieses ver- 
unreinigt. Geringe Mengen Petroleum im Bad 
machen sich im allgemeinen nicht unangenehm be
merkbar, groBere Mengen bewirken mit der Zeit eine 
Sprodigkeit des Nickelniederschlages. Die gleiche 
Ersoheinung tritt bei der Verunreinigung m it anderen 
organischen Substanzen auf, insbesondere verursachen 
auch die Zersetzungsprodukte der Zitronensaure, 
die bei der Verwendung von zitrónensauren Nickel- 
badern auftreten, ein Sprodewerden des Nickel- 
niederschlags. Man empfiehlt in der Regel zur 
Beseitigung der organischen Verunreinigungen ein 
Abkochen des Nickelbades und erreicht aueh dadureh 
haufig eine bessere Wirkungsweise. In manehen 
Fallen dagegen sind die durch organische Stoffe 
verunreinigten Biider unbrauclibar und nicht rege- 
nerierfahig.

Werden die Waren beim Einschalten des Stromes 
schnell weiB, zeigen sich aber nach kurzer Zeit, 
besonders an den Ecken und Kanten, grauschwarze 
Stellen, so ist die Ursache meist in der Yerwendung 
zu hohen Stromes zu suchen; der Uebelstand laBt 
sich durch Regelung des Stromes oder durch Ein- 
hiingen grijBerer Warenflachen abstellen.

Erscheint der Nickelniederschlag nicht rein weiB, 
sondern gelblich, so ist meist die allcalische Reaktion 
des Bades an dieser Veranderung schuld. Durch 
Zusatz von geringen Mengen yęrdiinnter Sauren
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laBt sieli ein weiB er w Ton der Vernicklung er
reichen.

Eine liaufige Klage bei der Yernickluug bczielit 
sich darauf, d a l  der Niederschlag porig wird. Diese 
Erseheinung, die besonders bei Badern beabaehtet 
wird, die stark saure Realction auf weisen, oder dereń 
Gehalt an Alkaliinetallen gegcniiber dcm Nickel- 
gehalt sehr groB ist, ist darauf zuruckzufiihren, daB 
sich an einzeinen Teilchen des zu vernickelnden 
Gegenstandes Gasblaschen festsetzen und an diesen 
SteUen die Abseheidung von Metali yerhindera. 
Durch Bewegung der Waren laBt sieli dieser TJebel- 

■ stand im allgemeinen yermeiden.
Handelt es sieli um die Vernieklung von stark 

profilierten Gegenstanden, so macht man liaufig die 
Beobaclitung, daB die den Anoden benachbarten 
Teilegut yernickeln, wahrend in den Tiefen die Waren 
unvernickelt bleiben oder schwarz werden. Die Ur- 
sache liegt in der verhaltuismaBig geringen Streuung 
des Nickelbades, d. h. bei der Abseheidung des Niekels 
waudein die zur Entladung kommenden Metallionen - 
zu den benachbarten Kanten oder Flachen der 
Kathode, sie suchen gewissermaBen den kiirzesten 
Weg, um zur Abseheidung zu gelangen, weil hierbei 
der Iiraftaufwand am geringsten ist. Um deshalb 
auch in den Tiefen eine Nickelabseheidung zu er- 
zielen, muB man die Anodenform der der Kathode 
anpassen, und zwal so, daB die Anodę moglichst von 
allen Teilen der Kathode gleicli weit entfernt ist.

Werden die im vorstehenden augefiilirten Be- 
triebsbedingungen beobachtet, so kann man die 
Vernicklung ais ein sehr einfach ausżufiihrendes 
gakanotechnisches Yerfahren anspreclien, weil eine 
wesentliche Yeranderung der Niekelbader nicht ein
tritt. Dabei muB allerdings beobachtet werden, daB 
von den Anoden ebensoviel Nickel gelost werden 
muB, wie kathodisch zur Abseheidung gelangt. Da 
nun an gewalzten Nickelanoden die Losliehksit mit 
der kathodischen Abseheidung nicht gleichen Seliritt 
ha!t, so verwendet man neben gewalzten auch 
gegossene Nickelanoden. Auf diese Weise gelingt es, 
die Metallkonzentration in der gewiinschten Be- 
schaffenheit zu halten. Bei Verwendung von nur 
gewalzten Anoden wird der Elektrolyt bald sauer, 
bei Verwendung von gegossenen Anoden wird er leicht 
alkalisch. Da an gewalzten Anoden Sauerstoff- 
entwicldung eintritt, so bildet sieh Nickelsuperoxyd, 
und auBerdcm tritt eine Oxydation der ganzen 
Anodę ein; sie wird mfirbe und schwammformig. 
Diese Erseheinung ist besonders bei neutraler oder 
schwach alkalischer Losung zu beobachten; in saurer 
Losung tritt sie mehr zuruck. Die Eiklarung hierfiir 
berulit darin, daB bói gewalzten Anoden keine glatte 
Losung des Metalls erfolgt, sondern an dei Anodę 
ein so hohes Potential tritt, daB Sauerstoffabscheidung 
erfolgt, die zur Oxydation des Metalles fiihrt.

Fiir die Abseheidung von Nickel kommen nur 
saure Losungen in Betraeht. Die zyankalische 
Losung, die von Ruoltz 1841 (Berzelius, Jahres- 
beridite XXI, S. 96) fiir dic elektrolytiselie Ab- 

. scheidung von Nickel empfohlen wurde, hat nur

historisches Interesse. Ebenso ist eine Reihe vón 
Lii su n gen bekannt geworden, bei denen man oiga- 
nische Verbindungen zur Abseheidung des Niekels 
benutzt, aber diese Verbindungen konnen eine weseut- 
liche Verbesserung des Nickelniederschlages nach dem 
Stand unserer heutigen Kenntnis nicht bringen, wes- 
halb von dereń Auffiilirung abgesehen wird. Im 
allgemeinen empfiehlt man fiir die Vernicklung von 
Eisen schwefelsaure Niekelbader, weil nach einer 
Angabo von Langbein chloridhaltige Nickelbiider das 
Rosten des Eisens befórdern sollen. Doch sind diese 
Boobachtungen nicht bestatigt worden. Auf -Grand 
rein theoretischer Erwagungen ist eine derartige Er- 
scheinung bei sorgfaltiger Ausfuhrung der Vernick- 
lung auch nicht zu erwarten. Man erhalt brauchbare 
Nickelniederschlage sowohl aus sehwefelsaurer wie 
aus salzsaurer Nickellosung, und zwar aus Losungen, 
die im Liter 25 g Nickel enthalten. Den Niekel- 
badern fugt mań haufig sogenannte Leitsalze zu, 
worunter man Salze der Alkali- oder Erdalkali- 
metalle versteht, die infolge ihrer groBeren Ionen- 
geschwindigkeit dic Stromleitung iibernehmen und 
sekundar an der Kathode die Schwermetallionen zur 
Entladung bringen. Die Erfahrung hat gelehrt, daB 
man duich Zusatz von gewissen Salzen zui Nickel
losung weichere oder liartere Nickelniederschlage 
erhalten kann ais aus Reinnickelsalzlosungen, oder 
solche, die eine hellere oder dunklere Farbę zeigen. 
Aus Nickelsalzlosungen mit einem groBeren Gehalt 
an Magnesiumsalzeń ergeben sich weichere Nickel
niederschlage; Losungen mit viel Borsiiure1) liefern 
zwar sehr helle, aber sehr harte Nickelniederschlage. 
Ueberhaupt ist das aus saurer Losung abgeschiedene 
Nickel stets harter ais das aus neutraler Losung 
erhaltene. Das aus Ghloriirlosung abgeschiedene 
Nickel ist weniger biegsam ais das aus Sulfatlijsung, 
weil das aus Ghloriirlosung erhaltene Nickel stark 
kristallinisch ist; \ielleicht ist es darauf zuriiek- 
zufiihren, daB die salzsauren Niekelbader in der 
Praxis, wenigstens fiir die Yernicldung yon Eisen, 
verhaltnismaBig geringe Anwendung finden.

Ein sehr brauchbares Bad fiir die Yernieklung 
von Eisen hat folgende Zusammensetzung: 450 g 
Nickelvitriol, 450 g Bittersalz, 75 g Chlorammon, 
25 g Borsiiure auf 10 1 Wasser. Das Bad arbeitet bei 
einer Spannung yon 2,5 V und bei 10 cm Elektroden- 
entfernung und einer Stromdichte von 25 bis 30 A 
je qm.

Ein Nickelbad, das sehr weifie Nickelniederschlage 
liefert, die aber infolge ihrer Harte schwer zu polieren 
sind, hat folgende Zusammensetzung: 730 g Nickel- 
ammonsulfat2), 270 g Borsaure und 10 1 Wasser 
(Losung von Weston).

Handelt es sich um die Yernieklung von Zink 
oder WeiGblech, so nimmt man im allgemeinen 
Niekelbader, die eiue rasche Abseheidung des Niekels

1) Eduard Weston, A. P. 210 071, 17. X II. 1878.
2) Nickelammonsulfat wurde bereits 1843 von Dr. R. 

Bottger (Journ. f. praktisohe Chemio, XXX, S. 267) 
empfohlen und sehon im Jahre 1849 in dem Btablissement 
von Kraintz zu Grenelle von Roseleur eingefiihrt zur 
starken und guten Yernieklung von Tafelgeriiten.
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zulassen. Ais solche kommen in der Hauptsaohe 
chloridhaltige Bader in Betracht. So eignet sieli 
ein Bad nachfolgender Zusammensetzung besonders 
zur Vernicklung von Zink und Weifiblech: 8 kg 
Nickelcliloriir, 5 kg Ghlorammon, 1 kg Kochsalz nnd 
100 1 Wasser.

Dieses Bad wurde zuerst von W att1) empfohlen. 
Die Sjjannung soli 1 V und die Stromdichto 50 A 
je qm betragen. Bei der Verwendung dieses Nickel- 
bades nńissen die Gegenstande vor der Vernicklung 
erst Terkupfert werden. Fiir die direkte Zink- 
rernicklung sind zitronensaure Bilder gut gceignet, 
so z. B. ein Bad, hestehend aus 40 g Nickelvitriol, 
20 g Kaliumzitrat (=  16 g Zitronensaure und 4 g 
Aetzkali), 20 g Ghlorammon und 1 1 Wasser.

Die Anwendung der Zitronensaure ais Zusatz 
zu Nickelbadein stammt von Powell, A. P. 228 389,
1. Juni 1880.

Die Spannung bei 10 cm Elektrodenentfernung 
betragt bei 100 A je qm 3 V, bei 150 A 4 V 
und bei 200 A 5 Y. Das Bad arbeitet auch gut. 
in die Tiefe, liiBt aber bei liingerem Gebrauch in 
seiner guten Wirkung nach und wird alkalisch. Bei 
Zusatz von Zitronensaure wird die urspriingliche 
Leistung wieder erżielt, merkwiirdigerweise aber nicht 
mit Schwefelsaure. Interessant ist, daB nicht alle 
Zitrate die gleiche Wirkung haben wie das Kalium
zitrat. Will man z. B. Natriunizitrat verwenden, 
so muB man von letzterem die einfache bis zwei- 
fache Menge zugeben, um die Wirkung des Kalium- 
salzes zu erreichen. Zur Erzeugung starker Nickel- 
niederschlage, wic sic besonders bei der Herstellung 
von Niekelmatern zur Yerwendung konunen konnen, 
eignet sich ein Bad nachfolgender Zusammensetzung: 
800 g Nickelvitriol, 800 g Magnesiumsnlfat und .1 1 
Wasser.

Diese Badzusamniensetzung, die von Kugel 
(IX R. P. 117 054) angegeben ist, gestattet nach dcm 
Erfinder die Yerwendung einer Stromdichte von 
10 bis 20 A je cm2, 1000 bis 2000 A je ni'-. 
Es ist notwendig, das Bad zu er war men und dureh 
Zusatz von Schwefelsaure wahrend der Arbeitsdauer 
so scharf sauer zu halten, daB Kongopapier selwach 
blau gefiirbt wird. Kugel gibt eine Temperatur von 
30° an, es empfiehlt sich aber, die Temperatur auf 
etwa 65 bis 75° zu bringen. weil man bei der hoheren 
Temperatur ein absolut zahes, biegsames und dehn- 
bares Niekel von homogener, nichtkristallinischer 
Beschaffenheit in jeder beliebigen Dicke abscheiden 
kann. Ich muB allerdings gestehen, daB nach meiner 
Erfahrung 500 A die zuliissige obere Grenze der 
Stromdichte darstellen.

In vielen Fiillen ist eine direkte Vernicklung der 
Gegenstande nicht moglich. Dies gilt besonders fiir 
Zink, Zinn, Blei und aluminiumhaltige Legierungen. 
Das Niekel scheidet sich auf solchen Gegenstiinden 
entweder in grauschwarzer Form ab oder es haftet 
nicht fest. Da auBerdem bei der Vernicklung von 
Zink der Liisungsdruck der Zinkionen meist so groB 
ist, daB Zink in das Bad gelangt. wodurch dieses

1)  Elcetro Metallurgy V II Ed., S. 94.

yollkommen verdorben werden kann, so zieht man 
eine Verkupferung der Waren vor. Man hat friiher 
der Kupferschicht eine rostschutzende Rolle. zu- 
gewiesen, dies ist nicht zutreffend, da die Schicht 
auBerst. diinn ist. Auch die groBere Haftintensitat 
des Nickels auf dem Grundmetall, dic man der 
Kupferschicht zuschreiben wolltc, trifft nicht zu, iu 
den wcitaus meisten Fiillen kann man sagen, daB 
die Kupferschicht die Haftintensitat verringern wird, 
weil das aus zyankalischer Losung abgeschiedene 
Kupfer meist stark wasserstoffhąjtig ist und, wie 
dis Erfahrung lehrt, wasserstoffhaltigen Metallen 
eine geringe Haftintensitat zukommt. Der Wasser
stoffgehalt vermag auch die Legierungsbildung 
zwischen dem Grundmetall und dem Niederschlags- 
metall yollkommen aufheben, so daB man es nur 
mit einer aufgelagerten Schicht zu tun hat. Dagegen 
bietet die Yerkupferung insofern einen Vorteil, ais 
der Wasserstoffgehalt des abgeschiedenen Nickels 
heruntergesetzt wird, weil mit der Natur des Katho- 
denmaterials sich auch das Entladungspotential des 
Wasserstoffes andert. Sollen Waren, die yernickelt 
werden, vor Rost geschiitzt werden, so kann dies nur 
dadurch geschehcn, daB man einen moglichst starken 
Nickeliiberzug aufbringt, und zwar muB das Niekel 
aus einem Bad abgescliicden werden, das glatte und 
nichtkristallinisclie Nickelniederschlage liefert. Ais 
ein solches Bad kommt z. B. das vorerwahnte Nickel- 
plastikbad in Betracht.

Ist beim Polieren ein Gegenstand durehpoliert 
oder ist der Nickeliiberzug an einer Stelle beschadigt 
worden, so darf man auf dem alten Nickelnieder- 
schlag nicht unmittelbar einen zweiten Niekelnieder- 
schlag aufbringen, weil dieser nicht festhaften wiia.de. 
Diese Erseheinung beruht nach Snowdon1) darauf, 
daB der alte Nickeliiberzug passiy wird und mit 
einer diinnen Schicht von Oxyd uberzogen ist. Da. 
der Wasserstoffgehalt des Nickels m it der Schicht- 
dicke sieli andert (diese Erseheinung ist auf den 
Eisengehalt der gebrauchlichen Niekelbilder zuiuck- 
zufiiliren), so ware ais eine andere Erkliirung auch 
moglich, daB bei der Abscheidung eines zweiten 
Niekeliiberzuges auf dem ersten zwoi Nickelschiehten 
yerschiedenen Wasserstoffgehalts zusammenkiimen, 
und da die Lęgierungsfahigkeit wasserstoffhaltigcr 
Metallo wesentlich herabgesetzt ist, so wiirde das 
Festhaften letzten Endes auf den Wasserstoffgehalt 
bzwT. den Eisengehalt der abgeschiedenen Niekel- 
schichten zuriickzufiihren sein. Um trotzdem auf 
vernickelten Waren einen guthaftenden Nickelnieder- 
schlag aufbringen zu konnen, yerkupfert man die 
yemickelten Waren vor der Neuvernicklung kurze 
Zeit galvanisch und erzeugt auf diesem Kupfer- 
niederschlag den Nickelniederschlag. Sind die Gegen
stande wenig profiliert, so kann die miBlungene Ver- 
nicklung dureh Schleifen und Biirsten entfernt wrerden. 
In vielen galvanischen Anstalten hat man auch 
sogenannte Entnicklungsbeizen. Eine von W att und 
Elmore2) angegebene Entnicklungsbeize hat-folgendc 
Zusammensetzung: 4 1 Schwefelsaure von 53° Be,

!) Eleotroch. and Metali Ind. I I I ,  S. 185.
») Electroraetallurg. V II Ed., S. 144 u. ff.
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500 g Salpetersiiure von 40° Bó, 50 g Kaliumnitrat 
in % 1 Wasser.

Man Ycrfałirt dabei in der Weise, daB man die 
Waren erst anwąrmt, bcvor man sie in das SiŁure- 
gcmisch tauclit, worin sic im allgemeinen '/2 Stunde 
Ficgen konnen. Diese Operation wiederholt man, 
bis die Yernicklung yollig beseitigt ist, bierauf spult 
man die Waren in Wasser, trocknet in Siigespanen 
und laBt sie vor dem neuen Vernickeln nocgSnals 
polieren. Nach Harbek (D. li. P. 189 876) entnickclt 
man die Waren dadurch, daB man sie ais Anoden 
in konzentrierte Schwefelsaure der Einwirkung des 
elektrischen Stroms unterwirft, wobei sich das Ueber- 
zugsmetall von den Anoden lost, wiihrend das Grund- 
metall aus Eisen nicht angegriffen wird. Dic Span- 
nung betriigt żweckmaBig 2 bis 6 V, bei einer Bad- 
temperatur von 75 bis 100°.

Anr e i bever n i ck l ungen .
In vielen Fiillen handelt es sieli darum, den 

Waren nicht einen soliden Ueberzug von Nickel zu 
geben, sondern ihnen nur das Aussehen vernickelter 
Waren zu verleihen oder schadhafte yernickelte 
Waren auszubessern. Fur diesen Zweck ist von 
Rosenberg1) ein Verfahren angegeben worden, das in 
der yerwendung eines Gemisches aus 5 Teilen schwefel- 
saurem Ainmoniak, 1 Teil Magnesium, 10 Teilen 
Kreide, 2,5 Teilen Speckstein und 15 Teilen des zu 
fallenden oder niederzuschlagenden Metalls besteht. 
Bei der Ausfiihrung des Verfahrens wird das Pulyer 
angefeuchtet und der Gegen stand mit diesem feuchten 
Pulver gerieben. Der Vernicklungsvorgang, der 
dabei eintritt, beruht darauf, daB das Magnesium 
die Stelle des Nickels in dem betreffenden Salz 
cinriimnit und das Nickel abgeschieden wird. Alle 
anderen Verfahren, die bisher in den Handbuchern 
angefiibrt worden sind, sind wenig brancb.bar. Ins- 
besondere hat sich auch das Vemickeln durch An- 
sieden in der Praxis nicht eingebiirgert.

Wiihrend des Krieges ist man infolge der Be- 
schlagnahmc des Nickels fast ausschicBlieh zur Her
stellung yon K o b a l t n i e d e r s c h l i i g e n  iibergegan- 
gen, weil Kobalt im freien Handel zu erhalten war.

Man yerfuhr dann in der Reg cl so. daB man an 
Stelle der Nickelanoden Kobaltanoden verwandte, 
was beweist, daB dio Losungen, die fiir die Niekel- 
abscheidung Geltung haben, auch fiir die Kobalt- 
abscheidung anwendbar sind. VonŁangbein2) wird ein 
Bad nachfolgender Zusammensetzung angegeben: 500g 
Kobaltammoniumsulfat, 300 g Borsiiure, 10 1 Wasser.

Diese Zusammensetzung entspricht annahernd 
derjenigen des an zweiter Stelle angegebenen Nickel- 
bades. Spannung und Stromstiirke ist dieselbe wie 
bei der Yernicklung. Die Kobaltnicderschlage unter- 
scheiden sich von den Nickelniederschlagen durch 
einen Stich ins Blauliche (nicht, wie Pfanhauser 
angibt, ins Rosa), wiihrend die Nickelniederschlage 
einen solchen ins Gelbliche zeigen. Im iibrigen gelten 
fiir die Yerkobaltung dieselben Vorschriften wie fiir 
die Yernicklung. Walirend des Krieges ist eine Ab-

ł ) Nach einem Yortrag in der Royal Society of 
Arta in London.

2) Iiandbuch f. elektr. Metallniederschlage, S. 299.

haudlung erschienen von K a l m u s ,  H a r p e r  und 
L a y e l l 1) iiber Verkobaltung. Diese Forscher 
geben folgende brauchbare Badzusammensetzun- 
gen a n : '

1. 200 g Kobaltammoniumsulfat, 1 I Wasser.
2. 312 g Kobaltsulfat, 19,6 g Kochsalz, 32 g Bor-

siiure, 1 1 Wasser.
Laienhaft in der Abhandlung ist die Angabe, daB 

man in der zwei ten Losung m it Stromdichten bis zu 
1700 A je m2 arbeiten kann. Wer praktisch sich 
mit der elektrolytischen Metallabscheidung befafit, 
weiB, welche Schwierigkeiten sich bei verhaltnisma|ig 
leicht abscheidbaren Metallen wie Zink, Kupfer, Blei 
bei Stromdichten von 800 bis 1000 A je  m2 ein 
stellen; noch viel sebwieriger gestalten sich die Vei- 
haltnisse bei Metallen, wie Nickel, Eisen und Kobalt, 
die eine hohe Lijsungsfahigkeit fiir Wasserstoff2) be- 
sitzen. Wahrscheiulich dachtensich die Verfasser die 
Uebertragung ihrer Laboratoriumsversuche in die 
Praxis ganz einfach, ohne zu bedenken, wie groB 
die Gefahr des Abblatterns der Kobaltuberziige bei 
so liohen Stromdichten ist. Man arbeitet auch in 
diesen Bśidern bei gewohnliclier Temperatur mit Strom
dichten bis zu 75 A je m2, bei hoheren Temperaturen 
bis zu 80° kann man die Stromdichtc bis zu 150 Astei- 
gern, ohne daB die Neigung zum Abblattern eintritt.

Da die Yerkobaltung im Frieden wegen des hohen 
Kobaltpreises in der Technik sicher wieder durch die 
Vernicklung yerdriingt wird, werden diese kurzeń 
Angaben ausreichend sein.

Die yorstehenden Ausfuhrungen konnen nur 
einen kurzeń AbriB iiber die bei der Vernicklung und 
Verkobaltung zu beobachtendcn Verhaltnisse geben, 
fiir ein tieferes Eindringcn in den Gegenstand muB 
auf die einschlagige Literatur8) yeiwiesen werden.

Zusammenf as sung .
Es werden allgemein die Bedingungen besprochen, 

die bei der elektrolytischen Abschcidung von Nickel 
obwalten. Lisbesondere wird auf d'e Wasserstoff- 
aufnahme des Nickels bei der Abscheidung aus 
wasseriger Losung hingewiesen und deren schiidlicher 
EinfluB auf die Haftintensitat erwiilint. Ferner 
werden die mogliclieri felilerhaften Erścheinungen bei 
der VernicMung und die Mittel, sie zu beseitigen, 
beschrieben. Weiter werden Nickelbadzusammen- 
setzungen angegeben und die Einfliisse der verschie- 
denen Badzusiitze geschildert. In den Fiillen, wo 
direktc Vernicklung unangangig ist, werden Fmger- 
zeige gegeben, um sie indirekt zu erreichen. Es wird 
beschrieben, wie fehlerhaft vernickcltc Gegenstande 
neu zu yernickeln sind. Im AnschluB an die Yer
nicklung wird die Yerkobaltung besprochen und 
es werden Badzusammensetzungcn zu deren prak- 
tiśchcn Durchfiihrung angegeben.

1) Met. and Chem. Eng. 1915, Mai, S. 328/9.
2) Nickel yermag das 13,5faehe, Eisen das 112faeho 

seines Volumen3 an Wasserstoff zu losen, wodureh er- 
hebliche Spannungen im abgeschiedenen Materiał yerur.
sacht werden.

3) Im  Band I  der Galvaiioategie von behlijtt(?r
(Verlag Knapp, Halle a. d. Saale) findet. sich oine nahe-
zu vollstandige Anfiihrung der uber die elektrolytiache
Abscheidung von Nickel erschioneuen Arheiten.
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Die Eisenpreise fur die Eisenbahnverwaltung.
Von Dr. J. Re i cher t .

Das Reichsverkehrsministerium hatte Anfang 
Oktober v. J. eine Denksclirift ausgearbeitet, 

die eine vergleichende Darstellung der wirtschaftlichen 
Lage der Reichseisenbahnen in den Jahren 1913,
1919 und 1920 wicdergab und zur Aufldarung der 
Oeffentlichkeit sOwie zur Unterrichtung des Sach- 
verstandigenbeirats beim Reiehsverkehrsministerium 
iiber das Entstehen des Eisenbahndofizits verwandt 
worden ist. Die darin gegebenen zahlenmaBigen 
Zusammenstellungen iiber die Steigerung der Waren - 
preisn seit der Friedenszeit sind von Minister 
G ro en e r ,  ferner von Unterstaatssekretiir S t i e -  
l e r ,  von Reicbsfinanzminister Dr. W i r t h  und 
anderen Regierungsvertretern wiederliolt zum Naeh- 
weis der Notwendigkeit einer starken Fracht- 
erbijbung herangezogen worden.

Soweit diese Angaben die Eisenpreise betrelfen, 
sind sie nicht ganzstiehhaltig. Daherhat der V er e in  
De u t s c h e r  E isen- und  S t a h l - I n d u s t r i e l l e r  
unter dem 12. Januar 1921 an den Reichsverkehrs- 
rninister ein Schreiben gerichtet, dem folgendes zu 
entnehmen ist:

„Die erwahnte Denksclirift des Reicbsverkehrs- 
ministers besagt, daB fiir das Rechnungsjahr 1920 
kosten

1 t Schienen 2S'i
1 t  Eisenbahnsch wellen 311 mai soviei wie im
1 t Stabeisen :!0 | Fricclensja.hr 1013.
1 t  Feinbleche 40J

Wenn diese Zalilen, wie es in der Denksclirift 
heiBt, dem Haushaltsvoranschlag fiir das Etatsjahr 
1920 zugrunde gelsgt worden sind, so zeigen sie eine 
ganz besonders yorsichtige Sc ha t z ung  der yoraus- 
sichtlichen Ausgaben. Allein in diesem TJmstand 
konnen wir keinerlei Berechtigung flafiir anerkennen, 
diese Zahlen ais t a t s i i ch l i ch  im ganzen Jahr 1920 
gezahlte Preise hinzustellen. Die erwalmten Preise 
geben namlich die Ho c h s t p r e i s e  des Jahres 1920 
an und waren um die Mitte des Jahres in einem 
einzigen Monat giiltig! Die seit dem Sommer eiheb- 
licli niedrigeren Preise sind nicht beriicksichtigt, und 
so gewinnt jeder den Eindruck, ais ob die Eisenindu- 
strie das ganze Jahr 1920 hindureh die Eisenbahn- 
verwaltung nur zu dem hóchsten Jahrespreis be- 
liefere, wahrend sich tatsachlich die Auftrage auf 
das ganze Jahr verteilen und die weitaus meisten 
zu billigeren Preisen ais den angegebenen herein- 
geholt sind.

Wenn man iiberhaupt einen derartigen Vergleicli 
mit den Friedenspreisen ziehen will, so muB unseres 
Eraehtens zum mindesten der Jahresdurchschnitts- 
preis gewahlt werden. Dieser war im Kal end  er ja h r 
1920 fiir

1 t  Schienen 25 1
1 t  Eisenbahnsobwellen 27,41 m ai so hoch, wie ira
1 t  Stabeisen 26 J Jahro 1913
1 t  Feinbleche 31,31

M. d. R., in Berlin.

Nehmen wir an, daB im E t a t s j a h r ,  das mit 
Marz 1921 ablauft, keine Erholiung der Prtise mehr 
stattfindet, so kommen wir ungefahr zum gleichen 
Ergebnis, namlich:

1 t  Schienen
1 t  Eisenbahnschwełlon 27 1 mai so hoch w ie im
1 t  Stabeisen 25,71 Jahre 1913
1 t  Feinbleche 31,iJ

Zum Nachweis uberreichen wir in der Anlage eine 
Aufstellung der monatlichen Preise in den Jahren 
19i3 und 1920.“ (Vgl. Zahlentafel 1.)

Der Verfasser hat bereits vor Beginn der zweiten 
Sitzung des Sachverstandigenbeirats im Dezember
1920 Gelegenheit genommen, den Minister auf 
die irrtiimlichen Angaben der Denksclirift auf- 
merksam zu machen. Leider aber sind seine Richtig- 
stellungen nicht beacbtet worden. Der Reiclis- 
verkehrsminister hat am 16. Dezember 1920 in der 
Deutsehen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft und 
der Unterstaatssekretiir Stieler, Zeitungsnach- 
richten zufolge, Anfang Januar 1921 wiederuin 
die unzutieffenden Zahlen zum Nachweis der Not- 
wendigkeit einer sehr erheblichen Frachtverteuerung 
angefiilnt. Daher miissen diese Angaben in der 
Oeffentlichkeit richtiggestellt werden."

Der Reichsverkehrsminister ist darauf aufmerk- 
sam gemacht worden, von einer weiteren Ver- 
wendung der entstellenden Da ten abzusehen und auch 
bei den iibrigen beteiligten Stellen auf eine Berich- 
tigung hinzuwirken.

Der Verein DeutsdierEisen-und Stahl-Industrieller 
muBtc mit umso groBeremNaclidruck auf dic Riehtig- 
stellung dringen, da die erwahnten Ausfulirungen 
des Reichsverkehrsministers sowohl wie des Reichs- 
finanzministers zu mehrfachen Presseangriffen gegen 
die GroBeiscnindustrie geflilirt haben.

Nunmehr ist beim Verein Deutscher Eisen- 
und Stahl-Industrieller eine Antwort des Reichs- 
verkehrsministers mit folgendem Wortlaut einge- 
gangen:

„In  der Ycrgleicheiiden Darstellung der wirtschait- 
lioheu Lago der Reieheisenbahncn in den Jahren 1913
1919 und 1920, die auch in der Sitzung des Sachver 
standigenbe rats im Reiohsverkelirsministerium nm
4. und 5. November v. J . vorgelegen iiat, sind dio 
Preise wiedergegeben, die dem Haushaltsyoranschiage

* zugrunde gelegt waren. Die Preise werden liierfur 
nach den Durchsehnittspreisen, die bis zum Tage der 
Aufsteilung in Geltung waren, crrechnet. Der ira 
Monat Mai gultige Hochśtpreis allein ist mithiri nicht 
in Rcchnung gestellt worden. Bei jeder Neuaufstellung 
soleher Darstellungen werden die Sehwankungen der 
Marktlage von Fali zu Fali beriicksichtigt. So sind z. B- 
fur die Sitzung’des Saclwcrstandigenbeirats am 24. und 
25. Januar d. J. die in der Anlage S. 2 aufgefuhrten 
Vergleichspreise erm ittelt worden, die dem Staude bis 
zum 1. Januar bzw. 28. Februar d. J. entspreeheji.

Den Vertretern im Saohverstandigenbeirat des 
Reichsfinanzministeriums, des Reichswirtschaftsmini- 
steriums, des Reiehstags, des yorlaufigen Rcichswirt- 
aehaftarats und den sonst berufenen Slitgliedern und
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Vcrtretern sind diese neuen Unterlagen untorbrjitet 
worden.”

Damach sind yom Reichsverkehrsministerium 
diejenigen Preise der Oeffentlichkeit bekannt ge- 
geben worden, die dem IIaushaltsvoranschlag zu- 
grundegelegt worden sind, das sind reine S c h a tz u n -  
gen  u n d  M u tm aB u n g en  iiber die wahrscheinliche 
Entwicklung der Eisenpreise im Lanfe des Etatsjahrs 
1920/21. Offenbar ist der Haushaltsvoranschlag 
bereits im Sommer 1920 noch unter dem Eindruck 
der hohen Mai- bzw. Junipreise aufgestellt worden, 
so daB die im Haushaltsvoranschlag niedergelegten 
Preise den hochsten bisher bekannten Hochstpęęisen 
nahekommen.

Wenn in der Erwideniiig des Reichśyerkehrs- 
ministeis erkliirt wird, daB bei jeder Neuauf- 
stellung solcher fiir die Oeffentlichkeit bestimmten 
Darstellungen die Schwankungen der Marktlage von 
Fali zu Fali beriick-ichtigt werden, so trifft dies 
leider nicht zu. In Wirklichkeit sind noch im H erbst 
und Winter, namlich noch im Monat Januar, v o r 
der Baschwerde des Vereins Deutscher Eisen- und 
Stahl-Industrieller, von am tlicher Seite unriclitige 
Durchschnitt.spreise zum gro Ben Schaden der In
dustrie in der Oeffentlichkeit gebraucht worden.

Aus der Ant w ort des Reichsverkehrsministers 
ist aber auch noch etwas anderes zu entnehmen, 
Die Wirklichkeitspreise, die unter Berucksichtigung 
der Einkaufspreise alterer Best and e berechnet sind, 
beziffern sieh

bei Scbienun . . . 

„ Klaincifieuzoug 

„ Weichen . . . 

,, Hcrzstiickcn . 

„ Eisenscliwellon

1U20 1313
auf 1500.<t gegen 117 Ji, 

also auf (las 12,9fae!ie, 
„ 1000 .« gegen 175 J l,

also auf das 5,7faehe, 
„ 4700 Jl gegen 475 Jl,

also auf das lOfaohe, 
„ 1700 Jl gegen 182 Jl,

also auf das 9fache, 
„ 1000 Jl gegen 111 Jl,

also auf das 14,5fache,

Man muB nunmehr diese Wirklichkeitspreise 
einmal den geschatzten Kiiufpreisen gegeniiberstellen, 
um zu zeigen, ob und inwieweit die im Jahre 1920 
vortibergehend einmal so hohen Eisen- und Stahl- 
preise fiir die Begriindung dci viel zu weit gehen- 
den Eisenbalmtariferhohungcn herangezogen wer
den diirfen. Fiir das Rechnungsjahr 1920 wurden 
fiir Eisen- und Stahlpreise angegeben:

a) in der Dcnkschrift des Beichs- 
rerkehrsmluisters

b) die Wirklichkeitspreise 
betragen

12,8mal sovieł>j wje jra 
Jahre

14 I 1913

yicH wie im I2,8iiial soyicn
> Jahre >

„ J 1913 14 „ „ I

Schienen . .  2Sraal sov 
Eissn- 
schwclleji. 31 mai

Diese Gegeniiberstellung beleuchtet die Saeii- 
lage! Es ist nur bedauerlich, daB der Yergleieh nicht 
weitergefiihrt werden kann, und zwar fiir Klein- 
eisen und Weichen sowie fiir Stabeisen und Fein- 
bleche, wfeil fiir erstere nur Wirklichkeitspreise vor- 
liegen, wahrend fiir Sfeibeisen und Fein bleche vom 
Ministeriuni Sehatzungen gemacht worden waren.

Audi m it einer anderen Zahl wurde von seiten 
des Reiehsverkehisministeriums eine gewisse Propa
ganda getrieben; es wurde namlich behauptet, daB
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Zahlentafel 2. V e r g ł e i c h s p r e i s e  d e s  R e i c h s v e r k e h r s m i n i s t e r i u m s .

Stoffbezeicbnung
Preise je im Haushaltjahre

1013
A

1918
Jl

1919
Jl

1920
M

1. S c h ie n e n  f u r  G le ise  

a) Vertragsgrundpreis fur 1 t. 118
•

Zeit:
1. 4. 18 =  204 
1. 7. 18 =  249 
1. 10. 18 =  253 
1. 1. 19 =  310

Zeit:
1. 4. 19 =  450 
1. 7. 19 =  620 
1. 10. 19 =  750 
1. 1. 20 =  1850

Zeit:
1. 4. 20 =  2902 
1. 5. 20 =  37521) 
1. 6 .2 0  =  3300 ; 
1. 8. 20 =  2930

Ł ns . « } -  2S30‘>

b) Wirkliehkeitspreis fur 1 t 117 rd. 300 rd. 400 voraussichtli:h 
rd. 15003)

2. K le in c is e n  f u r  G le ise . 
a) durchschnittlicher Beschaf - 

fungspreis des Kleineisens 
fiir dio schweren Oberbau- 
formen ..............................

mit Holzschwellen . . . 
,, Eisensehwellen . . .

170( in 
208) 180 JC/t

rd. 400 J t /t

1. 4. 19 =  590 
1. 7. 19 =  890 
1. 10. 19 =  1300 
1. 1. 20 =  3600

etwa J t /54) 
1. 4. 20 =  4000 
1. 7. 20 =  5000 
1. 10. 20 =  5000 ! 
1. 1. 21 =  4500

b) Wirkliehkeitspreis f. 1 t 
durchsohn ittlich ................. 175 ,ft 465 Jl otwa 650 Jl

yoraussichtlich 
etwa 1000 JC/t5)

W ir k l i c h k e i t s p r e i s e .

3. W eichen  und zwar
a) Zungenvorrichtuug . . . .
b) Herzstiicke aller A rt . . .

yoraussichtlich 
4700 Jt/t«) 
1700 „

475 Jl /t 
182 „

SIO JC/t 
270 „

1170 -ft/t 
350 „

4. E is e n s e h w e l le n  fur Gleise 
a) Vertragsgrundpreis fiir 1 t ' 109

Zeit: Jl 
1. 4. 18 =  194 
1. 7. 18 =  239 
1. 10. 18 =  243 
1. 1. 19 = 3 0 0

Zeit: ,ft 
1. 4 .’ l9  =  450 
1. 7. 19 =  620 
1. 10. 19 =  750 
I. 1. 20 =  1850

Zeit: J t 7) 
1. 4. 20 =  2902 
1. 7. 20 =  3350 
1. 10. 20 = 2975  
1. 1. 21 = 2 5 7 5

b) W irkliehkeitspreis . . . . 111 Jt 286 Jl etwa 370 Jt etwa 1600 J t8)
i

die Aufwendungen fur Personal und Materiał eine 
Verschiebung insofern ergeben hatten, ais infolge 
der Teuerung die Ausgaben fiir Materiał uiigleich

*) Bisher hochster Preis (nur .Mai 1920).
E) Das ist das 21,5faclio des Preises voa 1913.
3) Unter Berucksichtigung des Wertes alterer B> 

Btande.
l) Dio Lieferung '• J . 1920 bewegte sioh in engen 

Gronźen, deshalb drucken die niedrigen Werte alterer 
Bestiinde auf den Wirkliehkeitspreis unter b).

5) U nter Berucksichtig. d. Wertes alterer Beśtande.
“) Die Preise werden wesentlieli dureh die Preise 

fiir Schienen usw. beeinfluBt.
~) F u r 1 t  rd. 150 Jl fiir 1 Stiiek. (Form 51) 

gegen 6,10 Jl im Jah re  1913
s) U nter Berucksichtigung der Bestandswerte.

groBer seien ais fiir Personal. Mit den in der Mini- 
sterialdenksclirift erwahnten geschśitzten, cl. h. un- 
richtigen Zahlen konnte man allerdings zu soleh 
falschen Schliissen kommen. Nach der nunmehr vor- 
genommenen Richtigstellung, insbesondere aber nach 
den inzwisehen von der Eisenbalmverwaltung er- 
heblich erhohten Gehaltern und Lohnen diirfte diese 
Behauptung schwerlich aufrechtzuerhalten sein,

Vor dem Krieg arbeiteten die Ministeiien denkbar 
zuverlassig und haben in allen ihren Ausfiihrungen 
gezeigt, wie inustergiiltig deutsche Beamte arbeiten. 
Infolge der Reyolution scheint bei der Eisenbahn- 
verwaltung manches anders geworden zu sein, und 
es ist liochstc Zeit, dafi man in verschiedenen Yer- 
waltungsabteilungen zu schleunigen Reformen kommt.

Umschau.
Zum hundeitsten Geburtstage Hermann Grusons.

Ebenso wie der Name Krupp eng verbunden ist 
mit der Herstellung und Yerbesserung des Gcsehutzes, 
ebenso muli man bei Ncnnung des Natnens Gruson des 
Mannes gedenken, dem dio Entwieklung de3 Panzers, 
vor allem des HartguBpanzers, so selir viel verdankt. 
Beide Miinner, Alfred Krupp und Hermann Gruson, 
entwickelten sich vom Hiittemnann zum Artilleristen.

Wahrend jener sein grolSes Konnen und seine ziilie Aus- 
dauer daran setzte, Gesehutz und Geschofó zu immer 
luiherer Yollendung und grofierer Wirksamkoit zu 
bringen, suchte dieser durch langjahrige Versuche einen 
Werkstoff zu bilden, der dem aufprallenden Geschofi 
einen mogliehst grolSen Widerstand entgegenzusetzen 
vcrmochte. Dabei soli nieht vergessen werden, dafi beide 
neben ihrer Arbeit an der Yerbesserung der artilleristi- 
sehen Waffe stets darauf bedaeht -waren, ihro Erfin- 
dungen vor allem auch der Friedensindustrio zuguta 
kommen zu lassen; betrug doch beispielsweise die Br-
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zeugung an Kriegsmaterial boi Krupp iii don Jahren 
vor dcni Kriege otwa nur ein Zwanzigstel der Gesamt- 
erzeugung de3 Werkes iiberhaupt.

Ara 13. Marz jiihrt sich zum hundertsten Małe der 
Tag, an dem Hermann Gruson zu Magdeburg geboren 
wurde. Dieser Tag soli nicht voriibergehen, ohne daB 
man einen Blick w irft auf den Lcbensgang dieso3 einzag- 
artigen Mannes und auf sein Werk, das er mit nie 
erlahmender T atkraft auibaute und forderte.

Hermann Gruson studiertc in Berlin von 1839 bis 
1842 Pliilosophie und Naturwissenschaften und war 
gleichzeitig Yolontiir bei Borsig1). Nach Beendigung 
seines Studiuma war er auf versehiedenen Werken, zu- 
lotzt in leitender Stellung, tśitig und griindot© im Jahre 
1855 in seiner Vaterstadt, trotz Ungunst dor Verhalt- 
nisse, eine kleine Schiffswerft, mit der eino GieBerei 
verbunden war. Diese wurde seine Rcttung, ais gegen 
Ende der fiinfzger Jahre dio S.hiffswerft infolge Nie- 
dergangs der Industrie fast zum Erliegen kam. Lang- 
jahrige Yorsucho hatten es Gruson ermogLcht, durch die 
riehtlge Wahl der Mischungsyoihaltnisso verschiedener 
Roheisensorten c;n IlartguBeisen herzustellen, das don 
damals ublitlien, lediglieh in Kokillen hergestellten H art
guB, sowohl an H artę ais auch an Ziihigkoit bei weitem 
ubertraf2). Durch Zufall kam Gruson auf den Ge- 
danken, soincn HartguB fur Herzsiikke beim Ehenbahn- 
oberbau zu vcrwcnden3), und da dio der Eisenbahnver- 
waltung eingercichto Probo zur Zufriedenheit ausfiel, so 
erfolgten Bestellungen, die das jungo Unternehmcn da- 
mals retteten und den Riieklialt boten fur seine spatere 
Entwicklung.

Schon im Anfang der sochziger Jahre befaBto sich 
Gruson mit dem Plan, seinen HartguB fiir Panzergrana- 
ten zu yerwenden4). Diese3 Vorhaben zeigt deutlich, 
welche Anforderungen or schon damals an die Fejtig- 
keit1 des Hartgusses ste lte . Mit gufielsernen Granaten 
schmiedeiserne und stahlerne Platten zu durchschieBen, 
erschicn auf den ersten Bliok fast widersinnig; kein 
Wunder also, wenn Grusons Yorschlag in militarischen 
Fachkreisen allgemeines Kopf.;chii:te'n. erregto. In  den 
Jaliren 1868 bis 1874 bestand d ie . HartguBgranate je- 
doeh auf dem Tegeler SchieBplatz einen siegroichen 
Kampf m it der ungeharteten Stahlgranate. Dieser 
muBte sio erst das Feld wieder raumen, ais es Krupp 
gelang, zu Anfang der achfziger Jahre Stahlgranaten 
zu harten.

Hatten schon die Erfolge der HartguBgranate be- 
wirkt, daB der Name Gruson bekannt wurde, so lenkten 
die SehieBversuche, die m it HartguBpanzern un ter- 
nommen wurden, erst recht die Aufinerksamkeit der 
rachwelt auf den Magdeburger Erfinder. Die E in - 
nentungen des im Jahre 1869 in Betrieb gesetzten neuen 
Werkes ermogliehten es Gruson, sioh an diese Aufgabo 
aeranzuwagen. Der AbschluB der ersten Reihe von 
cehieCyersuchen gegen HartguBpanzer hatte ber.its den 
Beweis ihrer Brauchbarkeit erbracht; diese Panzer ge- 
wannen noch mehr an Ansehen und Bewunderung, ais in 
den Jahren 1885/86 die Vergleichs-SchieBversucho in 
iiukarest gegen einen Grusonschen und einen franzosi- 
«„«> ^ anzerturm, System Mougin-Mohgolfier, mit eiróm 
'o lkommenen Siege des deutschen Erzeugnisses endeten.

'"™ ,n8s hier eingeschaltet werden, daB in Buka- 
rest n.eht der urspriinglńhe Grusonsclie Panzer in W ett- 

mit dem frcn ’6sisehen stand, sondorn daB es
.i r urn e‘nB Verbindung des Grusonschen Turmea 

mit der Schumannschen Panzerlafette handelto. Schu
mann war ehemals preuBischer Ingenieur-M ajor und 
Mfanglich ein Gegner Grusons auf dem Gebiete der 

anze-rfrage. Spater traton jidoeh beide Maaner zu ge- 
®cinsamer Arbe.t an der Vervollkommnung de3 Panzors 
m -Beziehungen zueinander, die sich bald in eóno bis

i)  St. u. E. 1895, 15. Febr., S. 169/71.
S i/s  Sclliitz’ Julias Tcn: Der HartguB. Berlin 1878.

*) Z- d. V. d. I. 1895, 16. Febr., S. 182..
) Schutz, Julius von: Der HartguB. 2. Aufl. Ber-

1890, S. 32.

im beider Lebensendo unyeriindort gebliebene Freund- 
acliaft umwandelte.

Wahrend Gruson durch solne Erfolge den Ruf ais 
W affenschmicd im In- und Auslande fe3tigtc, suchfce or 
auch der Fricdcnsindustrie die Yorziige seiner. Erfin- 
dung zunutze zu machen. Fiir Walzen, Zerkłeinerungs- 
maach.nan, Ambosse, Gesenke, Dampfhammer-EinSatze, 
Rammbiiren usw. fand der HartguB ausgedehntc An
wendung.

Gegen Ende 1886 wurde die Firma unter Grusons 
unver;inderter Leitung in eine Aktiengesellschaft umge
wandelt, in dereń Aufsichtsrat or dann am 1. Juli 1891 
iibertrat. Im  AnschluB an den Betriebsuberlassungs- 
vertrag m it der Firma Fried. Krupp in  Essen, kaufte 
dieso am 1. Mai 1893 das Werk, des3en Nam o von nun 
an „Fried. Krupp, Grusonwerk“, lautete.

Am 30. Januar 1895 starb Hermann Gruson, be- 
trauert und beklagt von seinen Beamten und Arbeitern, 
yon seinen Freunclen und Fachgenossen. Wie sehr man 
ihn in den Kr eisen seiner M itarbeiter schatzte, nicht 
nur ais Ingenieur und Erfinder, sondern auch alsM cn- 
schcn, beweisen die Erinnerungen eines dieser Mitarbei- 
ter, in denen e3 u. a. heiBt:

„Er besaB die cdle Gabe, bei seinen Beamten und 
Arbeitern die Arbcitsfreudigkeit in hohem MaBe zu for
dom und mit; den zu Gebote stehonden Mittoln zu er- 
haltcn, eine Eigeńschaft, die ihm noch heute ein geradezu 
riihrcndes Andenken bei eeinen Mitarboitcrn sichort. 
Glaubte or nur in etwa ein Sfcreben in soinein Sinne boi 
einem seiner Angestellten zu bemerken, so kannte er 
keine Grenzen, denselben durch sein liebenswiirdiges 
Entgegenkommen zu gewinnen und zu immer neuen 
Yersuchen in seinem Sinne anzuregon. Was dio H art- 
guBfabrikation anlangt, so bereitete es Gruson eino 
Freude, wenn es gelang, an GuBstiiben Biege- und Zer- 
reififestigkeiten zu crinittoln, die seinerzoiit in der Fach- 
welt Bewunderung hervorriefen, wodurch sein Forsohen 
und Strel;en immer wieder neu befruchtet wurde . . . .  
Seino horvorragendsten Charaktereigensehaften waren 
sehneller EntschluB, Grofiziigigkeit und unbegrenztes 
Vertrauen zu seinen Unternehmungen, das auch ein an- 
fiinglicher MiBerfolg nicht zu zerstoren vermoohte.“

H e rb e r t B ic km a n n .

Aus der MetallgieBerei.

N i c k e l c h r o m l e g i e r u n g o n .  Fiir Abgusse, 
dio hohen Warmebeanspruohungen unterworfen sind, bo- 
wahren sich Niekelohromlegierungen, insbesondere die Le- 
gierung von 60 o/o Nickel m it 40 o/0 Chrom, recht gut. 
Dieso Legierung erwcieht erst boi 1370 0 und schmilzt 
bei etwa 1510 °. Da sie auch sehr geringe Neigung zur 
Sauerstoffaufnahme und sowohl im kalten Zustando wio 
ganz besonders bei hohen Temperaturen gro Ce Zugfestig
keit hat, rerdrangt sie trotz ihre3 hohen Preises auf 
manchen Gebieten das GuBeisen in stefci^ zunehmendem 
MaBe. GuBeiserno Kiisten schwellen bel wiederholter 
Erwiirmung auf 9000 erheblich an, sio verziehen und 
verwerfen eich und werden infolgo Sauerstoffaufnahme 
bis zu 8 o/o schwerer, ais sio ursprunglich waren. Nickel- 
chromabgiisse zeigen bei dieser Temperatur noch keiner- 
lei -Veranderung, sie erlangen unter der Einwirkung 
Btark osydiorender Gasgemenge bei hoherer Temperatur 
nur ein ganz diinno3, vollkommen fe3t haftonde3 Oxyd- 
luiutehen, das sie vor weiterer Osydation sohutzt und 
zugleich gegen Alkalien sowie gegen Silz- und Sehwefel- 
saure unempfindlioh macht. Die Legierung hat bei ge- 
wiihnlicher Temperatur eine Zugfestigkeit von 3530 bis 
3850 kg/cm2, dio bei 817°, einer Warme, bei der 
GuBeisen praktiseh iiberhaupt keine Festigkeit mehr be- 
sitzt, noeh immer etwa 1715 kg/cm2 betragt. Infolge- 
dessen .konnen die Wandstiirken aus Nickelchrom go- 
fertigter Abgusse wesentlich geringer bemessen werden 
ais bei Verwendung von GuBeisen. Nickelchromstucke 
biegen und strecken sich zudom vor dem Bruche eehr 
erhebtich. — Man echmelzt d e Legierung im  Elekt-ro- 
ofen und stel 11 damit beriits Al'gu=se der mannigfachsten 
A rt Łm Gewichte bis zu etwa 2500 kg her. Lubusondera
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kommen Stiicke fur elektrische Heizapparate, Rheostate 
fiir Apparate der chemischen Industrie und fiir Gliih- 
und Harteanlagen in  Frage. Tauehkorbo fiir Ganzbader 
haben bei Temperaturen von etwa 810 0 rund hundertmal 
liinger standgeiialten ais wesentlieh kraftiger gebauto 
Stahlkiirbe. Abb. 1 zeigt die Formen einiger grofiorer 
aus Nickelehrom hergestellter Abgiisse1).

W e i o h m e t a l l  (Sohmelzen m it Gas). Weicho 
Legierungen und Metalle, wie Typenmetall: 81 o/o Sn 
-|- 2 o/o Cu ’-J- 16 0/o Sb; Babbitt zu Lagern an Lokomo- 
tlven: 89 o/o Sn -f- 2o/0 Cu -j- 8,9 o/o Sb; Babbitt-Lager- 
mstall (allgem ein): 2,5 o/o Cu -f- 1 o/0 Bi -f- 16,5 o/o Sb

ansgentattet, die es ermoglicht, das flilssige Motali dem 
Kessel von unton zu entnehmen. Eigenartig gobaute 
Brenner hiillen die ganze aufiore Ke3selflacho in  eine 
Flammo, so daB am oberen Kesselrando die gleiohe 
Warmewirkung erzielt wird wie an den tiefer gelegenea 
Stellen des Kessels. Daduroh wird raschestes Sohmelzen 
erreicht ohne Ueberhitzung des Metalls in den unteren 
Teilen des SchimelzgefaBes and zugleich der Gasver- 
brauoh auf ein MindestmaB beschriinkt. Die Abb. 3, 4 
und 5 zieigetn dio Bauarfc der Brenner m it oin-, zwei- 
und dreianmiger Gaszufiihrung und ein, zwoi und drei 
Gasaustrittsreihen, je nach GroBe der Oefen. Jeder

Abbllducg 3. Brenner mit einem DUsenring.

Abbildung 4. Brenner mit zwei DUaenriogen.

Abbildung 7. 
Form und GtoBe~des 

Bronzeabgussea.
Abbildung 1. Eohren, eine Wannę nnd 
ein Drehofenzylinder aua Kickelchrom.

Abbildung 5. Brenner mit drei DUsenringcn,

Schrec/rscho/e 
-SO mm stor/t

Abbildung 8. " 
Anordnungjdes Eingns-es.

Hoh/keMe

Abbildung 2, Gasofen fUr Weichmetaię 
mit 125 kg Fassungsrermfigen.

-f- 80o/o Pb; Weifimotall: 85o/o Sn -f- 5 o/o Cu -{- 10o/o Sb; 
Spritz- und PreBguiSmetalle yersohiedener Zusammen- 
setzung; Lotmetall; reines Zinn und Bloi und andere 
Metalle und Legierungen mehr worden vortoilhaft 
in  Kesselofcn m it Gasfeuerung unter gewohnlichem 
atmospliarischcm Druck geschmolzen. Abb. 2 zeigt 
einen solcheti Ofen mit einem Kessel von etwa 125 kg 
Fassungsvcrmogon2). Solche Oefen werden in Amorika 
mit Fassungsvermogen von 50 bis 1200 kg gebaut, 
doch haben vorzugsweiso Oefen. m it 125 und mit 
450 kg Fassungsvermogen Verbreitung gefunden. Dor 
Kessel kann an zwei Oesen zum Zweeko de3 Ver- 
giofiens aus dem eisernen Ofen gehoben werden. Die 
groBeren Oefen sind aufierdem m it einer Vorriehtung

!) Nach Met.-Ind. 1919, Not., S. 499.
. ł )  Nach Met.-Ind. 1920, Jan., S. 19.

Abbildung 9. 
Form dea Anschnittcs.

Brenner besteht in  der Hauptsaohe aus vier Teilen: 
einom Gashahn a, einem Mischer b, einem Zuleitungs- 
rohrc c und dem Verbrennungskopfe d. Im  Mischer 
wird durch Injektionswirkung dos durch enge Schlitz- 
offnungen einstromenden Gases nur etwa dio Halfto der 
Verbrennungsluft angesaugt, dio andere H alfte der er- 
forderliehen Luftmenge t r i t t  durch die breiten, offenen 
Ringo zwischen den Diisenringen bzw. durch die kreis- 
rundo mittlere Aussparung im Brenner (Abb. 3) cin, 
F iir Metalle und Legierungen von hohercm Schmelz- 
punkte werden iihnlich gebaute Brenner verwendet, die 
aber fiir gleiohzeitige Zufiihrung von PreBluft oder fiir 
unter hoherem Drucke zustriimendes Gas oingerich- 
te t sind.

M it Gas, wio ©s die stadtisohen amerikanischen 
Gasanstalten durehsohnittlich liefem , konnen in einem 
450 kg fassenden Ofen innerhalb 30 min nach dom An-

.'Abbildung 6. EingnB und Steiger liir oin. 
SroflealHonel-Meiallguflrad. i
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stellen des Gases bei einem Gasverbrauohe von 9 bis 
10 1 je kg Metali 250 bis 300 kg Linotypezeilenmetall 
geschmolzen worden. Bewaltigt der Brenner stlindlich'
4,2 m 3 Gas, so schmelzt cr durchschnittlich — je nach 
Zusammensetzung des zu sclimelzenden Metalles — in
35 bis 40 min 220 bis 250 kg Metali. Beim Betriebe 
jnit Druckluft oder hoher goproBtem Gas lassen sich 
natiirlich in  . der Zeiteinheit nooh wesentlich hohere 
Schmelzleistungen erzielen.

Ais Vorziige des Schmelzens m it stadtisohom Gaso 
werdon insbesondere angefiihrt: dio kurze Sohmelzdauer, 
die Sauberkeit des Betriebes, Eortfall jeder Lagerhaltung 
von Brennstoff, Zahlung des Gases erst n a e h  Verbrauch, 
wogegen jeder andere Brennstoff schon monatelang vor- 
her zu bezalilen ist, weniger Lohne bei gleichem Aus
bringen, leichtero Burchfiih rung von Betriebserweiterun- 
gen, geringero Belastigung dureh Abgase, leichtesto Re- 
gelbarkeit der Schmelztemperaturcn, steto BetriebAcreit- 
schaft, sofortiger BetriebsschluB, geringero Ausbosse- 
rungskosten und recht betraehtliohe Raumersparnis.

M o n e l - M e t a l l  (GieBtcchnik). Dio Eingiisse 
fiir Monel-Metallabgiisse sind iihnlich denen fu r Alu- 
miniumbronze anzuordnen. Man gieBt am boston von 
unton und sieht ausgiobige Schrecksehalen und sehr roi d i- 
lich bemessene Steigor vor. Abb. 6 zoigt dio Anordnung 
fiir ein Rad von 1200 mm <$). E in  IIorneinguB m it 75 
auf 25 mm 0  versioht dio Nabe m it Metali, das dann 
dureh die Arme in den K ran z stromt und dort am

SchO um erkerr

Szłlniit/1'3 B

AbbIHang 10. Anordnung dos Elngasses fUr Niekel- " 
bronzeabgUsse.

aufleron Rando duroh 25 bis 50 mm starko Eisenschalen 
abgeschreckt wird, wahrend ivier Stiick 175 mm starko 
Steiger gosundon GuB auoh an der naoh obon garichle- 
ten Flachę de3 Kranzes gewiihrleisten 1).

B r  o n z e (EinguBtechnik). Abgiisse nach Abb. 7, 
die in der Graugiefiorei boi stehender Anordnung 
keinerlei Schwierigkeiten bereiten wurden, sind in Me
tali nicht ganz so einfaeh herzustellen. GieBt man sie 
stehend, so pflegeą an der Uebergangsstelle vom stiirksten 
zum schwiichsten Querschnitto leicht Risse, wie sie in 
der Abbildung angegeben sind, aufzutreten und bei lie- 
gendem Gusse werden die Stiicke infolge von Saug- 
wirkungen beim Schwinden leicht hohl. Dennoch ist 
der liegende GuB vorzuziehen, man muB nur den Eingufi 
so kriiftig beanessen, daB or zugleioh ais Filllkopf wirkt, 
tfnd ihn so anschnoidon, daB er in lotzterer Eigensohaft 
voll zur Geltung gelangt. E in zu starker EinguB kann 
ebenso gefahrlich werdon wie ein za sohwaoher. Man 
bemifit ihn im vorliogondon Falle mit etwa 60 mm 0  und 
315 mm Hohe uber der Toilung de3 Formkastons und 
riickt ihn um etwa 50 mm vom Abgusse ab (Abb. 8). 
Der (łuerschnitt erstreckt sich fast iiber die Hiilfto der 
Oberflache des eUirkeren Teiles des Abgusses. Es ist 
wichtig, dio Uebergange vom Abschnitt zum AbguB mog
lichst sehlank zu gestalton, /wie os die schraffierten 
Teile in don Abb. 8 und 9 erkennen lassen, ebenso ist 
der Uebcrgang vom starken Teile zum zapfenfarmigen 
Ansatz dureh eine nohlkehlo aaszugleichen. Etwaigo 
Eisse treton dann nur in  dor Hohlkohle auf, das Stiick 
selbst bleibt gesund. Soleho Hohlkehlon spiolen in der

*) Naoh W . J .  Beardon in  Met.-Ind. 1920, Jan., S. 9.

Met allgufl technik iiberhaupt oino wichtige Rolle, sie sind 
hier in vielen Fallen notwendiger ais bai Graugiissen.

Betiim GuB trachte man, eher zu langsam ais zu 
rasch zu gioBen, man lasso auoh den Trichter zuniichsfc 
nur cfcwa zwei D rittel voll laufen und gębo don Best dea 
Metalls nur allmahlich m it kleinen Zwischcnpauson zu 1).

N i o k e l b r o n z o  (Legiorungs- und EinguBtech- 
nik).- Abgiisse aus Nickelbronze (47,5 o/o Cu 25 O/o Zn 
-f- 22 o/0 N i -f- 2 o/o Sn -f- 3 °/o Pb) neigen sehr stark 
zu Blasenbildung und Porositaton. Selbst kloino Biich- 
sełn nach Abb. 10 sind nur schwiorig sauber zu bo- 
kommen. Die Ursachen solcher Mangol sind sowohl in 
der Zusammensetzung und Behandlung der Legierung 
wie in  der Anordnung der Emgiisso und Anschnitte zu 
suchen. Die genannte Legierung orfordert, um sich gut 
zu vergieBen, unbodingt oinon Zusatz von Aluminium 
ais FluBmittel. Wahrend des Schmolzens halto man das 
Motali stets unter einer Holzkohlendocke und riihre 
fleifiig um. Fiinf Minuten vor dem AbguB setze man
2 o/o Aluininium zu und gieBe dann mit einer Warmo 
von 1000 bis 1150 °. Das Untertcil der Form wird fest 
eingestampft, das Oberteil etwas losor gohalteu. Fiir den 
Kem  verwendet man eino Masse aus magorem Sand und 
Glutrine (Sulfitlaugo). Ordnet man zugleioh den EinguB 
mit einem wirksamen Sohaumor nach Abb. 10 an, so 
kann mit groBor Sichorheit auf ein guto3 Ergebnis, ins
besondere auf saubero schmutz- und poronfroio Abgiisse 
gerochnet worden 2).

E l e k t r o s c h m e l z o n  (zunehmendo Verbrei- 
tung). Auf der Ausstellung der Foundrymon’s Asso- 
ciation in Philadelphia im September und Oktober
1919 fiel besonders dio Zunahme elektrischer Be-

Metal/yrrf
7m m  Vierkanf- 

,  s/sen
Abbildung 11. 

Metallstift mit Sfcahl- 
stllteinlagS.

heizungsanlagen fiir MetallgieBereien auf. Neben elek- 
trisch behoizten Gliih- und Hartoofen waren eben30 bo- 
triebene Kemtrockenofen, Emaillier- und Lackicrofen 
und insbesondere Schmelzofen verschiedener Ausfiihrung 
zu sehen. Der elektrische Ofon gewinnt inśbesondore fiir 
Schmelzzwecke immer mehr an Boden. Bis dahin waren 
bereits iiber 100 Stuck Ayax-Wyatti>fen, 61 Bailyofen 
mit einem Stromverbrauch von 7000 KW nnd einer 
Tagesleistung- von iiber 600 t, 46 Detroit-Rocking und 
auBerdem eine betriichtliche Zahl von Booth-, Mooro-, 
Bennerfelt-, General Electric-, Snyder-, Grcaves-, 
Etchells-, Ludlum- und Grcenofen im Betriebe8).

A l l g e m e i n e  F o r m -  u n d  G i o B p r a x i s .  
Das E i n g i e f i e n  von E i s e n t e i l o n  in M e t a l i -  
a b g i i s s o  bringt oft botriichtlichen AusschuB infolge 
blasigon Gusscs. Dio Blasen und Poroń troton in den 
in unmittclbarer Beriihrung mit den eingelegten Eisen- 
teilen stehenden Teilen der Abgiisso, z. B. boi Hand- 
griffen (Abb. 11) in der Hiilso a, auf. Die Ur- 
sache dos Fchlers liegt meist in rostigen Stellen der 
Eisentcile. Man kommt iibor diese Schwierigkeit dureh 
folgendes Verfahren zuvorlassig hinweg: Dio Eisenteile 
werden in verdiinnter Schwefelsaure gebeizt, mit heiBom 
Wasser bis zur volligen Reinigung von dor Sauro go- 
waschen und rasch gotroeknet. Dann taucht man sie 
in eine Losung von Kolophonium in Alkohol '(2 ,2  kg 
Kolophonium auf 4,5 1 Alkohol), laBt trocknen, legt 
sie in die Form ein und giaBt sofort ab. — Wenn dio 
Einlagestabe rein und von tadello3em Glanzo sind, 
konnen sie auch ohne jede Vorbohandlung eingelegt 
werden, doch ist dann unmittelbar folgender AbguB 
sehr wichtig, da sioh sonst an ihrer Oberflache leicht 
Feuchtigkeit niedersehlagt. Der Ueberzng m it ' in Alkohol 
gelostem Kolophonium ist in allen Fallen zu empfehlen,

ł ) Nach Internat. Mold.-Journal 1920, April, S. 280.
2) Nach Met.-Ind. 1920, April, S. 161.
3) Nach Met.-Ind. 1920, Jan., S. 32.
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in  denen die goreinigten Eisentoile vor ihrer Verwen- 
dung m oh mehrere Tage lagern miissen *).

K e r n s t i i t r .  e n  fiir MetallguB werden am besten 
aus Kupfer gegossen. Viele GieBereien bcnutzon fur 
kleinere Stutzen auch Kupferdrahte von geeignetem 
Durchmesser, die nach Bedarf umgebogen werden 
konnen. Infolge Mangels an geeigneten kaufliehen ICern- 
stutzen aus Kupfer werden vielfaeh auch kupferne Niigel 
ais Kerustutzcn benutzfc. Aehnlieh wie eiserne Stutzen 
durch Iiost konnen kupferne Kcrnstiitzen durch Griin- 
span gefiihrlich werden. Es empfiehlt sieh darum, dio 
Stutzen mit einem Schutziiberzuge zu versehen und sie 
im Falle nicht ganz einwandfroier Sauberkeit vorher zu 
beizen und mit heiCem Wasser zu waschen. Ein farb- 
loser diinner guter Lackanstrich reicht dann yollig aus, 
falts man es nicht vorzieht, dio Stutzen mit einer 
Kolophonium- oder Schellacklosung in Alkohol zu be- 
streiclien oder sie zu verzinn?n 2).

V o r b e r e i t u n g  e i s e r n e r  F o r m o n  
(D a u e r f o r m e n )  f i i r  M e t a l l g i i s s e .  Eiserne 
Formen werden insbesondore fiir manche Aluminium- 
und Manganbronzo - Abgusse benutzt. Zur Erzielung 
glatter Abgusse empfiehlt es sich, der Bronze 0,25 o/0 
Aluminium zuzusetzen. Gefahrlieh ist ein Zinkgehalt 
in der Lcgierung. Die Oborflache dor Formen wird 
mit Graphit eingerieben, wozu sich Bruehstiicko von 
alten Tiegeln gut oignen. Auoh mit Speckol (an Stelle 
des Graphits) konnen dio Formen bostrichen werden; 
man muB dabei nur darauf aohten, daB der Anstrich 
iiuBerst sparsam erfolgt, so da(S das Oel keinesfalls in 
der Form zum FlieBen kommt. Carl Irresberger.

Neue StahlgieCerel In Alllance, Ohio3).
Die im Dezember 1919 in Betrieb gekommene neueStahl- 

gieBcrei der „Machined Steel Casting Co.“, Alliance, Ohio, 
stellt Guflstiicke jeder GroBo bis zum Gewicht von 45 t 
her, hauptsachlich fiir den eigenen Bedarf der zuge- 
horigen Maschinenbauanstalt (Ausriistungen fiir elek- 
trische Krane und Walzwerksanlagen), auBerdem liefert 
sie KundenguB. Dem^emaB ist beim Bau Riicksicht ge- 
nommen auf die Moglichkeit, Hord- und KastenguB her- 
zustellen.

Die Anlage besitzt zwei saure Martinofen von 25 bis 
30 t  Fassung. Im allgemeinen soli nur ein Ofen gehen, 
wiihrend der andere neu zugestellt wird; nur beim GuB 
der grofiten Stiicke wird der zweite Ofen m it hinzuge- 
nommen. Tiiglioh sollen drei bis vier Schmolzungen go- 
macht werden, so daB die GieBorei eine durchschnitt- 
liche Erzeugung von 1000 t  im Monat haben wird, 
wobei man mit einer Steigerung auf 1200 t  rechnet, 
wenn vorzugsweise schwere GuBstiicke gegossen werden.

Der leitende Gęsichtspunkt bei der Planung war, so 
zu bauen, daB ein storungsfreies und wirtschaftliches 
Arbeiten gesiehert war und ferner die Moglichkeit gc- 
wahrt blieb, stets, wenn niitig, yergroBern zu konnen. 
Dio groBen Fensterflachen ergeben eine gute Beleuoh- 
tung; der Heizung und Luftung hat man groBto Auf- 
merksamkeit zugewandt, um eine mogliehst angenehme 
ArbeitsstStte zu erhalten. Von Bedeutung ist, daB aus- 
schlieBlich O e l  a i s  B r e n n s t o f f  verwendet w ird; 
allo Oefen, wie Martinofen, Gliih-, Kern- und Kaśteń- 
trockenSfen sowie die Kessel sind olgefeuert. Leider ist 
eine Zeichnung des Martinofens oder des Brenners dem 
Aufsatz nicht beigegeben.

Die GieBerei ist etwa 120 m lang und 22 m breit, 
dazu kommt ein gleieh langer Anbau von 9 m B rei te. 
Der sudliehe Teil der Haupthalle enthalt die Fonneroi, 
der nordlieho Teil die Putzerei. Der ostliche Anbau 
i3t vom Hauptschiff nioht abgetrennt und bildet prak
tisch einen Teil davon, er enthalt die Sandaufbereitung, 
Kernmaeherei, Kastenformerei und Putzerei. Der west- 
liehe Anbau ist von der GieBerei abgetrennt und in ver- 
sehiedene Raume unterteilt, die das Modellager, die 
Modellschreinerei, Reparaturwerkstatt, Kraftanlage, Ar-

• i)  Met.-Ind. 1920, Jan., S. 7.
s) Met.-Ind. 1920, Jan., S. 7.
’) The Iron Age 1920, 12. Febr., S. 457/60.

beiterraume und Biiros enthalten. Dieser Anbau hat 
ein zweites Stockwerk, das dem Modellager Platz bietet.

Das ITauptgcbaude ist aus Eisen fachwork mit einer 
Ziegelwand von 1,6 m Hohe. Dariibor besteht dio Wand 
aus Wellblech und Rohglas in eisernen Rahmen. Dor 
Dachaufsatz hat sehrage Wando mit beweglichen 
Fenstern, der besseren Entliiftung wegen. Duroh dio 
sehriigen Fenster kommt mehr Licht in das Gebaudo 
ais durch senkreehto Fenster. Das Dach ist au3 Zement. 
Die Hohe des Gebaudes botriigt 11,5 m bis zu den Dach- 
bindern und 19 m bis zum First. Im Hauptschiff liiuft 
je ein „Alliance“-Lnufkran von 30 t  und 15 t Tragkraft. 
Zwei weitere Krane der gleichen A rt werden nooh ein- 
gebaut. Im  ostlichen Anbau liiuft ein 5-t-Kran. AuBer- 
dem sind an jeder Saite dor Kranbahnsaulon vier Aus- 
leger-Krane vorgesehen von 7,5 m Radius und 2,5 t 
Tragkraft am iiuBersten Ende, ausgerUstet mit Katz» 
und Prefilufthebezeugen.

—Z -P la tz fu r Erw cifcrung

Rohstoffg/eise
ir ir ir is r ir ia -  -s-sr-r

Abbildung 1. Lageplan der Stalilgieflorel.

Dio Ofenhalle liegt an der Stirnseite der Formerei- 
halle am siidlichen Endo uud ist wie diese gebaut. Sio ist
43 m lang und 28 m b re it AuOerhalb der Halle in ihrer 
Verlangerung oratreckt sich 46 m lang eine Kranbahn 
iiber dem Yorratsplatz fiir Roheisen, Sehrott und Sand. 
Dieser Platz wird bedient von einem 15-t-Kran von 27 m 
Spannweite, der mit einem Magnet ausgerUstet i3t. Ein 
Anfuhrgleis liiuft uber den Schrottplatz bis zum Ende 
der Ofenhalle; in der Halle ist Platz vorgesehen fiir 
Rohmaterial, das unter Dach gelagert werden muB. Der 
Martinofen wird von einer 25-t-„Alliance“-Beschickung3- 
maschine hoher Bauart bedient. Der Ofen steht an der 
Liing;seite des Gebiiudes und rag t mit dar Abstichseite 
in das Formereisehiff hinein, so daB dio GieBpfanne von 
einem Formereikran aufgonommen wird. Man verwendet 
eine 25-t-Pfanne. Die GuBstiicke bewegen sich in ge- 
rader Linie duroh dio Putzerei zu einem Verladegleis, 
das das nordliche Ende der GieBerei kreuzt, oder sie 
werden mittels Kettenbahn zu den Bearbeitungswerk- 
statten der „Allianoe Maschine Co." geschafft. Abb. 1
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zeigt, daB Platz zur VergroBerung dor Anlage so- 
wohl an der Schmal- wie an der Lang3soite zur Ver- 
fiigung steht. Aueh im Ofengebaude ist Raum zur Auf- 
stellung weiterer Oefen vorhanden, wenn die VergroBe- 
rung der Formerei dioj yerlangan sollte.

Intoressant is t der Kroislauf de3 Wassers. Der 
Martinofen hat wassergekiihlto Turon und Tiirrahmen; 
das dort erwarmto Wassor flioBt zu einem auBerhalb 
der GieBerei nahe am Ke3sclhaus gelegoncn HeiBwasser- 
behalter. Von hior aus loltet man 03 zuriick zum Ofen 
und kiihlt es durch Zusatz von Frischwasser aus der 
stadtischen Leiturg. Das Kuhlwasser des Lufikompressora 
gelangt ebcnfalls in dioscn HeiBwasserbehaltsr und wird 
von dort wieder en t nom non; aus dom gleichen Behalter 
entnimmt die Kesselspeisepumpe das Kesselwasser, so da fi 
eine Vorwarmung nicht notig ist und Brcnnstoff ge- 
spart wird.

Der zum Gliihen grolicr GuBstiicke dienende Ofen, 
hat tiefofenahnliche Form von 7 ,5  m Lange, 4 ,5  m Breita 
und 3 m Tiefo. Das Gcwolbo ist abhobbar, dio Be- 
sehickung des Ofens geschieht also mittels Laufkran, so 
daB Gliihwagcn und Gleiso unnotig sind. Zum Giiilien 
kleinerer Stiicko dient oin Ofen voa 3 X  2 ,5  m Flachę,

Die grofien Korne wordon in einem Ofen von
2,3 X 4,5 m GroBo getrooknet, in don dio Iferne mittels 
Wagen von Hand hineingesohoben wordon. Klcinerc 
Korno kommen in einen Trockcnsehrank der bekannten 
Art mit mehreren ausziohbaren Biiden. GroBe Korne 
konnen aufierdem in don Formentrockenofen gctrocknct 
werden. Es sind dereń zwoi vorhandon von 9 X 6 m 
Grundflache. In  jedem Ofen liegon zwoi normalspurige 
Gleiso mit jo drei Wagen, so daB seehs Wagen in einen 
Ofen gehen. Dio Wagon sind aus sehweror Eisonkon- 
struktion und 2,5 X 1,8 m groB.. Dio Achslager bestohen 
aus Stahlgufi und sind offen, ohne Deckel. Die Lauf- 
flache fiir dio Aehsa ist 140 mm breifc so daB dio 
75 mm starkę Achse einen groBen Spielraum hat. In- 
folge dieses Spielraumos zwischen Lageroffnung und 
Achse soli ein leichter Lauf gewahrleistet sein, ohne dafi 
eine Schmierung notig ist, die ja ohnehin ausbronnon 
wurde.

Zum Putzen der GuBstiicko sind Sandstrahlgebiase 
vorhanden, ein groBes Geblasehaus von 3,7 X 3,7 m 
Flachę und eino Putztrommel fiir kleine Stucke. Beidc 
Geblase stchen nebeneinandor und haben oino gemein- 
samo Staubabsaugung, die iiber dem Dach des Anbaues 
miindet. An Stella de3 Sandes werden aussohlioBlieh 
Schrotkorner zum Abblasen yerwandt.

Das Abbrennen der Triehter geschieht durch Aze- 
tylcn-Sauerstoff brenner; das Ga-s wird in die Putzerei 
goleitct aus dcm Gascrzeugergcbaude, das unmittelhar 
n ben der Halle sfeht und m it einem Davis-Bournonville- 
Gaserzeuger ausgariistet ist. Zum SehweiBcn dient eine 
500 Amp. starkę Westinghouse-SchweiBmaschine.

Bemerkenswert ist dio Anordnung an den Giefi- 
pfannen, die oino gonaue Einstellung der Stopfenstange 
erleiehtert. Abb. 2 zoigb deutlich allo Einzelheiten und 
lafit erkonnen, daB mit Hilfo der Stellsehrauben und des 
drehbaren Arms ein sohnello3 und sichere3 Arbeiten auch 
im rauhen Betriebo moglich ist. Wenigar gliicklich 
seheint die A rt der Befestigung der Stopfęnstangenrohre 
m i t t e l s  S o h r a u b e n m u t t e r n  zu sein; ein Feet- 
brennen der Schrauben und eine friihzeitige Beschadigung 
des Gewindes durfte unvermeidbar sein. Die in  Deutseh- 
land meist gebrauchliche A rt der V e r k e i l u n g  der 
Bohre erscheint sicherer, dabei schneller, und gestattet 
ebenso eine nachheriga geringa Lockerung de3 Anzuges. 
Die Befestigungsart das Stopfenstangenkopfchens bietet 
nichts Neues.

Die GroBe der AusguBoffnungen schwankt zwischen 
32 und 76 mm. Nach dem Setzen des Stopfens lockert man 
die Sohraube, die die Stopfenstangonrohre aufeinander- 
preBt, um etwa 12 mm, da die Stopfenstangenrohre ©ine 
schnellero und groBere Ausdehnung habon ais die oiserne 
Stange, um ein AbroiBen des Kopfchens zu verhindern. 
Man hat durch Yersuche festgestellt, daB sich ©;n Stopfcn- 
stangenrohr yon 240 mm Lange um 2,25 mm und der

ganze Stopfen von 1,8 m Langa bis zu 25 mm wahrend 
des AbgicBens ausdehnt. Die groBte Ausdehnung der 
Stopfenstangenrohre ist viel schneller erreicht ais die 
der eisernen Stange. Die groBte Ausdehnung der Stange 
betragt 28,2 mm und wird erroicht, wonn dio Stange 
auf 1090° gekommen ist, was 45 min nach dem Abstioh 
der Fali ist.

Wahrend dieser Yersuche wurde festgestellt, daB die 
Stopfenrohre unmittelbar nach dem Fullen dor Pfarmo 
infolge ihrer Ausdehnung den freion Spielraum unter 
der Schraubenmutter ausfiillten und wahrend eines Zeit- 
raumes von etwa 10 min gogan sio driickten. Dann 
dehntc sich dio eisorne Stango allmahlich aus, so daB 
nach 31 min ein Spielraum von 12 mm wieder herg03tellt 
war, der bis zum SchluB des AbgieBens be3tehen blieb.

Das Brennol wird in zwei Behaltern von 2260 hl 
gelagert. Zwei elektrische Pumpen mit 90 hl minutlicher 
Fiirdermenge befordern da3 Oel aus don Eisenbahnwagen 
in die Behalter, und von dia3on zu einem Standrohr von 
250 mm Durohmesser und 15 ni Hohe, von wo ©3 auf 
die einzelnen Yerbrauchsstellen yorteilt wird. — Di«

Abbildang 2. GicBpfanne mit Stopfenstangenmech&nit.

Giefierei ist mit einor Luftheizung versehen, dia e« er- 
moglicht, den Raum boi einer AuBentemperatur von 0° 
auf 10° zu erwarmen. Die Luft wird durch eino Dampf- 
rohrschlango erwarmt und in ein Bohr von 140 mm 
Weito geprcBt, das sich unter dem Boden bi3 in die 
ilit to  des Gebaudo3 erstreckt, von wo VertoiJung3rohre 
von 90 mm Weite ausgehen, die an den Wanden entlang 
laufen. Aus diesen Rohren entweicht die L uft in das 
Gebaude durch m it Schiebern versehenc Ausstromoffnun- 
gen, die sich 0,75 m uber der Sohlc befinden.

In  der Kraftanlage stehen zwoi 150-KW-Um- 
former und ein Luftkompressor von 120 m 3, mińut- 
Eeher Leistung, der die PreBiuft fiir dia Hammer und 
Stampfer liefert. Der elektrische Strom wird von einem 
stadtischen Netz geliefert, Glciehstrom wird fiir die Krane 
und Sandaufbereitung benutzt, Wechselstrom fiir die 
ubrigen Maschinen und fiir die Boleuchtung. Die Ver- 
teilung der Lampen wurdo mit groBer Sorgfalt vorge- 
nommen; sie sind an den Dachbindern, aUo sehr hoch 
aufgehangt.

Man arbeitet in der GieBerei in zwei Weehselschich- 
ten von 7 bis 31/2 Uhr m it einer halbstiindigen Mittags- 
pause und von 3i/2 bis Ili/g Uhr. Eine Rotte lsert von 
Mitternacht bis zum Schichtbeginn die Formka3ten aus 
und bereitet auch sonst alie3 zur Aufnahme dor Arbeit 
am Morgen vor. Die anderen Teila de3 Botriebes a r
beiten in  einer einfachen 9-st-Schieht.

S)ipl.-Sng. U. Newe.
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Deutsche Industrle-Normen.
Der Normenaussehufi der deutschen Industrie vor- 

offentlicht in H eft 9 seiner „Mitteilungen" (I le ft 9 der 
Zeitschrift „Der Betrieb") foigende Normblatlentwiirfe: 
DI-Norm 1001 (Entw urf 1) Eiserne Fenster, Scheiben, 

AnschluGmafio und Bencn- 
nung der Luftungsflugel. 

DI-Norm 1002 (Entw urf 1) Eiserne Fenster, Scheiben- 
groften 18X25.

DI-Norm 1003 BI. 1 u. 2 (Entw urf 1) Eiserne Fenster, 
Scheibengroflen 25X36 cm. 

DI-Norm 1004 (Entw urf 1) Eisorne Fenster, Seheiben- 
grofien 36x50 cm.

Abdrucke der Entwilrfo sind von der Geschaftsstelle 
des Normenaussehusses der deutschen Industrie, Ber
lin NW 7, Sommerstr. 4a, zu beziehen und etwaige Ein- 
wande bis 1. Marz 1921 dorthin bekanntzugeben.

Im  gleichen H eft werden aufierdem dio Blatter 
DI-Norm 364 AbfluCrohre,
DI-Norm 529 Lieferrollen fiir Feindriihte, Faclinormen.

des VDE,
DI-Norm 540 Abflufikrummer,
DI-Norm 541 AbfluB-Uebergangsrohre, Abflufi-Ueber- 

gangskriimmer, 
ais Vorstandsvorlage yeroffentlicht. Es handelt sich bei 
den Vorstandsvorlagen um die Fassung dar Blatter, wie 
sio dem Vorstand zur Genehmigung unterbreitet werden.

Wfirmestelle des Verelns deutscher ElsennOttenleute.
InM itteilung Nr. 19, die kiirzlich ersehienen ist, wird, 

d i e  E n t n a h m e  d e r  G a s p r o b e n  f i i r  t e c h -  
n i s c h o  G a s a n a l y s e n  behandelt. Insbesondere 
w ini auf die Sehwierigkeiten hingcwiesen, weleho sich 
bei der richtigen Entnahme von Gasproben in den Be- 
trieben oinstellen; os werden eine Reihe von Verfahron 
angegeben, die bei der Entnahme von Gasproben an- 
gcwandt werden konnen. Die Ausfiihrungen in dieser 
Mitteilung geben hoffentlich Anrcgung da..u, die y e r
fahren, die auf den Werken fiir die Entnahme von Gas
proben angebracht werden, weiter auszubilden.

Aus Fachvere?nen.
V e r c in  d e u ts c h e r H is e n g ie D c re ie n .

In  der Versammlung der m i tte ld e u ts e h -s a c h s i-  
sch en  G ruppe  des Vereius deutscher EisengLBjrcien 
am Mittwooh, den 26. Januar 1921, in Leipzig, lii.lt Ziyil- 
ingenieur Joh. M eh rteu s , Berlin, einen Vortrag iiber 
den zeitgemaBe i Schmelz^etrieb ais Grundlage fiir die

wirtschaftliche Fertigung In der tisengieCerei.
Der Vortragende begarm seine Ausfiihrungen m it 

einem Boriclit uber die Arbeiten im NormenausschuB der 
deutschen Industrie und im AusschuB fur wirtschaftliche 
Fertigung, soweit diese Arbeiten fur das GieBjreiwesen 
yon Bedeutung sind. Unter Bezugnahme auf die Ergeb
nisse der Boratungen im FachaussehuB fur GioBjrtkrzeug- 
nisse gab er ein yollstandiges Bild der in Aussioht genóm- 
menen Arbeiten uber die Bestrebungen zur Schaff ung ein- 
heitlicher Unterlagen fur die Herstellung und Bewertung 
der GieBereierzeugnisse und betonte dabei, daB ohne Zwei- 
fel in  Zukunffc w e se n tlic h  se h a rfe ro  B e d in g u n 
gen  fu r  d ie  E rzeu g u n g  d e r  G uB w aren un d  A b- 
n ah m e  d e rse lb e n  in Frage kommen, so daB bei den ver- 
mehrten Sehwierigkeiten durch die mangeIhafte|_Be- 
lieferung an Rohstoffen, den bedeutenden Lohnerhohungen 
und standig steigenden Lasten durch die offentliehen 
Abgaben eine erhohte Aufmerksamkeit im Betriebe ge
fordert werden muB.

Nachdem der Vortragende uber die Roheisen-, Bruch- 
eisen- und Schmelzkoksfrage sich geauflert hatte, sprach 
er uber die zeitgemaBe Fuhrung des Schmelzbetriebes. 
An Hand yon Zahlentafeln und sonstigen Unterlagen 
wies er nach, wie unbedingt notwendig eine scharfere 
Ueberwachung des Schmelzbetriebes ist, um dann ent- 
sprechende Anregungen und Vorschlage zu geben, wie den 
Uebelstanden am zweckmaBigsten abgeholfen werden 
konnte.

D e u ts c h e r  B e to n v e re in .

Der Deutsche Betonyerein halt in den Tagen vom
9. bis 11. Miirz 1921 im Weinhaus Rheingold in Borlin 
seine 24. Hauptyersammlung ab. Auf der Tagesord- 
nung stehen u. a. foigende Yortrage: S ip l .^ n g .  B ram - 
m e r , Leipzig: „Bauten zur Besserung der Kohlenwirt- 
seliaft im mitte.deutsehen Kohlengebiete (in der Nach- 
kricgszeit)." Baume.stcr L o se r , Dresden: „Die Giite- 
vorsehriften fiir Beton." Direktor Karl
W e id e r t ,  Bromon: „Erfahrungen und Fortschritte im 
Eisenbetonschiffbau." ® r.*3ng. L ii lirs , Duisburg: 
„Mitteilungen iiber ausgefulirce Kohlensilos."

Patentbericht.
D e u ts c h e  P a te n ta n m e ld u n g e n 1).

21. Februar 1921.
I i i .  12e, Gr. 2, S 52 333. Einrichtung zum clck- 

trischen Niedersehlagen von Schwebeteilclien aus Gasen 
oder nichtleitenden Fliissigkeiten. Siemens-Schuckert- 
werke, G. m. b. I i . ,  Siemensstadt b. Berlin.

KI. 26a, Gr. 1, N 19 078. Yerfahren und Vorrich- 
tungen zur Ausnutzung der Gasabwiiriiie auf Kokereien. 
Dr. Hermann Niggemann u. Sipl.-Jjng. Julius Haack, 
Bottropp.

KI. 26 a, Gr. 17, M 71 322. Vorriclitung zum selbst- 
tatigen Rtgeln des Gasdrucks in dor Vorlago von Koke
reien und Gasanstalten. Karl Matthes u. Heinrich 
Gruter, Buer-Suholven.

24. Februar 1920.
KI. Ib , Gr. 1, IC 73 594. Magnctscheider. Friedrich 

Krupp Akt.-Ges., Gruscnwerk, Magdeburg-Buekau.
KI. 12o, Gr. 2, P  39194. Verlahren zur elektrischen 

Reinigung staub- oder nebelhaltiger Gase. Dr. Her
mann Piining, Munster i. W., Neuplatzstr. 26/27.

KI. 31 c, Gr. 8, A 31 6"i 6. Aus Breit- oder Universal- 
eisen hergcstel.ter Formkasten. Aktion-Gesellseliaft der
D .ll.n jer Hiittcnwerke, Di.lingen a. d. Saar.

KI. 31 c, Gr. 23, M 66 907. Verfahren zum Ver- 
giefien von Kupfer, Nickel und ahnlichen Metallen sowie 
ihrer Legierungen; Zus. z. Pat. 310 404. Metallhutte 
Baer ic Co., Komm.-Ges., Abt. der Metallindustrie 
Schiele & Bruchsaler, Hornberg, Schwarzwaldbahn.

D e u ts c h e  R e ic h sp a te n te .

i KI. 31 b, Nr. 315 892, 
yom 4. Dezem ber 1917, 
A u g u s t P asch  i* 
N ey iges. PiUllelform- 
maschine mit den 
liiilteltisch tragenden 
Tauchkolben.

Der Zy>inder a fur 
den Tauchkolben b 
hangt mit seinem 
oberen Ende an der 
Grundplatte c der 
Ruttelmaschine. Hier- 
dureh wird es mog
lich, die Masehinen- 
fundamente bis zur 
GieBereisjhle hochzu- 
fiiliren.

KI. 31 a, Nr. 316237, 
vom 11. Juni 1918.
M au rice  M a th y  in 

F ie m a lle -G ra n d ę , Belg. Unter einem Schmelzliegel 
angeordneter Brenner.

Der Brenner des Schmelztiegels besitzt einen durch- 
gehenden senkrechten Kanał a, der unten yon einer Platte b

l ) Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einsprueherhebung im Patentamto zu 
B e r l i n  aus.
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abgeschlossen ist, dio aus einem Metali von so niedrigetn 
Schmelzpunkt besteht, daB sie bei Tiegelbruch sofort 
durchgeschmolzen wird und dom ausstromenden Motali 
den AuslaB froigibt. Dor eine der das Gasgemisch bildon-

von kohlenstoffarmen Materialien in einem Kuppelofen 
niedergesehmolzen. Beide flussige E sensorten werden 
hierauf in bel cb'ger Weiso m iteinander gemiseht und in 
Eormen vergossen.

Kl. 31 b, Nr. 321 310,vom 6. Dezemberl912. Dr. C a rl 
O e tlin g  in  B e rlin . EUtlel/ormmaschine, dereńMaschinen-

den Gasstrome wird dureh Rohr o in den unteren Teil des 
senkreehten Kanals a zugeleitet, wird dann durch eino 
mit Schlitzen versehone Platte d unterteilt und in einer 
Kammer e von dom durch seitliehe Oeffnungen f zu- 
stromenden andorn gemischbildenden Gas getroffen.

Kl. 31 c, Nr. 316164. vom 31. Au
gust 1918. Zusatz zu Nr. 300 611;

M
vgl. St. u. E. 1919, S. 451. C h r i
s t ia n  H u lsm e y e r in D tis s ę ld o rf -  
G raf enberg . Vorrichlung źum Gie- 
Pen von dichten Metallkórpern.

Der den GieBstrahl auffanger.de 
Schwimmer aus feuerfestor Masse 

j wird niclit unm ittelbar auf don Bo
den der GuBform aufgelegt, son- 

( dern auf einen spiralig aufgcrollten 
Blechstreifen a. Der Schwimmer 
kann auch m ittels an der Bloćk- 
form aufgehangter Trageison in

/einem Abstand von der GieCplatte
getragen werden.

KI. 31 a, Nr. 320 439, vom 21. April 1914. A n to n y  
G au ch e t in  L il le , F r a n k r .  Verfahren nebst Doppel- 
ofen zur Ausnutzung der Abgaswarme in  Kuppelofen.

Die beiden Kuppelofen a 
und b sind unten durch einen 
Kanał e miteinander yerbun- 
den, aus dem einoOeffnung d 
in einen Vorherdfuhrt. Jedei 

^  Ofen besitzt die ublichen
Winddusen e, eine ver- 
sehliefibare Besehiekungsoff- 

1 1 ' nung f, einon yerschlieBbaren
 Abzug g, dio in den gemein-

L.. iX A l:r_-J-Ua iI  samen Kamin h ausmunden
l  ( '■ w i un<̂  e“ie gl°’cM&lls ver-I I J schlioBbare obero Luftzufuh-

| Pi rungi. Dio beiden O fen wer-
I ___[ |  j — _ den, nachdem in jedem Ofen

Ci* i K s '°^  ^as Schmelzen in
■S f  rtJYY' "ii k  Wj norm aler Weise eingeleitet

y  | l — -!lj j |  1" worden ist1, so betrieben,
|  a. H |  i  1  dafi abwechselnd in einen

wts> der beiden durch i Luft ein-
I  f t  l  i ,  geblasen wird. Diese stromt

\  i-t- 111 naeh unten, erhitzt
I  e mmtm  e la  s>°h und verbrennt teil-
| |  f c  I Mf weise zu Kohlenoxyd. Diese 

Gase gelangen duroh Ka- 
\  nai 0 ;n j en andern Ofen,
i  steigen in diesem hoch, ver-

brennen m it durch die Wind
dusen e zugeleiteter Luft und ziehen achliefilich in den 
Kamin h ab. Dio Leitung i und die Tiiren f und g 
sind zwanglaufig so miteinander yerbunden, daB ein 
Oeffnen der einen W indzuleitung i das SchlieBen der 
Turen f und g, sein SchlieBen das Oeffnen dieser Turen 
bewirkt.

K1.18b,Nr.322236,yom 28.Februar 1917. M a s c h i
n e n fa b r ik  E B lin g en  in  EB li ngen . Verjahren zur 
Darstellung hMenstoffarmer GraugujSlegierungen.

Schmiedeisen oder kohlenstoffarmen Stahl wird in

platte durch von unten nach oben gerichtete Sldfie in  rilttelnde 
, Bewegung versetzt wird.

Die P latte a zur Aufnahme der StoBo besitzt ein 
elasfsches M ttclstuck b aus Hartgum mi o. dgl , das d'e 
StoBe der Ruttelmaschine aufnim m t und s'e sowohl nach 
dcm Zentrum der P latte  a, ais auch durch die Arme e 
nach den auBeren Te;len derselben hinloitet.

Kl. 31 o, Nr. 321 311, vom 22. Februar 1919. R o b e r t  
R o sk o sc h  in  G le iw itz , O .-S ch les . In  die Sand/orm

einzuformender VerbindungsdUbel zum Zentrieren von 
Formhaljten.

Die zum Zentrieren dienenden, in dio Sandmasse 
einzustampfenden Yerbindungsdubel a haben die Form 
eines glattwandigen Doppelkegelstumpfes.

Q Kl. 31 c, N r. 32216
Tom 12. Mai 1913. P ie r re  

> fi 1 H e n r i  G a s to n  D u ry il le
in  P a r is . Verfahren und  
Vorrichtung zur Herstellung

2 V i  * von ■®orrew ° * r  B ldcktń
- > 8 - aus M etali und Metallegie-

Das GuBmetall a wird
t __•- —1 'ansftj— r  in eine m it feuerfester Masse

i  1 h ausgekleidete Rinne oder
i | | \ Grube ausgeeossen. Nach-

dem es von Schlaeken und 
pi Blasen bofreit worden ist,

wird das eine oder meh-
W------T ^  rere bodenlose Bloekformen

\  ! . / _ o tragende Gestell d in
.das GuBmetall eingefiihrt, 
das hierbei in den Formen 
aufsteigt und darin erstarrt.

i ~ \ |-L ®as Gestell d ist durch
\ , : ^-i warmeisolierende Masse e

' i i  i ' geschutzt.

Kl. 31 c, Nr. 321 480, vom 5. Juni
1919. F r a n z  D re n d a  in  B o b re k , 

,c  ca O .-S ch l. Oieppjannenzapjen.
. '  D;o Drelizapfen b der Pfanne a

^ | H. \ sind mindestens in der sich in den
| ! , J Kranhaken einlegenden Lange m it einer

------ aufgeschobenen Buchse o aus weiche-
^  | rem Metali yersehen, die yon einem

1 Distanzringe d gehalten wird. Die
Buchse o ist auswechselbar und sitzt

emer besonderen Schmelzgelegenheit fur sich geschmolzen. fest oder lose auf dem Zapfen b, dessen Abnutzung sie
lerner wird eine ZwischengrauguBlegierung ohne Zusatz yerliindern soli.
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Z e i t s c h r i f t e n f c h a u  N r .  2 . 1) 

A llg e m e in e s .

E. Kocher: D ie n eu e re  E n tw ic k lu n g  d e r  
o b in e s isc h e n  E ise n in d u s tr ie .*  [St. u, E. 1921, 
<5. Jan., S. 9/12.]

A llg e m e in e  M e ta l lu rg ie  de? E ise n s .

EinfluB der Belmengungen. G. F. Comstock: Be- 
z ieh u n g  zw ischen  S e ig e ru n g  und  S cliienon- 
brflchen . Zuschrift zu einem Autsatz yon Bargess yom
10., 17. und 24. Nov. 1920 in Chem. Met. Eng. [Chem. 
Met. Eng. 1921, 26. Jan ., S. 148/9.]

B re n n s to ffe .

AUgemeines. B re n n s to ffe  und  ih re  Y erw ertu n g . 
L. P. Br okenbridge: D ie B re n n s to ff  y o rr  te  d e r 
W elt. O. P. Hood: D ie D e s t i l la t io n  d e r  B re n n 
s to ffe  ange w en d e t auf S '-e iukoh le  u n d B ra rn k o h le . 
David Moffat Myers: S parsam o  B re n n d to f fw ir t-  
so h a f t. Chester G. Gilbert und Joseph E. Pcąue: D er 
F o rm  w e rt d e r  E n e rg ie  in  B ezug au f iSrzougung, 
F o r t le i tu n g  un d  A nw endung . Bericht uber Ver- 
handlungen in der Sitzung der American Society of 
Mechanical Engineers yom Jahre 1920. [Mech. Enft 1921' 
Jan., S. 22/31.]

Stclnkohle. Harold H. Ridsdale: Dio geo log ischon  
V e rh a ltn is s e  d e r  K o h lc n fe ld e r  von  S u d -S ta f-  
f o r d s h ir e ,  W ar w ic k sh ire , S u d -D e rb y sh iro  und  
L e ic e s te rsh ire .*  An Hand geologischer Profile m ahnt 
Yerfasser zur Vornahme von Bohrungen auf Kohle. 
Wenn aueh zurzeit dio Kosten fiir die Forderung voń 
Kohle aus diesen noch wenig erforsehten Gebieten zu 
hoch sind, so iat zu erwarten, d a l m it der Erschopfung 
der jetzigen Betriebe ;ene an dereń Stelle treten konnen. 
(Yortrag vor Sud-Staffordshirc und Warwickshire Irstitu te  
of Mir.ing Engineers, Januar 1921.) [Ir. Coal Tr. Rey 
1921, 7. Jan ., S. 1/4.]

F. S. Sinnatt, A. Grounds u. F. Bayley: D ie an - 
o rg a n is c h e n  B c a ta n d te ile  der K oh le  u n te r  be- 
so n d e re r  B e ru c k s ic h tig u n g  d e r L a n c a sh ire f  loze. 
(Vortrag vor Zwcigyerein Manchester, Nov. 1920.) 
[Transact. of the Society of Chemical Industry 1921 
15. Jan., S. 1/4.] *

H. F. Yancey u. Th. Fraser: D ie Y e r te ilu n g  d e r 
S o h w e fe la r te n  in  d e r  K oh le . Im Gegcnsatz zum 
organisehen Schwefel ist der Pyritschwefel auBerst un- 
regelmaBig in der Kohle yerteilt, daher ergibt sich dio 
Moilichkeit, ein schwefelarmes Erzengris bei getrenntem 
Abbau zu erhalten. B?stimmte B?ziehungen zwischen 
dem Gehalt an orgarischem nnd Pyritsehwefel bestehen 
nicht. [J. Ind . E nr. Chem. 1921, J a r ., S. 35/7.]

Minderwertige Brennstoffe. Dr. M. Henglein: D ie 
d e u ts e h e n  O elsch ief e ry o rk o m m en . Bcschreibung 
der einzeinen Vorkommen. [Gluekauf 1921, 22. Jan 
S. 73/8.]

Koks und Kokereibetrieb. G. H. Thuraton: V er- 
k o h lu n g  bei n ie d r ig e r  un d  bei h o h e r T e m p e ra tu r . 
Angaben uber den Brennstoff „Carbokohle“. B-richt 
folgt. [Vortrag vor Se tion London der Soci»ty of Chemi
cal Industry, 3. Jan . 1921.) [Auszug: Engineer 1921,
14. Jan ., S. 41.]

D ie Z e rs to ru n g  yon  K o k so fen m au e rw erk . 
Bericht uber den Yortrag yon J. Rees vor der p nglischen 
Keramisehen Gesellschaft (vgl. St. u. E. 19120, 1. Jan., 
S. 61). [Torind.-Zg. 1921, 8. Jan ., S. 28/29.]

A. E. F i dley: D ie Z e rs to ru n g  d e r  K ^k so fen - 
w andungen . Die Einwirkung von Salzen, Eisen und 
Wasser in der Kohle auf das Mauerwerk. (Yortrag vor 
Section Liyerpool der Society of Chemical Industry, 
W  1920.) [Transact. Soc. Ćhcm.-Ind. 1921, 31. Jan.,
S. 7/8.]

*) Yjfl. St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 126/35.

Nebenerzeugnisse. A. Thjiu: D ie B en zo lfa b rik  
n eu e r B a u a r t  au f d e r  K o k e re i des O se lo su n d e r 
E isenw erks.*  Von der Berlin-Anhaltisohen Maschinen- 
bau A.-G. in Coln-Bayenthal gebaut, 1920 in Betrieb 
gekommen, gewinnt die Anlage die Benzole der aus 
60 Koppers-Regeneratiyofcn bestehenden Kokerei. ICohlc 
wird aus England, teilweise aus Amerika bezogen, Bc- 
schreibung der Einzelheiten an Hand einer schematischen 
Zeichnung. [Gluekauf 1921, 1. Jan., S. 4/11; 8. Jan., 
S. 25/31.]

E rz e  u n d  Z usc h la g e .

Eisenerze. H .ColeEstep: S p an ien  f o r d e r t  E isen - 
e rze  f u r  n eu n  N a tio n en .*  Uebersieht iiber spaniache 
Erzgcwinnung. Die Gruben und Abbauverfahren. Yor- 
schiffung. [Ir. Tr. Rey. 1921, 20. Jan ., S. 219/26.]

A u fb e re itu n g  u n d  B r ik e t t ie r u n g .

Agglomerieren und Slntern. R. W uster: V erfah ren  
yon  D w ig h t-L lo y d  zum  R o s te n  u n d  S in te rn  

, su lf id is c h e r  B leierze.*  Dio Miingel des Huntington- 
Heberlein-Verfahrens. Die Rost-Sinterverfahren yon 
Dwight-Lloyd und von v. Schlippenbach werden unter 
besonderer Beriicksiehtigung ihrer Anwendung auf sulfi- 
dische Bleierze besehrieben. Arbeitsweiso und Betriebs- 
bedingungen im Vergleich zu den VerbIaaerostver- 
fahren. [Gliickauf 1921, 22. Jan ., S. 69/73; 29. Jan.,
5. 93/8.]

Sonstiges. D ie K oks- u n d  K oh len -R llck - 
g ew in n u n g  au s A sche.* Yerfahren von Krupp- 
Grusonwerk und von Benno Schilde G. m. b. H. in Berlin 
werden besprochen. [Prakt. Masch.-Konstrukteur 1921,
6. Jan., S. 5/8.]

F e u e rfe s te  S to ffe .

Allgemeines. E rrs t Schreiber: F a b r ik a t io n  des 
f e u e r fe s te n  M a te r ia ls  un d  ih re  A nw end ing. 
Rohmaterinlier, chrmiaehe Zusammerspfznrg, Herstell - ng. 
[Feuerurpstrchrik 1921, 15. Jan., S. 69/70.]

R. M. Howe: F e u e rfe s te  S ‘offe fiir E lekti-o- 
ofen . Zusammersetzurg und Eigenschaften der ver- 
seliiodenen zur Yerwendung k^mmenden Stoffe. Bei 
Niehtbe wahrung yon Schamottesteinen im Gewolbe 
werden Silikasteine kleineren Formats pinpfobW'. Magne- 
sit ist gepertiber der Schlacke widerstardsfahi^rr pis 
Dolomit. Verwerdnpgsfalle fur Ohrom-, Zirkon-, Banxit- 
u.dgl. Materiał. (YortragyorElectricFurnnceAssoeiatipn, 
C-lnmbus-M -etirp, Okt. 1920.) [Chem. Met. Eng. 1920,
22. Dez., S. 1215/8.]

Saure Steine. S il ik a m r te r ia l  im K oksofen- 
b p tr ieb .*  Die Eiserschaften lłnd Zusammensetzunp der 
Silikasteine. Unterschiede zwischen gut und schlr-eht 
ppbrannten Stei"f>n. Verwerdung und Yorzflge beira 
Koksnfenbau. [Koppers Mittcilungen 1921, Heft 1. 
S. 1/28.]

Baus to ffe .

Eisen. Gaber: A u sfu h ru n g  un d  K og ten  der 
M aasb ru ek en  in  V iae  (K rie g sb a h n  A ach en — 
T ongeren).*  [Bu-ing. 1920, 15. Dez., S. 658 '63.]

F. Pohny: E in ig es  u b e r  d en  U m bau  der 
E ia e n b a h n b ru o k e  a b e r  d ie  M osel b e i K ^blenz.*  
AuBer kurzer Beschreibnng des Umbaues sind Material- 
untersuchungen an der alten, nunmehr ausgebauten, im 
Jahre 1858 durch H i k r t  errichteten Brucke bemerkens- 
wert. [Eisenbau 1921, 18. Jan ., S. 1/7.]

W ie d e r  h e rs te llu n g  d e r B ru ck e  u b e r  d ie 
D u n a  bel R ig a  d u rc h  d ie  M a sc h in e n fa b r ik  
A u g sb u rg -N a rn b e rg , A.-G., W erk  G u stay sb u rg .*  
[Bauing. 1921, 15. Jan ., S. 1/10; 31. Jan., S. 34/40.]

Elsen^eton. K rautle: Y ersucho  m it  A sbest- 
o rs c h w e lle n  be i d e r  w u r ttc m b e rg iso h e n  S ta a ts -  
bahn . Siimtliehe Schwellen haben nach zweijahriger 
Lebersdauer Querrisse aufgewicsen, ohne daB freilich 
dadurch die Betriebssicherheit go ahrdet ersehien. Trotz- 

Zril»óhrifUnverg«(chni* n tb sł A bkurzitnysn siehe Seite  120 bis 138.



8. Marz 1921. Zet lach r i/lenschau. Stahl und Eisen. 309

dem erscheint weitere Durchbildung notwendig, bevor dio 
Eiafuhrung derartiger Schwellen ernstlich zu erwagen ist. 
[Organ 1921, 1. Jan ., S. 5.]

E. Magelssen: E in igo  In d u s tr ie -H o c h b a u te n  in  
E ise n b e to n -K o n s tru k tio n *  (SchluBteil). Umbau der 
alion Gliiherei der Baildonhiitte. [Zement 1921, 27. Jan ., 
S. 39/42,]

Hochofenschlackenerzeugnisse. S c h la c k e n s te in e . 
Allgemeines iiber Schlacken- und Aschensteine und ihre 
Herstellung. [Tonind.-Zg. 1921, 18. Jan., S. 58/9.] 

Zement. Dr. W ol.: H o eh w ertig e  Z em eń te . Nach 
Versuchen des VerfasserB gelingt es dureh Zusatz geeig- 
neter kieselsaurcreiclier Zuschlagstoffe, z. B. Trafi, Hoeh- 
ofenschlackc, Abfallo der Tonerdeherstellung, in ver- 
haltnismiiflig cinfacher Weise, Zemente von lioherer 
Festigkeit lierzustellen. Don Richtlinien des Verfassors 
cntsprieht weder die gowiihlto Zusammensetzung des 
Eisenportland- noeh des Hochofenzements. [Tonind.-Zg. 
1921, 29. Jan., S. 93/4.]

53r.'3ng. H. Nitzsche: K o h le n sa u re s  B ariu m  a is  
S c h u tz m itte l gegen  den A n g riff Bulf a th a l te n -  
der L ósungen  au f Z em en tb e to n .*  Mitteilung von 
Versuchsergebnissen, die gegen dio Anwendung von 
kohlensaurem Barium sprechen. [Zement 1921, 0. Jan., 
S. 1/2; 13. Jam , S. 13/15.]

W a rm e -  u n d  K ra f tw ir ts c h a f t .

Allgemeines. ®r.*3ittg. M. R. Lohmann: Zw eck- 
maBigo W a rm e w ir ts c h a f t und  ih re  W irk u n g  au f 
die O rg a n isa tio n  d e r in d u s tr ie l le n  K a lk u la t io n .  
[St. u. E. 1921, 13. Jan., S. 65/8.]

Munzinger: E rsp a rn is p ra m ie n  iń  d e r  W arm o- 
w irtsehaft.*  Grundlagen eines Pramiensystcms. Not* 
wendige Apparatur. Bemessung und Einfiihrung der 
Priiniien. Gefahren der Einfiihrung. [Z. f. Dampfk. u. M. 
1921, 7. Jan., S. 1/3; 14. Jan ., S. 9/12.]

Leonard Gili: W ir ts c h a f tl ic h e  E rzeu g u n g  u n d  
V crw endung  des D am pfes.*  Kurzer Auszug aus 
einer Preisarbeit auf ein Ausschreiben der N ational 
Association of Colliery Managers. [Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 
21. Jan., S. 80/1.]

Abwarmeverwertung. Tate: A u sn u tz u n g  d e r A b- 
warme Ton S iem ons-M artin -O efen . Anordnung der 
Kessel und Leitungen. Notwendigkeit guter Dichthcit. 
Walii dos Ventilatorantriebes. Mittlerer Kraftbedarf bei 
Turbinen 12 % des erzougten Dampfes. In der Aus- 
spracho werden Zahlen bis 50 % angegeben und im all- 
gemeinen elektrischem Antrieb das W ort geredet. [Ir. Age 
1921, 20. Jan., S. 194/5.]

W a rm e m e ss u n g e n .

Allgemeines. Albin Bertliold Helbig: D ie B o stim - 
mung ‘d e r L uf t f a k to re n l in io n  des W arm ed re i- 
eoks.* Borechnung der Schnittpunkte. Berechnung des 
Kohlenstoffverlustes bei der Verbrennung fester und 
flussiger Brennstoffe. [Feuerungstechnik 1921, 1. Jan-, 
S. 53/8.]

A. Grobel: I n d u s tr ie l lo  Y e rb re n n u n g sk u n d e . 
Der Verfasser yersteht unter dem Titel „comburimetrie 
industriello11 die MeByerfahren zur Bestimmung der fur 
theoretisch vollkommene Yerbrennung praktisch not- 
wendigen Luftmenge. Beschreibung eines dazugehórigen 
Apparates, Bauart Grebel-Velter. Ergebnisse. Prak- 
tischo Anwendungen zur Zugregelung. Zugregler R. Frerc. 
[Gśn. chr. ig21, 22. Jan., S. 78/82; 29. Jan., S. 103/4.]

F e u e ru n g e n .

Allgemeines. Pradel: N eu o ru n g en  an  F o u e ru n g s - 
an lagen  fu r  f e s te  B re n n s to ffe . Vierteljahrs-Patent- 
berieht. [Feuerungstechnik 1921, 15. Jan., S. 65/9.] 

Kohlenstaubfeuerung. K o h le n s ta u b b re n n e r .*  Re- 
gelyorrichtung, um Kohlen- und Luftzufiihrung in Ab- 
hangigkoit voneinander zu bri - gen. [Ir. Age 1920,16. Dez., 
S. 1614/6.]

H. Drouot: D ie V erw endung  d e r K o h le n 
s ta u b fe u e ru n g  in  d e r  In d u s tr ie .*  Eine ganz be-

IX  „

merkenswerte Zusammenstellung, die in den Einzelheiten 
aber uber den Rahmen des in St. u. E. Veroffentlichten 
nicht herausgeht. [Tcchn. Mod. 1921, Okt., S. 407/17.]

G a se rz e u g e r.

Urteergewinnung. H arry  A. Curtis: B e tr io b s fa h ig e  
T ie f to m p e ra tu rv e rk o k u n g  vo n  K ohle.* Bosohrei- 
bung oinor Yorsuchsanlage (Leistung 100 t  taglich), bei 
der Kohle in wagerechtcn Rotorten verkokt wird. Eęgeb- 
nisse. Industriello Anlage von 5001 Tagesleistung. [J. Ind. 
Eng. Chem. 1921, Jan., S. 23/6.]
[v._ Osborne M oimett: T ief te m p e ra  tu r  v er koku ng
von  U tah -K o h len .*  Beschreibung und Ergebnisse von 
Laboratoriumsyersuchen. [Chem. Met. Eng. 1920,29. Dez., 
S. 1246/9.]

W a rm -  u n d  G li ih ó fe n .

Allgemeines. Feli* YerdeauS: E sp e r im e n te lle
U n to rsu c h u n g e n  iib e r d ie  W ie d e re rh itz u n g  m e- 
ta l liso h o r  S tu ck e  in  S clim iedeófen .*  EinfluB der 
Rauehgaso, Oofcn u. a. m. [Rev. Mśt. 1920, Alai, S. 312/34.] 

Vergiiteólen. T u n n e lg lu h o fe n  fu r  u n u n te r -  
b roohene  A rboit.*  Kurze Mitteilung uber einen der- 
artigen Ofen zum Gluhen von Blechen, der auf den Est-on 
Shcet and Galvanising Works, South Bank, Middles- 
borougli, zur Aufstellung gelangt ist. Der Ofen hat eine 
Lange von iiber 31 m, eino Anwarm-, die eigentliche Gliih- 
und eine Kiihlkammer. Dauer.des Gluhvorgangos 24 st, 
Kohlenyerbrauch 1 ^  %. [Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 14. Jan., 
S. 49.]

K ra f te rz e u g u n g  u n d  - v e r te ilu n g .

Kraftwerke. M. N eustattor: D ie A n lagon  d e r 
C hile E s p lo r a t io n  Co. in  T o co p illa  u n d  Chu<iui- 
cam ata.*  Beschreibung der von <’.o.i Siemons-Schuckert- 
werken ausgefuhrten Anlagen. Das Kraftwerk liegt am 
Meere, das Empfaugerwerk fiir Gewinnung von Elektro- 
lytkupfer unmittelbar aus dem Erz 180 km entfcrnt. 
Kraftwerk, Empfangerwerk fur eine tiigliche Gewinnung 
von 125 t  Kupfer, Fernleitung. [E. T. Z. 1921, 6. Jan ., 
S. 2/6; 13. Jan., S. 28/36; 20. Jan., S. .56/62.]

Dampfkessel. Hilliger: D ie B estim m u n g  der 
S tr a h lu n g s -  u n d  L e itu n g s v e r lu s te  b e i D am pf- 
kosse ln  d u re h  Y ersucli.* Untersuchungsmoglich* 
koitep. Aeltero Untersuehungen und ihre tlieoretische 
Zulassigkoit. Versuchsdurchfiilirung und Reclinungs- 
gang. Abkuhlungsvorsuche. Vereinfaehtes Rechnungs- 
yerfahren. [Z. f. Dampfk. u. M. 1920, 3. Doz., S. 373/6;
10. Doz., S. 383/6.]

D a m p fk e s se lz e rk n a ll in  dem  E le k t r iz i ta t s -  
w erk  R eish o lz  d e r  R h in isoh -W e.stfiilisohen  
E le k tr iz i ta tsw e rk e .*  Kurze Sehilderung des Tat- 
bestandes: [Z. d. Bayer. Rev.-V. 1921, 15. Jan., S. 5/7.] 

Dampfkesselzubehor. F. Ohlmuller: P n eu m a tiso h e  
F lu g a sc h e n fo rd e ru n g .*  Stórungen dureh Flugasohe. 
Notwendigkeit der Beseitigung. Sehilderung des Arbeits- 
vorganges, insbesondere m it transportablen oder selbst- 
eingebauten pneumatisohen Anlagen. Nachweis der W irt- 
schaftlichkcit. [Z. f. Dampfk. u. M. 1921, 21. Jan ., 
S. 17/2.]

Maschinenelemente. Carl Commontz: E in rin g -
D ru ck lag er.*  Beschreibung versohiedener Ausfiihrungs- 
formen. Ausbildung ais DruckmcBapparat. [Werft und 
Recderei 1921, 22. Jan., S. 33/8.]

Schmierung. R. Mountford Deeley: R e ib u n g  und  
Schm ierung-*  Kurze Angaben uber Versuche und eine 
dazu von dem Vbrfasser ausgebildete Maschine. [Engineer 
1921, 21. Jan.., S. 78.]

F ritz Linzen: M asch in en sch m ie ru n g  an  W a lz 
w erken.* [St. u. E. 1921, 13. Jan., S. 45/8.]

A llg e m e in e  A rb e its m a s c h in e n .

Pumpen. LudwigKrauss: U n te rs u c h u n g  s e lb s t-  
t i i t ig e r  P u m p e n v e n tile  und  ih r e r  E in w irk u n g  
auf den  P um p^ngang* . Untersuchung von sechsVen- 
tilarten mit Hilfe optischer Indikatoren. [Z. d. V. d. I . 
1921, 29. Jan., S. 110/22.]

aiehe Seite 126 bis 128.
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O. Klepał: D as v o llh u b ig o  S tc u o rv e n til.*
Besprecliung von Versuchen der Firm a Borsig m it Doppcl- 
federventilen, die die Moglichkeit der Steigerung der 
Drehzahl von Kolbenpumpen und Ki lhenkompressoren 
eroffnen. [Fordcrtechnik 1920, 24. Dez., S. 243/7.] 

Scheren und Stanzen. A. Lobeck: S cher«ch ra 'uben - 
a n o rd n u n g  am  S eh w u n g rad  von d o p p e lte r  
D u rch s to B m aseh in e  v o n  je  1000 t  D ruck .*  Es 
wird das Einsetzen gehartcter Soherringe an den Schnitt- 
flachen empfohlen, um ein Aussehlagen der Bohrungen 
an dieser Stelle zu vcrhuten. [W.-Teehn. 1921, 15. Jan ., 
S. 46/0.]

M a te r ia lb e w e g u n g .

Hebezeuge. W. Dahlheim: F a lirb a re  H ebezeuge.*  
Besehreibung einiger hochwertiger deutscher Erzeugnisso, 
und zwar eines fahrbaren Stapclrleirators, einen fahr- und 
senkbaren W erkstattkranes und einer Rollbahn-Schrot- 
leiter. [Betrieb 1921, 10. Jan., S. 188/92.]

Krane. F. W. Bróy: M a» o h in o n arb e it h in te r  
dom  H oohofen.*  GieBbett- und Verladekrane. An- 
ordnung dor GieBlu.llen. [Z. d. V. d. I. 1921, 15. Jan ., 
S. 57/03.]

R o h e is e n e rz c u g u n g .

Hochofenanlagen. Gilbert L. Lacher: N e u a r tig e  
H ocliof enan lage .*  Dic St. Louis Coke & Chemical Co. 
zu Granite City, jlŁ , hat einen 500-t-Hoehofen fertig- 
gestellt. Winderhitzer nach Bauart Brassert-Joncs. 
Turbogeblase. Bericht folgt. [Ir. Ago 1921, 0. Jan ., 
S. 35/41, 105.]

Hochofenfceglchtung. E in e  n e u z e itlic h o  am o ri- 
k an isch o  H o ch o fo n -B eg ieh tu n g san lag e .*  Neuo 
Rohstofflager des Sheridan-Werks der Lavino-Furnace Co. 
in Pennsylvanien. [Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 7. Jan ., S. 15.] 

Winderhitzung. Emil Wurmbach: K r it is c h e  Bo- 
m erk u n g o n  u b er W in d e rh itz e r .*  [St. u. E. 1921,
20. Jan ., S. 74/6.]

Gichlgasreinigung und -verwertung. L. B. Breedlovo: 
N euo G ich tg asre in ig u n g B an lag e .*  Die Trockengas- 
reinigung nacli Kling Weidlcin auf dem Hochofenwerk 
der Ford Motor Co. Bericht folgt. [Ir. Ago 1921, 0. Jan ., 
S. 11/14.]

F. K raft: G ro B -G asm asch in en  un d  H o ch o fen - 
gas.* Wiedergabe bekannter Zahlen. (Auszug aus einem 
Vortrag des Oiiefingenieurs von Cockerill, Ser; ing, vor 
Cleveland Institution of Enginecrs, Januar 1921.) [Ir. 
Coal Tr. Rev. 1921, 14. Jan., S. 52.]

EUktroroheisen. M. Guedras: D er E le k tro h o c h -  
o fen.ł  Aufstellung einer Wiirmebilanz. [Techn. Mod.
1920, Nov., S. 146/7.]

Sonstiges. Franęois Prudhomme: G runos H olz  
im H oohofen . Mitteilungen uber die erfolgreichen Ver- 
suche auf dem Hochofenwerk in Corral, Chile. Bericht 
folgt. [Ir. Age 1921, 13. Jan., S. 121/2.]

E is e n -  u. S ta h lg ie B e re i.

GleBerelanlagen. E ine S o n d erg ieB ere i f u r G luh- 
topfe.*  Einrichtung der United States Malleable Iron 
Co. zu Wauseon. Formen auf Ruttclmaschinen mit 
Kippeinrichtung. CicBo.i in einteilLjei Formkasten. 
Versand erfolgt ohne daB die Topfo geputzt werden. 
[Foundry 1921, 1. Jan., S. 11/15.]

Pat Dwyer: H e rs te llu n g  r o n  A bf luB rohren .*  
Einrichtungen der Somerville-Eisenwerke zu SomerTille, 
N. Y., m it einem Tagesausbringen von 80 t. Drei Kuppel- 
ofen von 1500 mm Durehmesscr. [Foundry 1921,15. Jan ., 
S. 43/47, 50.]]

H. E. Diller: D er G rund riB  fu r  e in e  G ie B c e i 
i s t  n ic h t fe s ts te lie n d .*  Dio Griińde fu r die Anlage 
der neuen ElektrostahlgieBerei der Dodgo Steel Co. in 
Philadelphia. Erweiterungsmoglichkeiten. Transport- 
anlagen. [Ir. Tr. Rev. 1920, 23. Dez., S. 1737/42. ■

GieBereibetrieb. Gilbert L. Lacher: N euo B egich- 
tu n g s e in r ic h tu n g  in  d e r G ieB erei d e r R undlo 
Mfg. Co. zu M ilw aukee.* Die bekannto Kubelbegich- 
tung bei Hoohofen, bei der die Beschickung in einem 
zylindrischen GefaB auf die Ofengicht aufgesetzt und 
durch Senken des Bodens entleert wird, ist auf den Kuppel- 
ofen ubertragen. Besehreibung der sonstigen Einrichtung 
des Werkes. [Ir. Ago 1921, 0. Jan., S. 4/S.]

Metallurgisches. $r..Qug. Schmauser: U eb er don 
E in fluB  des S chw efe ls au f G uBeisen b e i ver- 
sch ied en en  W a n d s ta rk e n . Das Verhalten des Schwe- 
fels beim Kuppelofenschmelzen in der Literatur. Eigene 
Versuche. Biegungsfestigkeit und Durchbiegung yersehie- 
dener Gattierungen. Hiirte. Boarbeitungsfahigkeit. Mc - 
tallographisclie Bctrachtungen. [GicB.-Zg. 1920, 1. Okt., 
S. 309/13; 15. Okt., S. 335/8; 1. Nov., S.353/6; 15. Not., 
S. 307/73; 1. Dez., S..383/5; 15. Dez., S. 402/4.]

PaulLiebaldt: D er S o h w efe lg eh a lt e in e r  E isen- 
g a t t io r u n g  im IC uppelo fon-S chm elzprozeB  beim 
e rs te n  A b s tic h  g e g e n u b e r den fo lg o n d en . Auf 
Grund umfangreieber Versuche schlieBt Yerfasser, daB 
weder Analyso noch Festigkeitswerte Anhaltspunkte 
geben, daB das erste Eisen aus dem Kuppelofcn minder 
wertiger ist ais dio folgenden Abstiche. Die kalto Sohle 
des Kuppelofens entzieht dcm ersten Eis^n bedeutende- 
Wiirmemengen, so daB es m att wird. [Gioli-Zg. 1921, 
1. Jan., S. 5/8.]

Formerei und Formmaschinen. D o p p e lso itig  p res- 
gendo F o rm m a sc h in e n . Die Vorzuge des StapelguB- 
verfahrens werden gcschildcrt. [Eisen-Zg. 1920, 8- Jan., 
S. 19/20.]

Kernmacherei. S. Corden: K ernm aohero i.*  Vor- 
trag łehildert Verwendung der Kernbindemittol Glutrin, 
Binderit u. a. (Vortrag vot Coventry Zweigyerein der 
Institution of British Foundrymen, Oktobor 1920.) 
[Foundry T. J. 1921, 6. Jan., S. 8/11.]

Schmelzen. $t.>Qlig. H. Bansen: D io IC ontrolle 
d e r  V e rb re n n u n g  im  K u p p e lo fc n  u n d  des 
A rb e itsv o rg a n g e s  d u rc h  W indm engonm essung .*  
[St. u. E. 1921, 27. Jan ., S. 114/5.]

GrauguB. Y. A. Dyer: Y o rsc h r if te n  f u r  H alb- 
s ta h l  au s  dem  IC uppelofen. Geschichtlichcs iiber 
Zusatz von Stahl im ICuppelofen. Halbstahlgeschosse. 
Klassierung ais kohlenstoffannes GuBeisen und Ansichten 
darubor. Wunseh nach Vorschriften. Die verschiedenen 
Gattierungen und deron Festigkeitseigenschaften. [Ir. Age 
1921, 0. Jan., S. 9/10, 104.]

StahlformguB. R. R. Hillmann: D as G luhen  von 
S ta h lfo rm g u B s tu c k e n  m i t te ls  Oelś.* Kurze Mit
teilungen uber dio Einrichtung der Atlas. Steel 
Casting Co. in Buffalo. [Ir. Ago 1921, 27. Jan.,
S. 247/9-3

C. H. Gale: D as A u sg liih en  von  S ta h l m it 
p u lv e r is ie r te r  K ohle.* Kohlenstoff und Schwefel aus 
dem Brcnnstoff dringen verscl)ieden tief in das aus- 
gegluhte Metali ein. Mehrmals ausgegluhte P r o b e n  zeigen 
die Absorptionsgrenze dieser Grundstoffe. [Foundry 1921, 
1. Jan., S. 29.]

GuBputzerei und -bearbeitung. W. Kaempfer: An- 
o rd n u n g  und B em essu n g  v o n  E n ts ta u b u n g s -  
a n lag o n  fu r  G uB putzere ion .*  [St. u. E. 1921,
27. Jan., S. 110/3.]

Wertberechnung. V erk au f un d  G ew ich tsb e rech - 
n u n g  von  G uB stucken.*  Der 100-kg-Prcis. Not- 
wendigkeit der Gewiehtsberechnung. Verschiedeno ICalku- 
lationsverfahren und dereń Mangel. [Fond. Jlod. 1921, 
Jan ., S. 1/8.]

Sonstiges. Z w cckm aB iges S c liuhzeug  ver- 
h in d e r t  schw ere  V erb ren n u n g en .*  Ein Sechstcl 
aller Unfalle in GieBereien werden fehlerliafter und 
unzweekmaBiger FuBbekleidung zugcschriebcn. Yor- 
schlage und Warnungstafebi. [Foundry 1921, 15. Jan., 
S. 51/3.]

Zeiischriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe Seiłe 126 bis 128.
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E rz e u g u n g  des s c h m ic d b a re n  E ise n s .

SchweiCeisen. M ochan isehes P u d d e ln . Die 
Youngstown Steel Co. baut ein Puddelwerk in Warren 
(Ohio), zunachst aus vier mechanisch betriobonon Puddel- 
ofen yon 275 t  Leistung in 24 s t bestehend; geplant sind 
insgesamt 16 Oefen m it 1000 t  Leistung tagllch. Ein- 
gesetzt wird flussigea Eisen aus dem Kuppelofen. Ge- 
puddelt wird nach einem neuen Verfahren von F o rd , 
das eine Binriehtung zum Herausziehen der Luppen aus " 
dem Ofen vorsieht. [Ir. Age 1920, 4. Nov., S. 1199.] 

FluBelsen (Allgemeines). E. A. W heaton: M angan- 
h a ltigcs E isen  a is  E n tsch w o f lor. Verwendung 
manganhaltigen Rolieisens (bis 2 % Mn und daruber) zur 
Erreichung guter Entseliwefelung in der Pfanne, im 
Mischer und im Martinofen. Ergebnisse von zahlreichen 
Versuchsachmelzuńgcn der Bethlehem Steel Co. [Ir. Tr. 
Rev. 1920, 28. Okt., S. 1106/8.]

Ad. A. Rackoff: N oucs G ieB y erfah rcn  z u r  V er- 
besserung  des S tah ls .*  Der sehr verwickelto GicB- 
apparat, der ciijen Teil des Martinofens bildet, triigt zwei 
gasgeheizte Pfannen, dio maschinell bedient werden. [Ir. 
Tr. Rev. 1920, 9. Dez., S. 1601/2.]

Thomasyerfahren. F . TordeuX: W ir ts c h a f tl io h e  
Lage^ d e r T h o m a ss ta h lw e rk o  in  D e u ts c h la n d , 
B elgien und  F ra n k re ie h . Ein Yergleieh der Yerhalt- 
nisse in den drei Landorn ergibt, daB die auf der Kohle 
liegenden Werke weit hohcro Sclbstkosten ais dio auf 
dem Erz liegenden haben. [Rev. des Min. et de la Met.
1919, 6. Reihe, naoh Rev. Mćt. 1920, Juni, E xtraits, 
S. 303/6.]

L. Blum: E influB  d e r  B asiz ;ita t do r T h o m as- 
sohlacke au f d ie  B e tr ie b se rg e b n is s o  des K on- 
yerters. [St. u. E. 1921, 20. Jan., S. 69/74.]

Martinverfahren. F. L. Toy: E rzo u g u n g  yon  
basisehem  M a rtin s ta h l.*  Allgomeine Angaben ubor 
yersehiedene Heizgase und Ofcnbetrieb. Arbeitsyerfahren, 
besonders DuplexprozeB. EinfluB des Mangans auf die 
Schlacke. GieBtemperatur. [Ir. Tr. Rev. 1920, 28. Okt.,
S. 1199/1201: 4. Nov., S. 1275/7. Ir. Age 1920, 4. Nov.,
S. 1193/5.] g

Elektrosfahlerzeugung. E. Fr. Russ: E in  n e u e r  
o lek trisch e r L ic h tb o g e n o f en.* Neuartigo Ausgcstal- 
tung der Elektrodo, die unten einen Kolbon trag t,'der den 
eigentlichen Horddeckel darstellt. Zeiehnungen eines 
500-kg- und 150-kg-Wechselstromofens. [GieB.-Zg. 1921,
1. Jan., S. 3/5.]

John B. C. Kershaw: V crg le ich  e n g lisc h e r u n d  
am erik an isch e r B a u a r te n  yo n  E le k tro s ta h l-  
ofen.* Angaben iiber Oefen von Bootli-Hall, Girod, 
Greayes-Etehels, Grdnwall-Dixon, Hśroult, Ludlum, 
Rennerfeld, Snydor, vom Baur, Webb. [Ir. Coal Tr. Rev.
1920, 12. Noy., S. 637/40.]

M. R. Wolfe u. Y. de .Wysocki: M essung dor 
W arm overlusto  dor E le k tro d o n .*  Messungen an 
einem 6-t-Heroultofen ergaben, daB durch die obere 
Elektrodenfassung 6 bis 7 KW, durch die untere 32 bis 
39 KW, durch die Wasserkiihlung 37 bis 47 KW Warme- 
yerluste entstehen. [Ir.T r. Rov. 1920,16. Sept., S. 1679/80.
Ir. Age 1920, 11. Noy., S. 1262/3.]

St. H. Bunnell:* GuB yon  S c h n e lld re h s ta h l 
aus dem e le k tr is c h e n  Ofen.* [Ir. Age 1920,11. Noy.,
S. 1258/9.]

V e ra rb e itu n g  des s c h m ie d b a re n  E ise n s .

Walzwerkszuhehór. A. Lobeek: W eg sch le ifen  des 
Ł ochgra tes b e i Q u ersch w ellen  a is  E rs a tz  fu r  
F eilarbeit.*  Benutzt wird eine einfache Handschleif- 
maschine m it Antrieb duroh Elektromotor und biegsamer 
nelle.^ Sie ist an einem Drahtseil aufgehangt und aus- 
balaiuiert. Die Arbeit ist weniger anstrengend ais das 
M en . [W.-Tcchn. 1921, 1. Jan., S. 10/1.]

Blechwalzwerke. E le k tr is o h e  A u sru s tu n g  e in es 
groBen a m e r ik a n isc h e n  G ro b b lech w alzw erk es . 
Kurze Beschreibung einiger Einrichtungen der Lukens

Steel Company. (Vgl. auch St. u. E. 1C19, 24. Ju li, 
S. 837/41.) [Ir. Coal Tr. Rey. 1920, 29. Noy., S. 582/4.]

Schmieden. Christian Wolff: W ir ts c h a f tl ic h e r  
B e tr ie b  h y d ra u lis c h e r  A k k u m u la to re n . Um don 
Betrieb der Tauchkolbenstopfbuchsen beim Arbeiten m it 
Wasser z i erleichtern, wird die Einbringung einer geringen 
Oelmenge empfohlen, die auf dem Wasser schwimmt und 
den Tauchkolben umspiilt. [W.-Techn. 1921, 1. Jan., 
S. 13.]

W e ite r v e ra rb e itu n g  u n d  V e r f e in e ru n g .

Kklneisenzeug. Paul Heinrich SchweiBguth: P la u -  
d e re ien  au s  d e r  G esenkschm iede . D ie JTorm- 
g eb u n g  dor G esenke.* Zweck und Wirkungsweise 
.der Gesenke. Grundlagen der Formgebung. Der Roh- 
stoff. Das Gesenk. Das mehr£eilige Gesenk. Vorgesenke. 
Stoffyerluste. Ermittlung der Vorform. Feliler der Form - 
gebung von Gesenken. Herstellung eines Korpers mit 
geringster Stoffzugabo. Anwendungsmoglichkeiten. [Z. d. 
V. d. I. 1921, 29. Jan., S. 109/15.]

Robert Marggraff: E rz e u g n is śe , B e tr ie b  und  
V e rw a ltu n g  d e u ts e h e r  G esen k sch m ied ere ien . Ge- 
schiehtlieher Ueberblick. Erzeugnisse, Betrieb, Absatz, 
Reehnungswesen. Der technischo Teil ist der A rt der 
Arbeit entsprechend oben nur gestreift. [Zeitsohrift fur 
handelswissensehaftliehe Forschung 1920, Noy.-Dez., 
S. 321/59.]

Ziehen. L. Dwight Granger: N eu zo itlio h e  V er- 
fa h re n  dos D ra h tz ie h e n s . EinfluB der Geschwindig
keit, des Gluhens und des Materials. [Blast Fum . 1920, 
Dez., S. 661/3.]

Sonstiges. K. Brendle: W ir tsc h a f  t l ic h e r  Vor- 
g le ioh  zw ischen  gezogenen  u n d  au s V o llm a te r ia l 
h e rg e s tc l l te n  M asch in en tc ilen .*  Nachweis an einom 
Beispiel, wie groBe Posten an Materiał und Lohnen durch 
Pressen und Ziehen gegenuber spanabhebenden Yerfahren 
erspart werden konnen. [Betrieb 1921,25. Jan., S. 207/10.]

W a rm e b e h a n d lu n g  des s c h m ie d b a re n  

E ise n s .

Allgemeines. F. Giolitti: S tah lg u B  yon  h oher 
F e s t ig k e i t  und  Z iih igkeit.*  An Hand einer Reihe 
yon Beispielen wird gezeigt, daB durch eine geeignete 
Warmebehandlung bei StahlguB aus Kohlenstoffstahl wie 
aus Nickelstalil eine wesentliche Vorbesserung des Gefuges 
und der Festigkeitseigenschaften erzielt werden kann. 
[Chem. Met. Eng. 1921, 19. Jan., S. 113/8; 26. Jan ., 
S. 161/5.]

Gliihen. T. Matsuda: U ober e in ig e  E ig o n so h af- 
te n  yo n  an g e la ssen em  S tah l. [Sc. Rep. TShoku 
Uniy. 1916, 5, S. 121/6; nach Chem. Zentralblatt 1921,
19. Jan., S. 114.]

Harten. L. Guillet: D as H a r to n  uu d  A n lassen  
d e r m e ta llu rg iso h o n  P ro d u k to . [Rev. gón. des 
sciences pures et appl. 1920, 15. Juli, S. 432/41; 30. Juli, 
S. 473/87; 15./30. Aug., S. 523/47; 15./30. Sept., S. 564/81; 
15. Okt., S. 614/20; nach Chem. Zentralblatt 1921,19. Jan ., 
S. 113.]

E le k tr is c h e  A nlage  zum  H a r te n  un d  A n- 
lasson  yon  D rah t.*  Beschreibung einer von The Leeds 
Eiectrical Construetion Company, Limited, Leeds, aus- 
gefubrten und patentierten Anlage. [Engineering 1921,
21. Jan., S. 76.]

Tokujiró Matsushita: U eber dio Z usam m en- 
z ieh u n g  von  g e h a r te te n  K o h lo n s to ffs ta h le n . 
[Sc. Rop. TShoku Uniy. 1918,7, S. 43/52, nach Phys. Ber. 
1921, 1. Jan., S. 29.]
• Kótaró Honda u. Tokujiró Matsushita: A b sch reek - 
r is se  in  K o h le n s to ffs ta h le n . [Sc. Rep. Tóhoku 
Univ. 1919,8, S. 31/42, nach Phys. Ber. 1921,1. Jan., S.31.]

S c h n e id e n  u n d  S c hw e iO en .

Elektrisches SchwelBen. E le k tr is o h e  Schw eiB ung.* 
Kurzer Ueberblick uber die Grundlage der elektrischen 
StoBsehweiBung und ihrer Anwendung in Amerika. [Gśn. 
Civ. 1921, 22. Jan., S. 87/8.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkirzungen siehe Seite 126 bis 128.
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O b e rf la c h e n b e h a n d lu n g  u n d  R o s ts ch u tz .

Verzinken. J . R. Wemlinger: E in r ic h tu n g  c in c r  
k le in en  Y e rz in k e re i.*  Soliilderung der yerschiedenen 
Arbeitsverfahrcn und der benotigten Rohstoffe und Hilfs- 
m ittel. [Ir. Age 1921, 13. Jan., S. 123/5.]

E ig e n s eh a fte n  des E ise n s .

AlgemeineS. H. K. Dyson: D ie F e s t ig k e i ts -
o igensohaf to n  v o n  B e to n -E isen . Auszug aus einem 
Vortrag, in dem iiber die Anwendung eines Stahls 
boherer Festigkeit ais Beton-Eisen und die aus der in- 
folgedessen gesteigerton Beanspruchung des Botons sieli 
ergebenden Sehwierigkeiten beriehtet wurde. [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1921, 21. Jan., S. 90.]

S tre c k g re n z e . Betrachtungen uber die Ermittlung 
der Streckgrenze und ihre Verweehslung m it der Elasti- 
zitatsgrenze. Von der British Engineering Standards 
Assoeiation ist die Ennittlung einer sogenannten Be- 
anspruehungsgrenze („proof stress“)vorgesehlagen worden, 
die dann erreicht wird, wenn der ZerreiBstab bei all- 
mahlich gesteigorter Belastung eine bleibendo Verliingerung 
von % %  annimmt. [Engineer 1921, 28. Jan., S. 99.] 

Korroslon. O. Bauer: R o s tv c rsu c h e  m it  k u p fe r-  
h a l t ig e n  E isen b lech en .*  [St. u. E. 1921, 13. Jan ., 
S. 37/45; 20. Jan ., S. 76/83.]

Sonstiges. Georg W eiter: E la s t iz i t i i t  un d  F e s t ig 
k e i t  y o n  U n tc re u te k to id e n -  un d  S p e z ia ls ta h le n  
b e i T e m p e ra tu rc n  bis 500°. [Diss. Teehn. Hoch- 
schule Berlin 1920, 68 S., nach Phys. Ber. 1921, 1. Jan., 
S. 12/3.]

S o n d e rs ta h le .

NickelStahle. K ótaró Honda: E la s t i z i t a t s -  und  
T o rs io n sm o d u l v o n  N io k e ls ta h le n . [Sc. Rep. 
Tóhoku Uniy. 1919, 8, S. 59/60, nach Phys. Ber. 1921, 
1. Jan ., S. 11/2.]

L .O .H art: N ickel-O hrom  -L eg ie rungen .*  Bericht 
folgt. [Trans. Am. Min. Met. Eng. Irist. 1920, Okt.] 

Molybdanstahle. M eo h an isch -tech n isch e  D a te n  
yon  M o ly b d a n s ta h l. Auszug aus einer Reldameschrift 
der Amerikanischen Clinias Company, uber dio dcmnachst 
in dieser Zeitschrift beriehtet wird. [Z. f. Metallkuude 
1921, 1. Jan ., S. 30/2.]

Sohnelldrehstahie. E. Polushkin: D io U ran stiih le .*  
EinfluB des ITrans auf die physikalischen Eigensehaften; 
Grenze des Urangehaltes; metallographischo U nter
suchungen. Uran-Vanadinstahl, Uran-Manganstalil, Uran- 
Nickelstahl, Uran-Chrorustahl und Uran-Chromniekelstahl. 
Bericht folgt. [Rev. Met. 1920, Juni, S. 421/37.]

E. P. Polushkin: E isc n -U ra n -L e g ie ru n g e n .*  Be
richt folgt. [Carnegic Scholarship Mem. 1920, S. 129.]

M e ta lle  u n d  L e g ie ru n g e n .

Aluminium. Leon Guillet u. M. Gasnier: V er- 
n ic k c lu n g  des A lum in ium s.*  [Rev.. M6t. 1920, Mai, 
S. 351/9.]

Lśon Guillet u. Albert Portevin: E influB  des 
E isen s  a u f  d ie  m e c h a n isc h e n  E ig e n se h a f te n  
ro h e n  A lum in ium s.*  [Rev. Met. 1920, Nov., S. 753/6.] 

Nlekel. P. D. Merica: D ie p h y s ik a lis c h e n  E ig en - 
s c h a f te n  v o n  N ickel.*  ZahlenmaBige Angaben iiber 
spezifische Warme, Wiirmeausdehnung, Warmeleitfahig-

- keit, elektrischen Widerstand, thermo-elektrisches Ver- 
halten, magnetische Eigensehaften, Losungspotential, 

.optische Eigensehaften, Elastizitat, Harto und die durch 
den Zerreifiyersuch festgestellten Eigensehaften. [Chem. 
Met. Eng. 1921, 12. Jan ., S. 73/6.]

P .D .M erica: D ie M e ta llu rg ie  un d  Y erw en d u n g  
des N ickels.*  Die Gewinnung des Nickels und H er
stellung der Nickellegierungen. Seine Yerwendung ais 
Ifigierungsmetall. Sein Verlialten beim Walzen, 
Sehmieden, Gliihen, SchweiBen und Loten. Die elektro- 
lytische Nickelgewinnung. [Ir. Age 1921,5. Jan ., S. 17/21.] 

Messing. Fr. Doerniekel u. M. Werner: U eb e r die 
spezif ische W iirm e te e h n ise lie rK u p fe r  -Z in k -L eg ie -

ru n g en  b e i hohoron  T em p e ra tu re n .*  Die Bestim
mung der spezifischen Wiirme erfolgtc nach der Misehungs- 
methode. Untersucht w u nie reines Kupfer und eine 
Anzahl yon Messinglegierungen zwisehen 100 und 850°, 
wobei zwisehen 400 und 500° Unst-otigkeiten auftraten; 
dio durch den Zerfall des (3-Kristalls in a- und y-Kristalle 
yerursacht sein konnen. [Z. f. anorg. Chem. 1921,14. Jan., 
S. 1/48.]

P h y s ik a l is c h e  P r i if u n g .

Allgemeines. O. Laschc: S p a n n u n g e n  in  Kon- 
s t ru k t io n s k ó rp e r n  u n d  G ronzen d e r M ateria l- 
p ru fung .*  Herstellungsspannungen. Montagespannun- 
gen. Belastungsspannungen. Warmcspannungen. Sehr 
richtigo Ausfiihrungen m it beachtenswerten Beispielen. 
[Betrieb 1921, 25. Jan., S. 197/206.]

Zugversuch. E. G. Coker: Z u g y ersu ch e  von 
M ate ria lien .*  Unregolmafligkeiten in der Spannungs- 
yerteilung, die durch die Form des Probestabes Y e r 
ursacht werden. [Engineering 1921, 7. Jan., S. 1/4.] 

Hartepriifung. P. Rossi: H a rto p riifu n g .*  [Met. 
Italiana 1919, nach Rev. Mćt., Jun i 1920, Estraits, 
S. 249/51.]

H a r te p r ii fu n g  vOn L ag e r u n d  Z apfen.* Der 
besehriebene Apparat hat eine so harte und foino Spitze, 
daB dio. H arte einzelner Stahlkristallc gepruft werden 
kann. [Ir. Age 1920, 30. Dez., S. 1727/30.]

R o c k w e ll-H a rtc p ru fe r .*  Dieser Harteprufer er- 
laubt die Hartebestimmung an sehr schmalen Vorsuchs- 
tucken. Der Apparat ist nach dem System Brinell 

. gebaut; die H arte wird erm ittelt aus der Tiefe des Ein- 
druckes. [Ir. Age 1921, 13. Jan., S. 132.]

Kerbschlagversuch. E. H. Dix: D ie K erbsoh lag - 
p ro b e  in  A m erika.*  [Am. Soe. TestingMaterials 1919, 
Juni, nach Rey. Mót. 1920, Juni, Extraits, S. 259/64.] 

Draht und Drahtseile. P. R itter: V orsuche iiber 
d sa  F lieB en  voji M e ta lld r iih to n  u n te r  d au e rn d e r 
B elastu n g .*  [Phys. Z. 1921, 15. Jan ., S. 53/9.]

Sonderuntersuchungen. Wilbar M. Wilson u. Herbert
F. Moore: V crsuehe  z u r  B e s tim m u n g  d e r F e s t ig 
k e i t  von  N ie ty e rb in d u n g e n ' b e i E ise n k o n s tru k -  
tionon .*  [Uniyersity of Jllinois Bulletin No. 104, 1917,
з. Dez., S. 1 bis 60.]

Kótarfi Honda: E in ig o  p h y s ik a lis c h e  Eigen- 
s c l ia f te n  vo n  E ise n -K o b a lt-L e g ie ru n g e n . [Sc. 
Rep. Tóhoku Uniy. 1919, 8, S. 51/8, naeh Phys. Bor. 1921, 
1. Jan., S. 31/2.]

M e ta llo g ra p h ie .

Prufverfahren. Itiro  J itak a :N ach w e is  dor Zcmen- 
t i tu m w a n d lu n g o n  in  dor L age d e r  H a lte p u n k te  
bei E ise n -K o h lo n s to ff-L e g ie rU n g e n  d u rc h  Mes
sung  des e le k tr is c h e n  W id e rs ta n d e s . [Sc. Rop. 
Tóhoku Uniy. 1918, 7, S. 167/75, nach Phys. Ber. 1921,
1. Jan., S. 29/30.]

Einrichtungen und Apparate. Piorro Cheyenard: 
A p p a ra t  zu r th e rm iso h e n  A nalyse .*  W ert der 
thermisclien Analyse fur die Industrie. Apparatbeschrei- 
bung. Ergebnisse und SohluBfoltjerungen. [Rey. Mót. 1920, 
Okt., S. 687/95.]

Physikalisch-thermisches Verhalten. E. D. Campbell
и. B. A. Soule: V organge  im  S ta h l b e i 930°. Durch 
Messung des thermo-elektromotorischen Potentials wurden 
Untcrschiede in der chcmischon Zusammensetzung infolge 
der unterschiedlichen Abkuhlungsgeschwindigkeit an den 
beiden Enden der Probestabe von yerschiedenen Stahl- 
sorten naehgewiesen. [Blast Furn. 1920, Nov., S. 603/4.]

Aufbau. Kei Joldbe: U eb er d ie  k r is ta llin is c h e  
B e se h a ffe n h e it vo n  G ra p h it  u n d  T em pcrkoh le  
in  g rauom  G uB eisen. [Sc. Rep. Tóhoku Uniy. 1920,9i 
S. 275/9, naoh Phys. Ber. 1921, 1. Jan., S. 28-]

Seizó Saitó: D er Z u s ta n d  des Z o m en tits  in 
a b g e sc h re c k te n  u n d  a n g e la sse n e n  K olilensto ff- 
s tiih len . [Sc. Rep. Tóhoku Uniy. 1920, 9, S. 201/7, nach 
Phys. Ber. 1921, 1. Jan ., S. 33.]

Zeilsohrifłenyerzeichnis nebsł Abkurzungen siehe Seitc 126 bis 128.
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J . AleSander: D er A u fb au  in  M ęta llcn  und  
L egiorungen . [Trans. Am. M n. Met. Eng. Inst. 1920, 
Okt.]

F. A. Henglein: D er A g g ro g a tz u s ta n d  der 
E lem en te u n d  d a s  A tom m odoll. [Z. f. Elektroch. 
1921, 1. Jan., S. 28/30.]

Schlackeneinsehliisse. M. Matveieff: M eta llo g rap h i-  
sohe Y e r fa h re n  zu r B estim m u n g  d e r  in  S ta h l , 
E isen un d  G uB eisen e n th a l te n e n  n ie h tm e ta ll i-  
sohen E in sch lu sse .*  Synthetische Untersuehungen, 
Reagemien. Naehweis von Sauerstoff, Schwefel und 
Silikaten. [Rev. Met. 1920,. Nov., S. 736/62.]

EinfluB der Warmebehandlung. A. T. Adam: Be- 
z iehung zw isch en  W a rm e b e h a n d lu n g  un d  K a lt-  
b e a rb e i tu n g  b e i c u to k t is c h e n  u n d  u n to re u te k -  
tisohen S tah len .*  Bericht folgt. [Oamegie Seholarship 
Mem. 1920, S. 65.]

Sonstiges. Kótaró Honda: E ino  H a r tu n g s th e o r ie .  
[So. Rep. Tóhoku Univ, 1919, 8, S. 181/205, naeh Phys. 
Ber. 1921, 1. Jan., S. 3S.]

C h e m is c h e  P r i if u n g .

Chrom. J. M. K olthoff: U eber d ie  jo d o m e tr ise h o  
C hro m sau reb o stim m u n g . EinfluB der Saurekonzcn- 
tration, des Liehtes, von Molybdat, Ferrosalzen, der 
Temperatur u. a. m. [Z. f. anal. Chem. 1920, 10., 11. nnd
12. Heft, S. 401/16.]

Vanadin. Emile Jaboulay: B estim m u n g  des
V anadins in  S ta h le n . Bokannt.es Sehnellverfahren 
mittels Permanganats. [Rev. Mćt. 1920, Aug., S. 627/9.] 

Teer. W a sse rb e s tim m u n g  im Teer.* Probe- 
nabme, Wasserbestimmung, Yergleicbsbcstimmungen. [J. 
f. Gasbel. 1921, 29. Jan., S. 71/3.]

Schmiermittel. H. Sehwedhelm: D ie Z śih igkeit 
ro n  O elen  un d  a n d e re n  F li is s ig k e ite n  a is  F u n k - 
tion  dor T e m p e ra tu r . Mathematisehe Formulierung 
dor Abhiingigkeit. [Cl\em.-Zg. 1921, 11. Jan., S. 41/2.] 

HansOertel: E in  neuos V e rfah ren  zu r  W a s s e r 
bestim m ung  in  F e t t e n  u n d  Oelon. Bestiminungs- 
vcrfahren bis zu einem Wassergehalt von 60 %. [Chem.-Zg.
1921, 18. Jan., S. 64.]

S ons tig e  M e D g e ra te  u n d  M e f iv e r fa h re n .

Masehinentechnische Untersuehungen. Fr. SaB: B ei- 
trage zu r B e rech n u n g  k r i t i s c h e r  T o rs io r s d re h -  
zahlen.* [Z. d. V. d. I. 1921, 15. Jan., S. 67/9.]

L. W. Weil: Dio R e ib u n g s a rb e it  u m la u fo n d e r  
Soheiben (R ad re ibungS T crlu s t).*  Theoretiseho Be- 
trachtung. Durch die Anbringung von Fippen im Gehause 
wird die Reibungsarbeit vergroBcrt. [Z. f. Turb. 1920,
20. N o y . ,  S. 373/6; 10. Dez., S. 404/7.]

H. Brueli: D ru c k re r lu s te  in  P reB luf t le i tu n -  
gen.* An einem groBen Rohrnetz wurde ein Undichtig- 
keitsverlust von 30 % erm ittelt, der in dor Hauptsache 
auf die Durchlassigkeit der Papierdicktungcn zuruck- 
gefuhrt wird. Auf Grund von Yersuchen haben Gummi- 
dichtungen bei dem in Frage kommenden Druck von
6 at etwa funffaehen Widerstand. [Gluckauf 1920,4. Doz.,
S. 997/1000.]

Sonstiges. Fr. Zimmormann: S o lb s tta t ig e  Z ahl- 
e in rich tu n g en .*  Eińriohtung zum Einbau in AnschluB- 
gleise zum Zahlen der ein- und ausf ahrenden Wagen, 
und zwar getr-ennt, ob beladen oder unbeladen. [Krupp- 
sehe Moriatshefte 1921, Jan., S. 20/4.]

W e rk s b e s c h re ib u n g e n .

Roger M. Freemann: M a r in e -P a n z c rp la t te n  -
und G eschutzw ork .*  Beschreibung der amerikanisehen 
Staatsanlage in Charlestown. Lage, Transporteinrieh- 
tungen. Stahlwerk. [Ir. Tr. Rev. 1920,16. Dez., S.1669/74, 
1680; Ir. Age 1920,2. Dez., S. 1458/62; 16. Dez., S. 1000/4.]

N o rm u n g  u. L ie fe ru n g s v o rs c h r if te n .

Normen. Paul H aupt: M a te r ia ł und  IC onstruk- 
teur.* Einteilung der Haupteisonsorten. Erkennungs- 
mcrkmale. Handelsgebrauehe. Harteskalen. [Werkz.-M.
1921, 30. Jan., S. 37/41.]

Zeiłsohriftenverzeichnis nobst /ibJc

A llg e m e in e  B e t r ie b s fu h ru n g .

Allgemeines. Eduard Michel: B eze ich n u n g s-
s y s to m a t ik  u n d  B e tr io b so rg a n is a tio n . Kritische 
Untersuchung yerschiedener Bozoiehnungssysteme auf ihre 
praktische Yerwendbarkeit. Amvondungsbeispiele m it der 
Buchstabensymbolik. Die Buchstabensymbolik in der 
Lagerorganisation. Vor- und Nachteilo der Buchstaben- 
gegenuber einer Zahlensymbolik. [Betrieb 1921, 10. Jan., 
S. 165/77.]

Psyehotechnik. Scliwarze: P sy c h o te c h n isc h e  Be- 
ru fs -  u n d  E ig n u n g sp r iif  ringen. Kurzer Bericht iiber 
die MaBnahmen der Eisenbahnverwaltung. [Zg. Eisenb.- 
Verw. 1621, 6. Jan., S. 11/2.]

W. Moede: D er g e g e n w a rtig e  S ta n d  d e r
in d u s tr ie l le n  P s y e h o te c h n ik  u n te r  b e so n d o re r 
B e ru c k s io h tig u n g  des G ieB ereigew orbes.*  Kurzo 
Beschreibung der ublichen Prufapparate. Erfordernisse 
des Formers. [GieB.-Zg. 1921, 1. Jan., S. 1/3; 15. Jan., 
S. 24/7.]

Ernst Weber: F o r t s c h r i t t e  in  d e r  E rm iid u n g s- 
m essung.*  Storungen des Blutkreislaufes boi Muskel- 
ermudung, zugloich eino neue Methode zur Bestimmung 
der vortcilhaftesten Arbeitsgrenze bei Muskelarbeit, 
[Praktische Psychologio 1921, Jan., S. 97/108.]

Taylorsystem. K. Jung: D ie W ir ts c h a f t l ic h k e i t  
d er W e rk s ta t ta rb e i t .  M assen fe rtig u n g . Wiedegabo 
des Vortrages vor der letztjahrigen Hauptversammlung 
des Vereines doutsoher Ingonieure (vgl. St. u. E. 1920,
7. Okt,, S. 1346). [Z. d. V.‘ d. 1. 1921, 22. Jan., S. 93/6.]

G e s e tz  u n d  R ech t.

M e ta llu rg isc h e  P a te n te .  Beachtenswerte Aus- 
fuhrungon uber dio Patontgesetzgebung, insbesondore 
bezuglich der Zusammensetzung und Warmebehandlung 
von Metallen und MetaUegierungen. Viele Patente haben 
keine Bereehtigung und sind nur ein Hindernis fiir die 
Fortentwicklung der betreffenden Industrie. [Engineer
1920, 5. Nov., S. 455/6.]

S o z ia le s .

Dr. Hermann Schumacher: D ie g e is tig e n  Be- 
w ogungen in  der d e u ts c h e n  A rb e i te r s c h a f t .  
[St. u. E. 1921, 6. Jan ., S. 1/6; 13. Jan ., S. 48/54.]

Dr. K urt Hermann: T e u e ru n g  un d  Lohn. E in  
B e itra g  zu r F ra g e  des „ g le ite n d e n  L ohnm aB es" . 
Behandelt Inflation und Teuerung und das gleitende 
LohnmaB. [Soz. Pr. 1921, 19. Jan ., S. 57/01; 26. Jan .,

. S. 85/7.]
Dr. Moldenhauer: D ie k u n f tig e  S te llu n g  der 

B e ru fsg o n o sse n sc h a f te n  im  R ah m en  d e r  S o z ia l- 
v e rs ic h e ru n g . Untersuchung und Bejahung der Frage, 
ob bei der kunftigen Umgestaltung der Sozialversieberung 
die Berufsgenossensehaften uberhaupt orhalten bleiben 
sollen. [Deutsche Industrie 1921, 22. Jan., S. 51/3.]

W irtsc ha ft lic h .e s .

Dr. Drews: „ W ir tso h a f ts p ro v in z e n “. Skizziert 
die mogliehe Ausgestaltung des Gedankens der W irt- 
sehaftsproTinzen in der Richtung eines Ausbaus der Wirt- 
schaftsgebiete und der Bezirkswirtsehaftsrate des Art. 165 
der Roicksverfassung. [Wirtsehaftliche Nachriehten aus 
dom Ruhrbezirk 1921, 8. Jan., S. 49]52.]

D as W ir ts c h a f ts ja h r  1920. Eingehende Dar- 
stcllung der Handelskammer Dusseldorf uber die all
gemeine Wirtschaftslage, Arbeiterbowegung und Lohne, 
Umsohichtungen in der Industrie, Wirtschaftspolitik, 
Finanzen und Wahrung, Folgen des Friedensvertrages 
und zwischenstaatlichen AuBenhandel. [Wirtschaf ts- 
zeitung der Handelskammer Dusseldorf 1921, Jan.,
S. 217/61.]

Dr. Wiedfeldt: L age u n d  A u ss ic h te n  dor d e u t-  
sohen E ise n in d u s tr ie . Die Lage der deutschen Eisen
industrie ist schwer, ihre naehste Zukunft unsicher und 
von Gefahren bedroht. [Wirtsohaftlicbe Nachriohten aus 
dem Ruhrbezirk 1921, 15. Jan., S. 79/81.]

ftrzungen siehe Seite 120 his 128.
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D io b e rg b au lio lie  G ew innung  P rouB ens in d e n  
J a h re n  1913 bis 1919. Statistische Uebersieht auf Grund 
amtlicher Nachwcisungen. [Gluekauf 1921,1. Jan., S. 11/3.] 

Z u r S o z ia lis ie ru n g  des K o h len b o rg b au ea . 
Die „Freio W irtsehaft" ver5ffentlieht in ihrem ersten 
Januarheft 1921 eine Reihe von Aufsiitzen zur Soziali- 
sierungsfrage, u. a. von Eberliard Gothein: Dio Soziali- 
sierung der Kohle; von Miiller-Fulda: Dio Gewinne der 
Bergbaugcsellsehaften; von Bergassessor Brandi: Soziali
sierung der Kohle und ihre Folgę auf Betricbstechnik und 
Organiśation. [Freio W irtsehaft 1921, 1. Jan., S. 1/19.] 

Dr.CharlotteLeubuseher: D aa N a tio n a l is ie ru n g s -  
p ro b lc m  im en g lisch cn  K o h le n b e rg b a u . Sohildert 
dio Versuche, dio bisher unternommen worden sind, die 
heute noch ganz ungeklarte Frage einer Losung entgegen- 
zufuhren. [Reichsarbeitsblatt, niehtamtlieher Teil 1921,
15. Jan., S. 179/84.]

D ie f ra n z o s is c h e  In d u s tr i e p o l i t ik  u n d  d a s  
S a a rg e b ie t  in d e r f ra n z o s is c h e n  D e p u tie r te n -  
kam m er. E nthalt insbesondere die wortlicho Wieder- 
gabe einer Rcde Guy do Wendels in der Deputierten- 
kammer vom 20. Dezember 1920 uber die franzosische 
Eisenindustrie und Vorschlage zu ihrer Festigung und 
Entwicklung. [Soz. Wirtschaftszeitung 1921, 1./8. Jan.,
S. 5/11.]

Dr. E. Jungst: F ra n k re ic h s  IC oh len v o rso rg u n g  
n ach  dem  A bkom m en  von  Spa. F u h rt an der Hand 
ausfuhrlicher Zahlentafeln den Naehwcis, daB kein wirt- 
achaftlieher Grund fur die Forderung einer Erhohung der 
im Abkommen von Spa vereinbarten monatliehen Kohlcn- 
lieferungen, soweit Frankreich in Frage kommt, anerkannt 
werden kann. [Gluekauf 1921, 22. Jan., S. 78/84.]

Statistisches.
Die Saarkohlenf5rderung im November 

und Dezember 1920.

Nach der Statistik der franzosischen Grubenverwal- 
tung betrug dio' K o h l c n f  ó r d e r u n g  des Saar- 
gebietes im De z o m b o r  1920 873 224 t  gegen 798 093 t 
im Yormonat. Davon cntfielen auf dio vom Staate aus- 
gebcuteten Zechen 854 572 t  gegen 780 370 t  im N o - 
v e m b e r und auf die Grube F  r  a n k e n h o 1 z 1S652 
bzw. 17 723 t. Die G e s a m  t  f o r d e r u n g  i m  J a  h r e
1920 stellte sieh nach dieser Zusammenstellung auf
9 410 433 t gegen 8 970 000 t  im Jahre 1919, und in 
den sechs Yorjahren zuruck bis 1913 9 216 000 t,
9 514 000 t, 8 275 000 t, 7 749 000 t, 9 276 000 t  und
12 223 000 t. Auf den Ilalden lagerten am Jahresschlufi 
rd. 163 000 t Kohlen, d. s. rd. 100 000 t mehr ais zu 
Anfang des Jabre3 1920. Dio Belegschaft betrug ein- 
scliIieBlich dor Beauiten am Jahresende 74 345 Mann 
gegen 74 209 im Novcmber, hat also gegen Beginn des 
Jabres um rd. 7000 zugenomnien.

B iid u n g  u n d  U n te r r ic h ts w e s e n .

G. Schlesinger: D er Z u sam m en h an g  von  Ge
s ta l tu n g ,  F e s t ig u n g  und  W ir ts e h a f t l ie h k e i t  im 
M asch inenbau .*  Einfuhrungsyortrag der Vorlesung 
„Mascliinenbau" zur Aufkliirung der neu in dio Tech- 
nische Hochschule eintretenden Studierenden. [Betrieb
1921, 10. Jan., S. 177/87.]

Franzisca Muller: Z u r O rg a n iś a tio n  d e r B erufs- 
b o ra tu n g  in  D eu tsc h la n d .*  Die Rcferentin im 
Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung entrollt ein Bild der 
fiir dio Organiśation der Berufsberatung von behordlieher 
Seite yorliegenden Absichten und Anfiinge. [Praktischo 
Psychologie 1921, Jan., S. 115/22.]

Otto Sehafer: D or W e rt e in es m ech an isch en  
P ra k t ik u m s  fu r  dio In g e n ie u ra u sb ild u n g .*  [Z. d. 
Y. d. I. 1921, 1. Jan ., S. 12/3.]

V e rk e h rs w e s e n .

Dr. R. Schmidt-Ernsthausen: E rh o h u n g  dor P ri- 
v a ta n s c h lu f ig e b u h re n . [St. u. E. 1921,6. Jan ., S. 13/4.] 

Dr. v. R itter: R u c k b lic k  au f d as J a h r  1920. 
Ausfiihrliche Schilderung der Eisenbahnverhaltnis3e im 
Deutsehen Reich und im Ausland. [Zeitung des Vereins 
deutscher Eisenbalnwerwaltungen 1921, 6. Jan., S. 1/11;
13. Jan., S. 21/31.]

W. H off: A us ba u o d e r W ie d e ra b b a u  des R eichs- 
o is e n b a h n sy s te m s . Dio Wiedorgesundung unserer 
Reichseisenbahnen mu!3 nicht in der Zerstuckelung,. 
sondern allein in dcm Ausbau des bestehenden Zustandes 
gesucht werden. [Zeitung dea Vereins deutscher Eiscn- 
bahnve rwalt ungen 1921, 20. Jan., S. 41/7.]

Die Kohlenforderung Deutsch-Oesterreichs im Jahre 1920.
Die Kohlenforderung Dentsch-Oestorrcichs belief 

sich im abgelaufenen Jahre auf insgesamt 2 532 829 t, 
davon entficlen auf Steinkohle 134 397 t  und auf Braun- 
kohle 2 398 432 t. Die Forderung verteilte sich auf die 
Monato Januar "bis Dezember 1920 wie folgt: S t o i n -  
k o h l e :  9374, 8864, 10 903, 9914, 9883, 12 232, 12 949,
12 715, 11 788, 11 713, 11 403; 12 659 t ;  B r a u n -  
k o h l e :  187509, 181 354, 211 632, 180880, 182213,
180 928, 208 953, 200 495, 210 677, 217 307, 214196, 
222 288. Die Forderung der einzeinen Amtsbezirkó be
trug im D e z e m b e r  1920: St. Polten 12430 t Stein
kohle und 15 427 t  Braunkohle, Weis 229 t  Steinkohle 
und 45 546 t  Braunkohle, Leoben 63 805 t  Braunkohle, 
Graz 85 405 t Braunkolile, 'K lagenfurt 7627 t  Braun
kohle und Hall 4478 t  Braunkohle.

Frankreichs Bergwerks- und Hiitfenindustrle 
in den Kriegsjahren.

Ueber dio Forderung bzw. Erzeugung der franz&i- 
schen Bergwerks- und Eisenindustrie w'iihrend der Jahre
1914 bis 1918 gibt folgende Zusammenstellung1) Auf- 
sehluB:

........
Forderung bzw. Erzeuęun ' an 1914 1915 ' 1916 1917 1918

Kohle und Anfchrazit . 2 6  S 4 0  9 1 1 18  8 5 5  5 4 4 2 0  5 4 1  5 9 5 2 7  7 5 7  4 1 1 2 4  9 4 1  1 8 2
Braunkohle . . . . 6 8 7  1 9 8 6 7 7  3 8 8 7 6 8  4 7 8 1 1 5 7  9 9 6 1 3 1 7  901
K o k s .................................................... .... 2 2 7 5  0 7 4 8 3 3  8 0 8 1 4 1 1 7 0 1 1 5 3 4  0 3 6 I 8 7 3  9 6 9
Eisenerz . . , 11 2 5 1  7 5 3 ' 6 2 0  2 5 4 1 6 8 0  6 8 4 2  0 3 4  721 1 6 7 1 8 5 1
Roheisen . 2 7 3 6  3 8 4 5 8 4  2 3 5 1 3 1 0  7 5 0 1 4 0 8  2 8 3 I 2 9 2  9 5 8

GieBereiroheisen...................... 5 0 8  3 0 1 1 5 5  0 1 4 3 0 1  1 2 4 3 1 1 0 1 0 4 4 2  5 2 7  i
GuBwaren 1. S chm elzung .................. 2 7  5 6 9 1 8  4 7 3 3 2  3 6 5 2 8  7 4 6 3 5  6 0 3  i
P u d d e lro h e ise n ......................• 2 9 3  1 4 9 2 6 8  9 5 4  ■ 3 3 7  19 6 3 6 8  8 8 6 3 5 2  7 4 0
Bessemerroheisen 6 7  7 1 0 2 2  1 6 2 8 7  2 3 7 71  7 8 6 ' 7 4 5 6 4  j
Thomasroheisen . , 1 7 8 3  8 4 3 7 6  6 0 7 4 6 5  7 6 4 5 1 7  7 9 1 3 0 7  4 3 0  j
Spiegeleisen, Ferromangan u. Ferro- 

silizium . . . .
lijtf 1 _ 

3 5  8 7 6 3 4  0 3 7 7 3  6 6 4  ' 8 5  6 2 2 5 7  0 1 2
Sonstiges Roheisen 1 9  9 3 6 8  9 8 S 13  4 0 6 2 3  8 4 2 2 3  0 S 2

Puddel- und SchweiBeisen . 2 7 1  0 8 1 1 5 5  4 6 3 2 1 6  7 3 4 1 9 5  8 5 7 1 9 3  8 1 2
Stahl (einsohl. StahlguC) 2  SO I 801 1 1 1 0  6 7 1 1 7 8 4  2 2 1 1 9 9 1  0 4 0 1 8 0 0  0 7 9

Stahlblooke . 2  7 3 9  0 8 9 1 0 7 3  0 1 1 1 7 ^ 0  1 7 0 1 9 1 7  0 7 9 1 6 9 3  9 5 8
S tah lform guB ...................... 6 2  7 1 2 3 6  7 0 0 6 4  0 51 7 5 9 6 1 1 0 6  121

J) Comite des For^es de France 1920, Buil. Nr. 3532.
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In  A l g i e r  wurden an E i s e n e r z e n  gefordert:

1914 . . 1 180 943 t 1917 . . 985 293 t
1915 . . 910 880 t  1918 . . 902 465 t
1916 . . 1 042 865 t

Ein Teil dieser Erze wurde nach Frankreieh, das 
ubrigo nach óroCbritannien ausgefiihrt.

Von der It o h e i s e n e r  z e u g u n  g entfielen nach 
der Art der benutzten B r e n n . s t o f f o  auf:

1914
t

1915
t

1916
Ł

1917 1918 
t ! t

Kok*rohclseń . . 
Ilolzkohlenrohelsen 
Elektroroh^iscn . .

2 707 905 
6 30!) 

22 110

539 800 
203 

44 732

1 203 785
4 710 

102 268

1 295 180 
6 OJ 7 

106 #8«»

l 186 481
4915 

101 602

E i n -  bzw. a u s g e f i i h r t  wurden an E  o li- 
c i s e n  wahrend der letzten sechs Jahre:

1913
t

1914
t

1915
t

1916 ! 
t

1917
t

1918
t

Elnfuhr. . 
Ansfubr .

45 350 
112 000

21683 
52 428

173 325 
l-f 406

618 13 i 
17 400

667 620 
18816

390 712 
7 548

Von dor Einfuhr kamen u. a. aus:

1914
t

1915
t

1916
t

1917
t

1918
t

GnObrliannlcn . . 
Yeeclnlgte Staaten 
Scliweden. . . . 
Spanlen . . . .

7 467

6 808

141 698 
6 248
3 723 

21 6*6

540*71 
18 280
12 986 
45 324

52S 638 
101 720 
11 574 
23 536

358 016 
1903 

25 498 
208

Dio Erzeugung an S t a h l  e i n s e h l i e C l i e h
S t  a h 1 g u fi, getrennt nach den I l e r s t e l l u n g s -  
v e r  f a l i  r e n ,  yerteilte sich wie folgt: -

1914
t

1915
t

1916
t

1917
t

1918
t

Bessemerstahl . . 
Thomatsuhl . . . 
Slemeni-Martlnstahl 
Tleffel5ruB*łahl . , 
Elektrostahl . . .

78 208 
l 553 711 
t 132 100 

21 550 
16 223

31 027 
59 459 

968 607 
23 7*2 
29 786

86 630 
4u9 831 

121*5 677 
31 555 
41 728

74 511 
464 635 

l 363 631 
40 447 
47 816

61 039 
.Ł20 972 

l 320 675 
40 563 
56 830

Ueber dio Zahl der in der franzosischen Eisen
industrie b e s c h a f t i g t e n  A r b e i t e r ,  der i n B e 
t r i e b  befindlichen H o c h o f e n  und W e r  1: e sowie 
der s o n s t i g e n  B e t r i e b s v o r r i c l i t u n g e n  
gibt folgende Zusammenstellung AufschluB:

lfl
1.

Ilalb-
jahr

14
2.

Ilalb-
jahr

1915 1916 1917 1918

Anzahl der Hutlen- 
beiriebe . . . . . 176 100 82 91 101 114

Reschiiftljjte Arbeiter 77 624 18 994 22 481 30 954 36 947 35 142
Hochofen.................. 127 36 32 48 51 56
Elekiroofen zur Roh- 

eUenerzeusjung: . . 46 40 45 60 69 96
Puddel- und SchwelB- 

el-cnerzeuguhg’ 
Oefen aller Art . . 384 167 127 142 151 165

Stahlerzeugung 
Besseraerblrnen . . 107 37 32 37 36 51
SiemensMartln-

152 94 100 117 137 139
TUętlofen . . . . 51 33 39 52 70 76
Elektroofen . . . 10 10 11 13 17 18

Frankreichs Elsenerzlórdeiung Im Jahre 1920.

In Frankreieh wurden im Jahre 1920 insgesamt 
13 871 187 t  Eisenerze gefordert gegen 9 429 789 t im 
Jahre 1919. Davon lieferte das B r i e y b o c k e n 
4181 220 t  gegen 809 229 t  im Vorjahre; der Kreis 
Metz-Diedenhofen 8 074 989 t, Nańzig 816 201 1, Haute- 
Jlarne 21 827 t, dio Normandie 357 200 t, Anjou-Bre-

tagne 119 984 t, die Pyrenaen 213 782 t, Aveynon 
10 221 t, ArdcSehe 18 549 t, Indre 47 480 t, SUdwest 
6722 t. Auf phosphorhaltige Erze entfallen von der Ge- 
samtforderung 13 081 507 t. Endo 1920 betrugen die un- 
yerkauften Erzvorriite trotz des stoekenden Absatze3 und 
trotz der Krisis 3 938 705 t  gegen 4 243 827 t  fiir 1919. 
Die Arbeiterzahl stieg von 19 558 auf 23 145.

Ueber die Lage des Erzmarktes sclireibt dio 
„Journee Industrielle“ vom 5. Februar 1921 in ihrem 
Wochenberieht: „Im Osten Frankreichs haben die V o r '-  
r ś i t e  a n  M i n e t t e  o i n e  g e f a h r l i c h e  A u 3 - 
de. h n u n g  a n g e n o m m e n .  Man behauptejt dort 
sogar, dafi man vielleicht ein wenig allzu unklug bei 
den Deutschen mit der Androhung gespielt habe, ihnen 
unsero Erze yorzubehalten, wenn sio uns keine ICohle 
liefern. Die Deutschen sind anderen Erząuellen nach- 
gegangen und haben sie auch, namentiieh in Schwedcai, 
gefunden. Gegenwartig crhiilt das Ruhrgebiet kaum ein 
Zehntel ueines Bedarfes an Eisenerzen aus Lothringen, 
wahrend es vor 1914 die- Halfte von dort erhielt. E r- 
scheint es da nicht angezeigt, Mittel und Wege ausfindig 
zu maehen, um uns fiir einen augenblicklich uberfliissig 
gewordcnen Rohstoff von neuem die normale Kundschaft 
der rheinisch-westfalischen Eisenindustrie zu s:chern?“

Rohelsenerzeugnng der Vereinfgten Staaten.)

Ueber die Lcistungen der Koks- und Anthrazit- 
hochiifen der Yereinigten Staaetn im J a n u a r  1921, 
yerglichen m it dcm yorhergehenden Monate, gibt fol- 
gendo Zusammenstellung1) Aufsehlufi:

Januar 
192 X ’ 

t
1. Gesamterzeugung . . . .  2 450 890

darunter Ferromangan und
Spiegele s^ n .......................... 22 577
Arboitst "g i be Erzeugung 79 061

2. Anteil der Stahlwcrksgesell-
sch a fien ................................  1 973 280
Arbeitst "glii he Erzeugung 63 653

3. Zahl der Hochofen . . . 435
dayon im Feuer . . . .  184

Wirtschaftliche Rundschau.
Rohe'uen-Verfcand, G. m. b. H , Essen-Ruhr. — Der

Roheisenyer|jand hat die Preise fiir L  u x e m b u r g e r  
G i e f i e r e i - R o h  e i s o n  abermals m it Wirkung ab 
1. Marz e r  m a fi i g t ,  und zwar um 130 J i  auf 1100 J i  
fiir Luxemburger GieGerei-Roheisen Nr. I I I ,  1085 J i  
fiir Nr. IV und 1070 J i  fur Nr. V, alle3 je t  ab Brcbach.
Dio Preisherabsetzung ist eine Folgo der billigen An-
gebote, die in Luxemburger Roheisen schon seit einiger 
Keit em Markte sind. Die G r u n d p r c i s e f i i r  d i e  
u b r i g e n  R o h e i s o n s o r t e n  bleiben entsprechend 
dem letzten Besehlufi des Preisaussęhusses fiir Roheisen 
u n v e r  a n d e r  t. Fiir dio Lieferung nach dem Ober- 
rhein ab Mannheim, Ludwigshafen, ab Frankfurt und 
Karlsruhe stellen sich trotzdem die P r o i s e  f i i r  
H a m a t  i t -  u n d G i e fi o r  o i-R  o h e i s e n I - I I I  bei 
unyeriinderten Grundpreisen vom 1. Miirz an n i o - 
d r i g e r  ais bisher. Dies ist jedoch nicht die Folga 
einer Preisherabsetzung, sondern oinor F r a c h t c r -  
m- a f i i g u n g .

Preisberechnung lilr Formeisen. — Um die Sehwie- 
rigkeiten boi der Frachtbcrechnung fiir Formeisen auf 
der Frachtgrundlage Diedenhofen zu beseitigen, hat der 
D e u t s c h e  S t a h l b u n d  beschlo33en, die Formeisen- 
lieferung a b 1. M ii r z mit der F r a c h t g r u n d l a g e  
B u r b a e h ,  d. li. Station Saarbriieken-Malstatt zu be- 
rcchnen. Die lisicnmaGigen Mindestfrachtvorsprung?at.ze 
erfahren keine Veranderung.

1) The Iron Trade Rcview 1921, 3. Febr., S. 336.
2) Bcrichtigte Zahl.

Dezeraber
1920

t
2 743 4722)

33 2222) 
88 4992)

2 109 92O2) 
68 754s) 

435 
2052)
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D ie  L a g e  des f ra n zo s is c h e n  E is e n m a rk te s  

im  4. V ie r t e l ja h r  1920.

Von der Endo September erfolgton Herabsetzung 
dor Koksprciso, die von einer Preiserm&fiigung fur Roh- 
eisfen, Stahl- und Walzerzeugnisse bcgleitet war, hatte 
man eine giinstige Wirkung auf die gedriickto Lago des 
franzosischen Eisenmarkte3 erhofft. Yon einor Wieder- 
belebung war jedoeh in der Berichtszeit nichts zu 
spiiren. Dor Markt wurde vielmehr iu den niichsten 
Monaten immer sehwacher und auch beim Jahrcswech:el 
waren Anzciehen einer Besseruug nieht zu bemerken. 
Wiihrend der ganzen Berichtszeit lasteto auf dem Eisen- 
markte ein allgemeines Gefiihl der .Ungewifiheit iiber die 
weitere Entwicklung, die sioh in hartniiokiger Zuriick- 
lialtung dor Kaufer und in Preisnaehlassen, auch in den 
Symlikats-Erzcugnissen, iiufierte. Wiihrend dio rcgel- 
mafiige und zunehmendo Brennstoffyersorgung eine Ver- , 
melirung der Erzeugung zur Folgo liatte, Ycrschiirfto 
sich das Mifivcrhiiltnis zwischen Naehfrago und Erzeu
gung immer mehr und hatto eine stetigo Zunahmo der 
Vorrate auf den Worken zur Folgę. Ersehworcnd wirk- 
ten Mangel an Iircdit und geldliche Verlegenhciten von 
Handlem, dio im Laufe der Vormonate betrachtlicho 
Yorriite crhalton hatten und-sich deshalb geniitigt sahon, 
zur Besehaffung von Geldmitteln zu vcrkaufen und zwar 
auf Kosten dor Preise. — Der W i o d o r  a u f b a u 
wurde gut gefordert; die im Norden zorstorten 3300 km 
und im Ostón 2300 km ITauptbahnen sind samtlich 
wiederhergestellt. Yon den im November 1918 aufier 
Betrieb befindlichen 2385 km Ncbenbahnen und 370 zer- 
storten Kunstbauten waren im August 1920 520 km voll- 
standig wiederhergestellt, 1675 km-befanden sich in 
Wiederherstellung, 174 provisorische Briickcn wurden 
gebaut, 48 Briickcn waren fertig. Dic Lage verscharfto 
sich infolge zunehmenden Wettbewerbs der belgisclien 
Werke auf dem franzosischen Markte, der sich nicht nur 
auf den Norden beschriinkte, sondern auch bis in das 
Loiregebiet yordrang. Auch deutsche Angeboto sollen 
gegen Jahresende mehr oder weniger offen an den Markt 
gekommen sein.

Die Folgen dos gcdriicktcn Eisenmarktes waren ein 
waehsender Mangel an Beschaftigung, Einschrankung 
und Stillegung von Betrieben und ArbcitOrentlassungen. 
Von 160 000 Metallarbeitern in Paris feierten Endo Ok- 
tober bereits iiber 25 o/o. Eine Besserung der Verhałt- 
nisse erwartete man von der E r m a B i g u n g  d e r  
B r e n n s t o f f p r o i s e  und der Bofreiung der Koh- 
lenwirtschaft aus den Fesscln der staatlichen Eegelung 
und Ueberwaehung, dic von der Eisenindustrie dringend

sollen im Gange sein. Dio Kohlenpreiso erfuhren im 
Dezember eine Ermafiigung, ebenso wurden die Koks- 
preiso ab 1. Januar 1921 herabgesetzt, so dafi Anfang 
Januar auch die Eisenpreiso eino Ermafiigung erfuhren. 
Von der ErmaBigung der Kohlenpreiso orwartete man 
im neuen Jahre mit Riieksicht auf den grofion unge- 
deckten Bedarf die Moglichkeit fiir dio franzosische 
Eisenindustrie, eowohl im Lando selbst ais auch auf 
dem Weltmarkt dem fremden Wettbewerb erfolgreich 
gegenuber troton zu konnen.

Dio A u s f u h r  v o n  E i s o n  u n d  S t a h l  hob 
sich in den Monaten September bis Novembcr weiter 
und war namentlich in Alt- und Roheisen, Halbzeug und 
Stabeisen recht betriichtlich. 256 000 t  Roheisen, 
415 000 t  Halbzeug und Stabeisen sowio 46 000 t  
Schienen wurden in den ersten 11 Monaten de3 Jahres 
ausgcfiihrt. Die E infuhr blieb zwar hinter den Vor- 
j ab ren zuruek, weist jedoeh noch recht bedeutende Zif- 
fern in Walzorzeugnissen auf. Einzelheiten iiber den 
AuBenhandel an Eisen und Stahl in don Monaten J a 
nuar bis November 1920 gegenuber den beiden Yor- 
jaliren gibt die untenstehende Zahlentafel.

Die Versorgung mit K o h l e  war in der Berichts
zeit dorartig giinstig, dafi die verfiigbaren Brennstoffe 
gegen Endo de3 Jahres den Bedarf iibertrafen. Im  No- 
vember drohte aUerdings ein Bergarbeitorausstand in- 
folgo Lohnforderungen. Die Berglouto verlangten eino 
Lohnsteigerung entsprechend dor Verteuerung dor Lebons- 
haltung, dio gegenuber dem Frieden um die Indox- 
ziffer yon 6,80 gestiegen sei; vorlangt wurde jodoeh 
nur der fiinffaehe Betrag; bei Niehtgenehmigung der 
Fórderung sollte der Ausstand am 15- November bo- 
ginnen. Dio Zechenbesitzer hielten dem entgegen, dafi 
die Lokno um 386 o/0 gestiegen, dio Einzelleistung jedoeh 
um 35o/o gesunkon sei; der Lohn sei dadurch in den 
Gestehungskosten der Kohle bereits mehr ais verfiinf- 
facht. Unter den jetzt bestehenden Arbeitsverhiiltnissen 
auf den Zechen bedeuto dio Getiehmigung der Arboiter- 
forderung einen Ausfall vo:i 15o/o, der nur durch E r
hohung des Tonnenpreise3 ausgeglichen werden kiinne. 
Die Yerhandlungen fiihrten scldiefilieh zu dcm Ab
kommen, die Lohnregelung gemischten Bezirks- und 
Ortsausschiisscn zu uberlassen, so dafi die Gefahr eines 
allgemeinen Streiks yorlaufig abgewondet war. — Die 
franzosische F ó rd e r u n g  an  S te in -  und  Br a u n k o h -  
len  betrug im September 2,40 Mili. t  gegen 2,37 Mili. t 
im August, im Oktobcr 2,43 Mili. fc und im November 
2,37 Mili. t. Dic Jahrcsforderung erreichte 25,28 Mili. t  
gegen 22,48 Mili. t  im Jahre 1919. Pas de Calais 
forderte im August 768 000 t, im September 745 000 t, 
im Oktober 734 000 t  und im Noyember 710 000 t.verlangt wurdo; Erwagungen dor Regierung dariibor

E i n -  u n d  A u s f u h r  v o n  E i s e n -  u n d  S t a h l e r z e u g n i s s e n ,  M a s c h i n e n ,  E i s e n e r z ,  K o h l e ,

E i n f u h r A. us f uhr

Jfiiiuar/November Januar/Kovnrabcr

1918 1919 1920 1918 1919 1920
t t t t t t

A lteisen................................................ 14 379 11 795 23 511 12 224 62 016 460 108
R o h e iso n ............................................ 363 544 87 619 114 163 7 581 8 714 256 392
Halbzeug, Form- und Staboison . S53 825 442 023 392 173 14211 9 549 ■410 823
Bandoison ............................................ 7 696 12 078 43 052 240 460 3 788
U niversaleisen................................... 566 12 054 16 488 106 60 432
S c h ie n e n ............................................ 121 044 199 061 26 630 998 3 834 40 086
W alzdraht........................................... 48 662 26 886 25 760 * /42
Gezogener D ra h t .............................. 22 984 26 125 11 596 916 1 637 27 780
Bleche aller A r t .............................. 251 659 210 936 256 509 3 575 5 241 20 278
S ta h lrJh re n ....................................... 34 628 44 814 43 013 928 1 905 5 151
Achsen, Rader usw........................... 16 867 18 o52 4 287 550 1 555 4 302

Maschinen............................................ 129 569 186 374 280 598 7 070 36 641 47 049
E is e n e r z ............................................ 114 425 246 414 369 282 64 932 164 048 4 111 972
K o h l e ................................................ 13 641 056 14 010 059 20 771 489 1 769 059 278 283 385 510
Koks . . . 450 175 151 989 3 938 522 35 589 21 568 11 730
Briketts . 751 727 012 522 1811 747 72 186 42 712 38 506

tX .ii
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Man hofft, daB die Fordorung dor nordliehen Zechen 
im Jahre 1923 bereits die Fricdensgewinnung iibertreffen 
wird. Dio deutschen Brennstofflieferungen erfolgten 
weiter rogelmaBig, wenn sie auch in den letzten Mo- 
naten des Jahres infolgo dos niedrigen Wasserstandes 
des Rheins die yereinbarten Mengen nicht erreichten. 
Bis 31. Dezember wurdon auf dio vortraglichen Ab- 
machungen von Deutschland 17j82 Millionen t  Brenn- 
stoEfo goliefert. Auch englische und besonders amerika- 
niselio Kohle kam in roichUchen Mengen an^ Dor Preis 
fur amerikanische Kohle betrug 15 bis 16 S gegen 30 8 
vor cinigen Monaten. In  englisclier Kohle tra t eben
falls ein erheblicher Preisfall ein. Das f r a n z o s i s c h -  
e n g l i s c h e  K o h l e n  a b  k o m m e n ,  wonach Eng- 
land 45 p/o seiner Kohlenausfuhr Frankrcich iiberlieB, 
wurdo im  N o t e m b c r  a t t f g e h o . b e n. Infolgo 
der verringerten Erzeugung der Hiitten ging auch der 
Absatz der Zcclion zuriick, so daB sich dio Vorrato auf 
den Ilalden hiiuf ton; von 262 000 t  im Scptember stiegon 
dio Bestande auf 325 000 t  im Oktober und 435 000 fc im 
Noyember. Zahlrcieho Zcclien muBten einen Tag in 
der Woche feiern. Dcm dringenden Verlangen der In 
dustrie auf ErmaBigung dor Kolilonprcise kam dio Iio- 
gierung im Dezember naeh; der in die Ausgleichskasso 
zu leistende Aufschlng fiir franzosische Kohle, der im 
Juli 160 ojo, im Dezember 80 o/o betragen hatte, wurdo 
durch Verordnung vom 21. Dezember auf 30 o/o fest- 
gesetzt. Dio neuen Aufsehliige sol!en bi3 1. April nicht 
mehr ermaU g t werden. Auf dem Eisenbahnwego ein- 
gefiihrte Kohlen ko3ten 100, 125 und 150 Fr. jo nach 
Sorto frei Wagen deutsch-franzosische, belgisch-fran- 
zosischo und luxcmburgisch-franzosisolie Grenze. Der 
Preis fiir Hiittcnkoks, der von Oktober an um 75 auf 
175 Fr. dio t. ermafligt worden war, wurde ab 1. Januar 
um weitere 40 Fr. auf 135 F r. herabgesetzt. Koks 
fiir ondere ais Iluttenzweeko wurdo auf 200 Fr. d. t  frei 
Wagen franzosischer Zechc oder franzosischer Grenze 
oder franzosischer Hafen festgcsctzt. Iiokskohle auf 
90 Fr. d. t. Dio Wirkung der PreisermaBigung diirfte 
sich crst in einiger Zeit zeigen, wenn dio starkon Vor- 
riito der zu teuren Preisen gekauften englischen und 
amerikanischen Kohle aufgebrauchfc sind.

Der E  i s e n e r  z markt lag ruhig und franzosisches 
Erz wurde yergeblich angeboten1). Da mehrere Luxem- 
burger Erzbergwerke dio Forderung eingestellt haben, 
sieht man einem merkliehen Preisfall fiir Minetto ent- 
gegen. .

In  R o h e i s e n  geniigte dio Erzeugung nicht nur 
zur Deckung des Bedarfs, sondern es wurde schwer, dio 
zunehmende Erzeugung abzusetzen. Da der Verbrauch 
nur etwa einem Drittel der Leistungsfiihigkeit cntspraeh. 
hauften Rieh bei den Werken Vorrate an, dio Ende 
Dezember etwa 250 000 t  betrugen. Infolgedessen muB- 
ten yerschiedeno Hochofen im Bezirke von Longwy und 
Lothringen ausgeblasen werden. Das Comptoir de 
Longwy erleichterte seine Yerkaufsbedingungen bereits 
im Noyember und stellte nachtriiglicho Preisvergiitungen 
im Falle Auftrctens yon billigeren Angeboten franzosi
scher Erzeuger fiir die festen Abnehmer in Aussicht. 
Anfang Januar setzte das Comptoir de Longwy m it 
Riicksicht nuf die KokspreisermaBigung die Preise um 
100 Fr. d. t  herab, wahrend das Comptoir des fontes 
hćmatites eine ErmiiBigung auf 645 Fr. vornahm. Die 
neuen Grundpreise betrugen gegenuber den Anfang Ok
tober giiltigen:

Bis Ende 
Sept. 1920

Okłober
1920

Januar
1921

Die Tonne in Fr.
-)Bohe!sen Kr. 3 (Poau rougeusę) 601 450 350
^Dsgl. (Peau lisse) . 650 500 4003)H K m atit.................. 855—915 705—765 645

Dor S c h r o t t  markt lag sehr ruhig und brachte 
in Erwartung fallondcr Preise nur geringe Gesehiifts- 
abscliliisse. Dio Stahlwerke verfiigten auBerdem iibor 
genugonde Vorrate, um den Ercignissen in Rulio ent- 
gcgensehcn zu konnen. Die Preise gaben weiter naeh; 
Anfang Januar kosteto in Paris Schrott in kurzeń Stiik- 
ken 130 bis 160 Fr. gegen 200 bis 250 F r. Ende Sep- 
tember, in langen Stiiekcn 180 bis 200 F r. (250 bis 
270 F r.), leichter Schrott fiir Martinofen 110 bis 
130 F r. (180 bis 200 Fr.), Radreifen und Achśen 200 
big 250 Fr. (300 bis 350 F r.), neuo Blechabfiillo in 
Paketcn 130 bis 160 F r. (200 bis 250 F r.), Maschincn- 
guBschrott 280 bis 300 F r. (440 bis 460 F r.) , GuB-Drch- 
spano 100 bis 120 F r. (170 bis 190 Fr.). — Dio H a lb - 
zeugproise wurden vom Comptoir Sidćrurgiąue offi- 
ziell noch nicht eritiaBigt, sio standen jedoch lediglich 
auf dem Papier (745 F r.), und eine baldigo Ilerab- 
sotzung wurdo erwartot, da sio don Marktverhaltnissen 
nicht mehr entspraehon.

Das Geschaft in W a 1 z o i s e n u n d  S t a h l  vcr- 
lief gleiehfalls auBerst lustlos; dio Kundsehaft hielt sich 
mehr und mehr zuriick und blieb in Erwartung dor 
bevorstehenden BrcnnstoffermśiBigung fast ganz vom 
Markto fern. Bei zunohmender heimischer Erzeugung 
machtc sich der bolgische Wettbewerb hier besonders 
fuhlbar, so daB dio Syndikate sioh zu Proisnaehliissen 
vcrstanden. In  Triigern stellte das Syndikat Sonder- 
preise auf, um dem belgischen Wettbewerb im Norden 
und Nordosten bo3Sor begegnen zu konnen. Der Triiger- 
prois, der bereits Anfang Dezember auf 900 Fr. zuriick- 
gegangen war, wurde Ende Dezember auf 845 Fr. 
und nach E in tritt dor BrennstoffproisermiiBigung um 
weitere 65 Fr. auf 780 F r. ermaBigt. Stabeisen stellte 
sich 60 bis 80 F r. billiger ais Triigor, also otwa 700 Fr. 
Anfang Januar. Bleche, die friiher kaum zu haben 
waren, wurdon reichlieher angeboten; da3 Blcchsyndikat 
gab im Novembor Preisnachlasse von 100 bis 150 Fr. 
unter Aufsteilung einer neuon Klassifikation von 5 mm 
Grundtage an Stelle von 9 mm seither. Der Preis fiir 
Grobbleche betrug Anfang Januar 1005 Fr. gegen 
1205 F r. im Dezember und 1495 Anfang Oktober.

Die Gruudpreiso do3 Comptoir Sidćrurgiąue stellten 
sich im letzten Yiertel 1920 und Anfang Januar d. J. 
wie folgt:

Anfang
Oktober

1920

Anfang
Norembcr

1920

Ende
Dez.
1920

Auf
Jan.
1921

Franken f. d. Tonne

Ilalbzeug . . . .

Schienen • . . . 
UniTeraAlel»en . . 
Grobbleche . . . 
Mittelbleche . . . 
Fclnbleche .

715 
945 
975 

3395 
1405 

1555—1592‘/s 
1615

745 
945 
975 

1395 
1405 

1555—15921/s 
1645

745
845
975

1105
1205
1280
1355

745
780
975

1005
1105
1180
1255

In  Paris betrugen dio annahornden Handelsgrund- 
preise in den letzten Monaten; '

' )  Vgl. hierzu S. 315 dieser. Nummer.
2) Frei Wagen Iliitte  im Bezirk von Lonsywy, Briey

und Diedenhofen. -
3)  Gewohnliche Gute frei Bestimmungsort.

-f- 3,60 Fr. Octroi

Anfang
Oktober

1920

Anfang
Norember

1920

Ende
Dez.
19.0

Anfang
Januar

1921

Franken f. d. Tonne

1150 1150 1000 900
U-Eisen . . ~ . . . . 1200 1200 1050 950
Stabeisen I. Klasse . . 1200 1200 1000 900
Winkeleisen................... 1200 1200 1000 900
B an d eisen ................... '1500 1500 1200 1100
Bleche, 9 bis 25 mm. . 1570 1570

„ 8 1585 1580
1600 1590 > 1250 \  1150

o 1615 1600 [
»» ® » 1645 1620 J J
» 4 „ 1670-1690 1640—1650 1275 1170
„ 3 „ 1720—1790 16/0—1710 1300 1190

; „ 2>/a bis 3 „ 1800—1820 1730-1820 1350 ' 1-J30
2 „2»/s„ 1860—2000 1770-1880 1390 1260

Uniyerealeisen . . . . 15(50 1360 1170 1100
! W alid rah t................... 1350 1550 1150 11S0
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Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft in Dussel
dorf. — Dem Bericht des Vorstandes iiber das vom 
1. Juli 1919 bis 30. Juni 1920 laufendo Geschiiftsjahr 
entnehmen wir die folgenden Ausfuhrungen:

Der Druck des yorlorenen Krieges mit soincm Gc- 
waltfrieden vom 28. Juui 1919 einersoits, die Auswirkun- 
gcn des innerpolitischon Umscliwungos m it seinen die 
wirtschaftlichen Kriifto zcrsetzonden fiinfliissen ander
seits machteu sich in dor Geschaftstiitigkeit dos Stahl- 
\vcrks-Verbando3 wahrend dos verflo3senen Gcschiifts- 
jahres in ganz ompfindliclier Weiso geltend. Der immer 
noch der Naelipriifung harrendo, fiir Deutschland un- 
ertriiglicho und allmiihlich dio gesamto W oltwirtsjhaft 
bedroliendo Vertrag von Ver3ailles nahm der deutschen 
Eisenindustrie nicht nur den .groBtcn Teil ihror hei- 
misclion Eisenerze, sondern entzog ihr auch durch dio im 
September einsetzenden yertragsjttafiigen Kohlenlioferun- 
gen an dio Entente einon erhoblichen Teil der fiir dio 
Aufrechterhaltung eines geregelten Betriebes notwendi- 
gen Brennstoffe. Dio infolgo Mangels an Wagen und 
LokomotLvon trostlosen Verkehrsverhaltnisse, namontlich 
in der orstcn Ilalfto dor Beriohtszeit, sowie die wirt- 
schaftliehen Sehwiorigkeilen in Gestalt sich wiederholen- 
dor Lohnfordorungen und Arbeiterbewegungen, dor 
Eisenbahnerausstand im Januar und die politischen 
Wirren im Marz trugen zur Vorsclilochterung der Lage 
wesentlich bei. Dio unausbloiblieho Eolge waren zahl- 
reielie Botriebseinschriinkungen und -einstellungen sowie 
cin Riiekgang dor Erzeugung, dor fiir die Verbands- 
erzeugnisse seinen Ausdruck in einer yermindcrten Ab- 
lieferung dor Werko fand. Die Schwierigkeiten, dio sich 
fast von Wocho zu Wocho versehiirften und die E nt- 
wicklung der Dinge immor unuhersiehtlicher machton, 
zwangen die Werko, dio noch erhebliche Auftragsriick- 
stiinde vorliegen liatton, zur Zuriickhaltung in der An- 
nahme neuer Auftriige. Eino Befriedigung der regen 
Nachfrage des Inlandes, die sich tibrigens in der Folge- 
zeit zum grofien Teil ais kiinstlich erwiesen hat, und 
besonders auch des starken Bodarfs der Staatsbahnonj 
war deshalb nur zum Teil moglich. Das Geschaft naeh 
dem Auslande, das fiir betriichtliche Mengon zu giinsti- 
gen Preisen aufnahmefahig war, konnte ebenfalls nicht 
in dem Umfango gepflegt worden, wie es mit Riicksicht 
auf die deutsche Wahrung wiinschonswert gowesen wiire. 
Ganz besonders erschwort wurde die Ausfuhr durch die 
regierungssoitig getroffenon Mafinahmen und durch ein 
umstandliches Ausfuhrbewilligungsycrfahren, das der 
Auslandabnehmer begreiflicherweise nur so lange ge- 
duldig ertrug, bis das mit Deutschland im Wettbewerb 
stehendo Ausland seinen Bedarf decken konnto. Sind auf 
dieso Weise den deutschen Werkon namhafte Auftriige 
zu guten Preisen verloren gegangen, so konnten 03 die 
Mafinahmen .der Regierung, dio sieh die Yersorgung des 
Inlandsmarktes besonders angelegeu sein lassen syollte, 
doch nicht yerhindern, dafi zum Sehaden der deutschen 
Vo!kswirtschaft durch das bekannte Loch im We3ten 
bis zum Sohlufi dos Geschiiftsjahres betraclitliche Men
gen Walzfabrikato aller Art, dio fiir inlandischen Be
darf gekauft waren, unbehelligt ins Ausland abgeschoben 
wurden. Von dem Gesamtyersande in Hohe von 
1286-320 t  konnte der Stahlwerks-Yerband nur otwa 
Ho/o naeh dem Auslande abgeben.

Die Storungen und Ilemmungen des Wirtschafts- 
lebens in Verbindung m it der durch den sehleehten Stand 
der deutschen Valuta bedingten Verteuerung dor lioh- 
stoffe, insbesondere der Eisenerze,' verursacliten eino 
aufierordentliche Vermehrung der Gestehungskosten und 
zwangen zu erheblichen PreiserhShungen. Ih rer Not
wendigkeit konnten sich auch dio bei den Preisfe3t- 
setzungen im Deutschen Stahlbnnde zugezogenen Ver- 
treter der Regierung, der Verbraucher, dos Handels und 
der Arbeitnehmer um so weniger entztehen, ais die vor- 
genommenen Priifungen der Selbstkosten der Werke die 
Berechtigung der Forderungon auf Prciserhohungen er- 
gaben. Die stetig steigendo Preiskurve wurde erst in 
dem letzten Monate de3 Gesehaftsjahres durch Herab- 
setzung der gesamten; Wnlzęisenpreise unterbróchen, der

im Laufe dor niiclisten Monato weitere Preisermafiigun- 
gen gefolgt sind.

Auch dio Grundlagon dos Stahlworks-Verbandes 
wurden durch den ungliickliohen Ausgang des Kriege3 
und seine besonders dio deutscho Eisenindustrie schwer 
treffenden Folgou erscliuttcrt. Nach dem Ausscheiden 
der .lothringischen und luxemburgisehen Worko war im 
April 1919 dor Verbandsvertrag zunachst bis 30. Sep- 
tember verliingert worden. Ais dann Endo Ju li dio Saar- 
werke ausscliieden und auch die fernere Zugehorigkeit 
der oberschlesischen Worko in Frage gestellt wurde, 
mufite die Iloffnung auf einen Zusammonhalt bzw. auf 
eino Fortsetzung des Yerbandsyertrages mehr und mehr 
aufgegeben werden. U nter der ganzlich ycriindertcn po- 
litischen und wirtschaftlichen Lage und den zorfahrenen 
nnd unsicheren Yerhaltniśson auf dem Eisonmarkto 
glaubten einzelne Werko dor Freiheit des Handolns nicht 
entraten zu diirfen, um sich allen otwa eintretonden 
Schwankungen und Erschiittorungen des Wirtschafts- 
lebons besser anpassen zu konnen. Da dieso Werko 
einer Weiterverlśingerung wider3trebten, verfugto dio Re
gierung, die bis zur endgiiltigen Regelung dor Eisen- 
wirtschaft auf das Bestehen des Vorbandes W ort legto, 
im Verordnungswego viermal eino zwangswoiso Ver)an- 
gerung des Verbandsvertrag03, zuletzt bis 1. Juli 1920. 
Dio Macht der Verhaltnisse war starker ais der Ver- 
bandsgodanke. Nachdem dio Regierung in dom am
1. April 1920 ins Leben gerufoncn Eisenwirtschafts- 
bund das gewiinachte Instrum ent zur Rogclung der 
Eiscnwirtschaft- gefunden zu haben glaubte und auf 
eino weitere zwangsweise Verliingerung verzichtoto, er- 
reiclito der Vortrag zwischen .der Aktiengesellschaft 
Stahlworks-Verband und den Yerbandswerkon am
30. Juni 1920 6ein Ende. Seit dieser Zeit wurden yon 
dem Vorband nur noch solehe Geschafte, insbesondere in 
Eisenbahnoberbauzeug, abgewickelt, dio bis daliin un- 
erledigt geblieben waren.

Im allgemeinen darf gesagt werden, dafi der Eisen- 
wirtschaftsbund auch in denjenigen Kroisen, die, im 
Gcgonsatz zu der Auffassung unserer Industrie, auf 
desson Arbeit grofio Hoffnungen gesetzt hatten, ais un- 
zeitgemafi und ubcrfliissig bczeiclinet wird. Dio H aupt- 
aufgaben: Sicherstellung des dringenden inlandischen 
Bcdarfs und Regelung der Preiso fiir den inlandischen 
Verkehr, hatten, wTie es berufene Kenner der AYirt3chaft 
yorausgesagt hatten, sich zwanglo3 und auf _ natiirlichem 
Wege ohne Aufbietung eines umfangreichen und iiufierst 
kostspieligen behordlichen Apparate3 gelost. Mit der 
Verminderung der geldiichen Verpflichtungen fiir Roh- 
stoffbeziige wahrend der Kriogszeit aus dem Auslande, 
die fiir einen Teil der \tferko katastrophal zu worden 
drohten, und mit der Bessorung unserer Wahrung mufi- 
ten dio Preiso von selbst eine Wendung nach unten 
nehmen, und mit dem ersten Abbiegen der Preislinie 
zeigte sich dann auch sehr bald, dafi der yermeintliche 
grofio Inlandsbedarf in Wirklichkeit gar nicht bestand, 
sondern durch unsinnigos Hamstern nur kiinstlich her- 
yorgerufen worden war. An dio Stelle einer lebhaften 
Nachfrage tra t eine allgemeine Vorflauung des Marktes, 
der auch durch die unter dor Ilerrschaft des Eisenwirt- 
schaftsbundes yorgenommenen Preisherabaetzungen nicht 
Einhalt geboten werden konnto. Dor auslandischo W ett- 
bowerb maehte sich auf den Auslandsmiirkten von Monat 
zu Monat starker fiihlbar, so dafi die yorher yorhaudene 
Gelegenheit zu grofierem Absatz dorthin trotz Erleiehte- 
terung der Ausfuhryorschriften, insbesondere nach Ab- 
lauf des Gesehaftsjahres, ebenfalls mehr und mehr ver- 
loren gegangen ist.

Ueber die einzelnen Erzeugnisse. ist zu bemorken:
H  a 1 b z o u g. Der Fortfall der erheblichen Be- 

teiligung der westliclien Werke maehte eine ausreiohende 
Halbzeugbeliefernng unmoglich, und fur die Ausfuhr 
kamen nur geringe Mengen in Spezialausfiihrung in 
Frage. Der Gesamtversand betrug 314 762 t  (Rohstahl- 
gewicht) gegen 439 309 t  im Yorjahro oder 124 547 t 
weniger. Nach dem Inlando wurden 302528 t  =  96,11o/o 
abgesetzt, iKtf-ii deni Auslande 12 234 t  =  3,89 o/o gegen-
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iiber 436 154 t  oder 99,28 o/o bzw. 3155 oder 0,72 o/o im 
Gcschaftsjahro 1918/19.

E i s e n b a h n o b e r b a u z e u g .  In  schwerem 
Oberbau war sowohl fiir das Inland ais anch fiir das 
Ąusland der Auftragsbestaud umfangreich, aber die wie- 
derliolt yorgenommono -Kurznng der den Werken zuge- 
teilten Brennstoffmengen sowio sonstigo Storungon, be- 
eintraehtigten die Ilerstellungsmoglichkeit der Werke 
aufJerordentlich. Im  Friihjahr wurde der Versand etwas 
giinstiger; die Erzeugung geniigte jedoeh nioht zur Be-' 
friedigung der andauernd starken Nachfrage. An O boT- 
baustoffen kamen 586 814 t  (Rohstahlgcwicht) zum Ver- 
sand, das sind 229 097 weniger ais in der Vergleiehszoit 
1918/19 (815 911 t) . Der Anteil des Inlandes betrug 
466 728 t  oder 79,54 o/0, der des Auslandes 120 086 t 
oder 20,46 o/0 gegen 759 727 t  =  93,11 o/0 bzw. 56 184 t  
=  6,89o/o.

Das F o r m e i s e n -  Gcsehaft litt, wie schon im 
Vorjahre, besonders untor den Folgen der politischen 
Umwalzung. Die standig zunebniende Verteuerung der 
Baustoffe nnd Arbeitslohne scliloB eine kraftige Wieder- 
belebung des Baumarktes aus. Die Bautiitigkeit nahm 
infolgedesson im allgemeinen nur geringe Mengen. Form
eisen, namentlich fiir Siedclnngszwecko und gomein- 
niitzige Wohnungsgesellschaften auf, wahrend dor Be
darf der Waggonfabriken und Eisenbauanstaltcn immer- 
hin noch groBere Formeisenmengen beanspruchtc. In 
den letzten Monaten des Geschaftsjahres war dio Untor- 
bringung von Auftriigen deshalb sehwierig und nur vor- 
einzelt moglieh, weil der Stahlwerks-Verband fiir Herein- 
nahme neuer Bestellungen nur noch fiir Lieforungen 
bis 30. Juni in Frago kam. — Am Auslandsmarkte lag 
gute Nachfrago vor, der jedoeh nicht ernstlich nach- 
gegangon werden konnte. Der Versand dahin hielt sich 
deshalb in bcscheidenen Grenzen und betrug nnr etwas 
iiber 3 o/o des Formeisen-Gesamtabsatzes. An Formcisen 
wurden insgesamt 384 743 t  (Rohstahlgewieht) yersandt 
gegen 441 820 t  in 1918/19 oder 57 077 t  weniger. Von 
dem Versand entfielen auf das Inland 372 360 t  =  
96,78 o/o, nuf das Ausland 12 383 t  =  3,22 o/0 gegeniiber 
402397 t  =  91,08o/o bzw. 39-125 t  =  8,92o/ó im Vor jahre.

In  den einzelnen Monaten des Geschlifsjahres ont- 
wickclto sich der Versand der yerschiedencn Erzeugnisse 
wic folgt (Eohstahlgewicht):

Monate
Halb-
zeug

t

Eisen-
bahn-

material
t

Form-
eisen

t

Ins-
gesamt

t

Minder- 
bzw. Mehr- 

yersand 
gegen das 
Yorjahr 

t
1919 Joli . . . 

August . . 
September ♦ 
Oktober 
Ncrember , 
Dezember .

1920 Januar . . 
Februar 
Marz.
April . . 
Mai . . . 
Jnnt . . .

42 712 
34 762 
58 254 
26 412 
19 081
18 967 
12 543
19 062 
22 516 
21858 
17 260 
21 332

55 491 
62 008 
61147 
59 632 
43 122 
51666 
33 412 
39 830 
36 563 
42 581 
45164 
56198

37 598 
40 542 
42 233 
36 233 
34 988 
30 097 
27164 
29 338 
27 687 
27 872 
26 060 
24 931

135 801 
137 312 
161634 
122 277 
97 194 

100 730 
73 119 
88 230 
86 766 
92 311 
88 484 

102 461

— 68 181 
— 68 626
— 21960
— 30 892 
+  9106
— 5 067
— 52 242
— 42 990
— 63150
— 30 088
— 28 204
— 13 274

Insgesamt 314 762 586 814 3S4 743|l 286 319 — 410 721

Der n r b e i t s t a g l i c h o  Yersand betrug:

H o n a t e

A r b e i t s t S g l i c h e r  Y e r s a n d

1918/19

t

1919/20

t

Minder-^bzw. Mehr- 
yersand gegen das 

Vorjahr 
t

1919 -Tali . . . . 7S70 5 030 — 2 340
Angasfc . . . 7 627 5 281 — 2 346
September . . 7 31 i 6 217 — 1127
Oktober. . . 5 673 4 529 — 1144
Norember , . 3 521 4 050 +  526
Dezember . . 4 408 4 029 — 379

1920;Januar . . . 4 822 2 812 — 2 010
Februar. . . 5 468 3 676 — 1792
Mfirz . . . . 5 766 3 214 — 2 552
Apri l . . . . 5100 3 846 — 1 254
Mai . . . . 4 488 3 687 — 80L
Juni . . . . 4 829 4 098 — 731

Durchschnittlich 5 564 4 217 — 1347

S t a b e i s e n  - A  u s f u l i r .  Der Umsatz des dcm 
Stnh!werks-Yerbancle nngegliederten Stabeison-Ausf uhr- 
verbandes betrug im Berichtsjahre 279 456 t. E r hiitto 
zum Nutzen unserer Handclsbilanz und unserer Wiihrung 
noch gesteigert werden konnen, wenn nicht durch die 
beengenden Fesseln der Zwangswirtschaft die Ausfuhr 
erschwert und beschrankt worden wiire. Es ist dies 
um so bedauerlicher, ais die Gefahr des Verlustes wich- 
tiger ausliindiseher Markte an den fremden Wcttbcwerb 
nicht von der Hand zu weisen ist. Belgien konnte seine 
Stabeisenausfuhr Sn den ersten 10 Monaten des Jahres
1920 mn durchschnittlich 414 o/o im Monat gegeniiber 
dem Yorjahre erhohen nnd England hat im Jahre 1920 sejine 
monatliche Stabeisenausfuhr von 1913 bereits iibarholt.

Der Lieferungsyertrag m it dem St.abeiscn-Ausfulir- 
verband, der satzungsgemiift bis drei Monato naeh Auf- 
hebung des Kriegszustandes Gcltung hatte, ondigte am 
17. Mai 1920.

“ Abbau der wirtschaftlichen Demobilmachung. —
Durch Verordnung der Reichsrcgiorung vom 18. Fe
bruar 1921ł ) sind dio in den Kommunalverbandcri er- 
richtoten Demobilmachungsausschiisse bis zum 31. Harz
1921 aufzulosen. Die dem DemobilrnaehungsausschuG 
verbleibenden Aufgabon konnen durch die Landes- 
zentralboliorde einem anderen AusschufJ iibortragen wer
den. Die Anordnungen der Reichsministerien. und der 
iibrigen Demobilmachungsbeliorden treten mit dem
31. Marz 1922 aufJer K raft. Unberuhrt bleiben die 
Vorschriften der Yerordnung des Rcichsamtes fiir die 
wirtschaftliehe Demobilmachung vom 21. Noyember 1918.

Reichsknappschaftsgesetz. — Es wird jetzt der 
E n t w u r f  e i n e s  R e i c h s k n a p p s c l i a f t s -  
g c s e t ż o s  YeroffcntJiclit2), durcli das dio Sozialver- 
sieherung der im Bergbau Besehaftigten auf eine neue 
Grundlage gestellt werden soli. Dio wesentlichen Be- 
8timmungen sind folgendo:

Der k n a p p s o h a f t l i e h e n  Y e r s i c k e r u n g  
u n t e r l i e g c n  die auf den Bergwerken oder sonstigen 
knappschaftspfliehtigen Werken sowie die im Diensto 
des Reichsknappschaftsvereins oder der Bezirksknapp- 
schaftsvereine und besonderen ICrankenkassen beschaf- 
tigtcn Arbeit nehmer. K n a p p s c h a f t s p f l i e h t i g  
sind Werke, in denen Mineralien oder iihnlicho Stoffe 
bergmannisch gewonnen werden mit Ausmahme von Sa- 
linen; ebenso knappschaftspfliehtig sind Aufbercitungs- 
anstaltcn, Bctriebsanlagen, dio ais Nebenbetriebo eines 
knappschaftliehen Werkes mit dićsem im Zusammenhang 
stehen. G c g c n s t a n d  d e r  Y e r s i c h o r u n g  sind 
knappscliaftliche Invalidenjronsionen, knappschaftlicbe 
HinterbHebenenunterstiitzung (Pensi0 nskas£en) und die 
Loistungen der reichsgesetzlichen Arbeiter- und Ange- 
s!elltenvorsicherung, m it Ausnabinc der Unfallversiche- 
rung. T  r  a g e r  der Versiehcrung is t der Reielis- 
knappsehaftsyeroin, der Bioh in die bestehenden Bezirks- 
knappschaftsyereine gliederh Aufsiehtsbebordo ist der 
Roiclisarbeitsminister. Eino ein lici’ liche Rcdehsltrankon- 
kasse ist insofern nicht yorgeschen, ais dio Kranken- 
yersichcrung den Bezirksknappschaftsyereinen und den 
fiir ein oder mohrere Werke b?sfehenden besonderen 
Krankenkassen iibertrag?n. Die Bezirksvereino oder 
-kassen haben ais M i n d e s t l e i s t u n g o n  die im 
zweiten Buch der Reichsvorsicheningsordnung vorge- 
schriebenen Regelleistungon der Krankenkassen zu ge- 
wahren: Dor 5. Abschnitt des Gesetzentwurfos bc-
treffend die P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g  d e r  Ar -  
b e i t  o r hiilt fost an den Bestimmungcn des bestehenden 
preufysJien Knappscbaftsgesetzes. Die L e i  s tu  n g e n ,  
die in dem Gcsetzentwurf yorgeselien sind, sind folgende:
1. eine Inyalidenpension dem Knappschaftsinyaliden;
2. eino Pension fiir die Witwen auf Łebenszeit oder bis 
zur Wiederverheiratung; 3. oino Boihilfo zur Erziebung 
der Kinder yerstorbener Mitgliodor und Knappschafts- 
inyaliden bis zur Vollcndung des 15. Lebensjahres;
4. einen Beitrag zu den Begrabniskosten der Knapp-

1) Reichs-Gesetzblatt 1921, Nr. 19, S. 189/90.
2) Ind. u. I-Iandelsztg. 1921, 21. Febr., Nr. 43.
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schaftsinvaliden. — Die weiteren Bcstiminungen beschaf- 
tigen sieli eingehend m it den Yoraussetzungen, die zu 
erfiillen sind, um Anspruch auf eine der vier Leistungen 
zu erhalten. Um eine Inyaliditiit zu yermeiden, ist 
in gegebenen Fallen ein Heilverfahren yorgesehen. Der
6. Abschnitt des Entw nrfs behandelt die V e r s i e h e -  
r u n g e n  d o r  A n g e s t e l l t e n ,  der 10. Abschnitt 
dio V e r f a s s u n g  d e s  R e i c l i s k n a p p s c h a f t s -  
v e r e i n s, der Bezirksknappschaft-syereino und der be- 
sondcren Krankenkassen.

Anmeldung des Wettes eingefuhrter Waren. —
Eine am 1. Miirz 1921 in K raft trotende V e r o r d -  
n u n g bestimmt, daB fur alle oingefuhrtcn Waren, die 
nach dem Gesetze, betreffend dio Statistik dos Waren- 
verkehrs m it dem Ausland, vom 7. Februar 1906 anzu- 
melden sind, bei der Anmeldung der W ert anzugebon ist. 
Der Empfiinger ist zur Werianmeldung yerpflichtot. 
Ais W ert g ilt regelmiiCig der W ert, den dio Ware , 
beiin U ebertritt iiber dic Grcnzo liat. Der Wert 
ist in deutscher W ahrung auf ganze Mark abgerundet 
anzumelden.

Aktien gesellschaft Oberbilker Stahlwerk, Dusseldorf.
— lin Gesehiiftsjahre 1919/20 wurde das Unternehmen 
dureh Brennstoffmangel zu erheblichen Betriebsein- 
schrankungeu gczwungcii. Unzureichende Wagengestel- 
lung, wiederholtc Versandsperren, Strciks usw. wirkten 
ebenfalls sehr naehteilig auf den Geschaftsgang oin. 
Wegen der hohen Kosten konnte im Berichtsjahre die 
Wiederinstandsetzung und Erneuerung der Werksanlagen 
nicht in Angrift' genommen werden. — Dic Gewinn- 
und Verlustrechnung weist neben 722 114,10 J l  Gewinn- 
yortrag einen Betriebsuberschufi von 7 634 300,03 J6 auf. 
Nach Abzug von 2 880 657,49 J l  allgemeinen Unkosten, 
Zinsen, Stcuern usw., 880 560 J l  Abschreibungcn, 
500 000 J l  Zuweisung an die gesetzliclie Riieklagc,
2 500 000 J l  Zuweisung an den Entwertungs- und E r- 
neuerungsbestand sowio 500 000 M  Ausgaben fiir
Wohlfahrtszweeke yerbleibt ein Reingewinn yon

'1 095 196,64 J l ; hiervon werden 4000 J l  Gewinn-
anteile an den Aufsichtsrat gezahlt und der Best auf 
neue Rechnung yorgetragon. '

Klein, Schatizlin & Becker, Aktiengesellschaft,
Frankenthal (Pfalz). — Die Umstellung der Werke 
auf den Friedensbetricb lnelt wahrend des Gesohiifts- 
jahres 1919/20 noch an. Zur Ansgestaltung der Betriebe 
wurdo das A k t ie n k a p i ta l  um 7 Mili. J l  auf 15 Mili. J l  
e r h o h t .  Dio Ausgaben fiir Lohne nnd Gehiiltor der 
Angestellten und Arbeiter betrugen im Beriehtsjahre 
trotz Verminderung der Belegschaft 13 257 262 J l  gegen
6 070 380 J l  im Jahre 1918/19. Der Betriebsiiberschuft 
belauft sich neben 115570,80 J l  Yortrag auf 701941,43Jl.  
Nach Abzug yon 277 387 Jb Abschroibungen yerbleibt 
ein Reingewinn yon 540 125,23 Jl. Hieryon werden 
27 006,26 Jb dem Reserycbestand zugewiesen, 32 211,90 J l  
Gcwinnanteile an den Aufsichtsrat und 192 400 Jb Bo- 
lohnungen an Beamte gezahlt, 287 500 J l  Gewinn (6 o/o 
auf 3 Mili. J l  alte nnd 6 o/0 auf 3 Mili. J l  neue Stamm- 
aktien fiir i/2 Jah r sowie 7 o/o auf 500 000 Jb Vorzugs- 
akticn fiir l/2 Jah r) ausgeteilt und 1007,07 J l  auf neue 
Rechnung yorgetragen.

Llndener Eisen- und Stablwerke, Aktiengesellschaft 
in Hannover-Llnden. — Wahrend des Geschafts jahres
1920 war das Unternehmen in allen Abteilungen gut 
beschaftigt. In  don letzten Monaten machto sich aller- 
dings ein Proisriickgang _bemerkbar, obglcich die Ge- 
stchungskosten infolge der hohoren Preise, Lohne und 
Unkosten bei gleichbleibenden Rohstoffpreisen stcigende 
Richtung zeigten. Zur Yerstarkung der Betriebsmittcl 
wurde eine 4l/2prozentdge Anleiho in Hiihe yon
1,5 Mili. J l  aufgenommen und das A k t i e n k a p i t a l  
um 2 100 000 Jb auf 4 200 000 M  e r h o h t .  Der Um- 
satz wahrend dea Berichtejahres betrug 34 Mili. Jl. —  
Yon dem sich insgesamt ergebenden Reingewinn yon
2 173 276 Jb werden 165 000 J l  der SonderrUcklage und 
150 000 J l  dem Beamten- und Arbeiterunterstiitzungs-

bestand zugewiesen, 283 330 J l  satzungsmaGige Gewinn- 
anteile und Vergiitung an dio Beamten gezahlt,
1 260 000 J l  Gewinn (30o/o gegen 0o/0 i. V.) ausgeteilt 
und 314 946 J l  auf neue' Rechnung yorgetragen.

J. Pohlig, Aktiengesellschaft fn K61n. -  Im  ab-
gelaufenen Gesehiiftsjahre 1919/20 machten sich bei dem 
Unternehmen dio Nachwirkungen des politischon und 
wirtsehaftliehen Zusammonbruches in erhohtem MaBe 
bemerkbar. Der Eingang yon Auftriigen war unregel- 
miiCig und blieb weit hinter den Friedensjahren zuruck. 
Die Fabrikon waren im allgemeinen schwach beschaftigt. 
Die Tochtergesellschaft des Unternehmens in Wien 
arbeitete im Beriehtsjahre befriedigend. Zur VergroBe- 
rung der Betriebsmittel wurde das A k tie n k a p i ta l  um 
21/2 Mili. auf 5 Mili. J l  e r h o h t .  ■— Die Gewinn- und 
Verlustreclmung weist neben 29 259,56 J l  Yortrag einen 
BetriebsiiberschuG von 1 230 994,31 J l  auf. Nach Ab
zug von 439 056,30 J l  Abschreibungcn yerbleibt ein 
Reingewinn yon 821 197,57 Jl. Hieryon wurden 
250 000 J l  dcm Reseryebestand und 100 000 J l  dem Be
amten- und Arbeiterunterstiitzungsbestand zugewiesen, 
63 354 J l  Gcwinnanteile gezahlt, 300 000 Jb Gewinn 
(12o/0 wic i. V.) ausgeteilt und 107 813,57 J l  auf neue 
Rechnung yorgetragen.

PreB- und Walzwerk, Aktiengesellschaft, Reisholz 
beł DOsseldorf. — Im  Gesehiiftsjahre 1919 war das 
Unternehmen hinrcichcnd mit Auftriigen ycrsehen, vcr- 
mochtc aber seine yolle Lcistungsfahigkeit nicht aus- 
zunutzen, da die Arbeitslcistung durch Verkiirzung der 
Schiehten, Strciks u. dgl. im allgemeinen zuriickgegangon 
ist. Das S t a m m a k t i o n k a p i t a l  wurdo um 
110 000 Jb auf 890 000 h  e r  a b g e s e t  z t. — Die
Ertragsrćchnung ergibt einen Betriebsgewinn von.
4 147 130,04 Jl. Nach Abzug yon 2 316 4 6 5 ,9 1 ^  Hand- 
lungsunkosten und 685 495,37 J l  Abschreibungen ver- 
blcibt ein Reingewinn yon 1145168,76 JL Hieryon wur
den 114 516,88.II der gesetzlichen und 574 651,88 J l  der 
auCerordentlichen Riicklage zugefiihrt sowie 456 000 Jb 
Gewinn (je 6 0/0 yon 3 800 000 Jb Vorzugsaktien fiir die 
Geschaftsjahro 1911 und 1912) ausgeteilt.

Rheinische Elektrowerke, A.-G. in K61n. —  Die
im letzten Gcschiiftsbericht erwahnto Uebernahrac der 
elektrometallurgischen Anlagen konnto auch im Ge
schaftsjahro 1919/20 nicht durchgefulirt werden. Zur 
Ver3t;irkung der Betriebsmittel war eino Erhohung des 
Aktienkapitals auf 5 Mili. Jb und darilber hinaus auf 
22 Mili. J l  geplant. Die jedoch yoraussichtlich erst im 
laufenden Geschaftsjahro zur Durchfiihrung gelangen 
wird. — Dic Ertragsrechnung ergibt einen Rohgcmrinn 
yon 809 589,24 Jl. Nach Abzug yon 7737,83 J l  Yerlust- 
yortrag aus dem Jahre 1918/19, 759 830,09 , II al!gelnein?n 
Unkosten und 7532,80 J l  Abschreibungen yerbleibt ein 
Reingewinn yon 34 488,52 Jl, der auf neue Rechnung 
yorgetragen wird.

Stahlwerk Vfilkllngen, Aktiengesellschaft in Vo!k- 
Ilngen a. d. Saar. — Die R o c h  l i n g a c h  e n  E i s e n -  
u n  d S t a h l w e r k e  G. m. b. H. in Volklingen a. d. 
Saar sind in das S t a h l w e r k  V o l k l i n g e n  A.-G. 
in V61klingen a. d. Saar m it einem Grundkapital von 
10 Mili. J l  u m g e w a n d o 11 worden. Gleichzeitig 
ist noch eine R o c h  l i n g  - Y o l k l i n g  e n  A.-G. 
mit einem Grundkapital yon 4 Mili. J l  begriindet worden.

Biicherschau.
D ic h m a n n , Carl, Ingenieur- Chemiker: Der

basische H e r d o fe n p r o z e f i. Eine Studie. 2., 
verb. Aufl. Mit 42 Textfig. Berlin: Julius 
Springer 1920. (VIII, 278, 10 u. 5 S .). 8°. 
42 J l ,  geb. 50 Jl

Von dcm riihmlichst bekannten Buch isfc eine zweite, 
umgearbeitete Auf lage ersdiioucn, die von allen Stahl
werk ern begriilH werden diirfte, da die Vorzuge de3 
Yerfassers: scharfainnige Beobachtung, grofttes theo~
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retisches Wissen gepaart mit roichen praktischen Erfah- 
rungen, das Buch zu einem unentbchrlichcn Nachschlago- 
werk eino3 jeden Stahlwerksingenicura raachen.. Da es 
auch stilistisch iiberaus gewandt geschriobon iac und eine 
Anzahl geistrdchor Vergleiche enthiilt, ist es goradozu ein 
Gonu fi, sich darin zu vertiefen. Es kann daher nur aufs 
neue warm erapfohlon werden.

N ur das, Tras neu ist, sei kurz besprochen. Bei 
„Thcorie und Prosis des Generatorprozessos" (Seite 77 
bis 82) wird zunadist thoorotisch gozoigt, wie ein Ga-s- 
erzeuger eigentlich betrieben werdon mufitc, aber prak
tisch nicht betrieben wird. Einigo Skizzen geben cin 
anschauliches Bild von dem Zustand eiines Gaserzeugers 
im Innern, crm ittelt durch einfache praktisohe Ver- 
fahron. Dafi nicht backende, gleiche KórngrSfióa dio 
boston Ergebnisse liefern, stohfc fe3t, 03 ist jcdóch nicht 
zu vorkonnen, daB unter don houtigen gehwierigen Ver- 
haltaissen dió Gaserzeuger oft gozwungen sind, die gerade 
yorhandeuen Kohlenarton und Kohlensorten zu ver- 
wenden.

Auf Seite 104 bis 106 worden bedeutsame Unter
suchungen iiber Mengen und Gesehwindigkeiten der Gase 
an den yersehiedenen Stellen eines Herdofens besprochen 
und, daran anschliefiend, der Abschnitt iibor dio „Begu- 
lierung der Temperatur im Iierdrauine“ (Seite 106 
bis 123) in sohr erweiterter, yollig umgcarbeitetor Weise 
vorgćliihrt; besonders treffend und iiberrasehend ist, wio 
derVerfasser„Vejbrennungsorseheinungen“ im Bilde fest- 
hiilt (Seite 107 bis 108) und eriautert. Auf Seite 112 
bis. 113 ist eino -kurzo Abhandlung mit sdiematischer 
Skizzc des Miirz-Ofcns cingeschaltet. Es folgt dann 
(Seite 118 bis 123) ais neu oin Versueh des Verfassers, 
„wie hoch man dio Temperatur dor Flammo in einem 
Regenerativofen iiberhaupt treiben konnte"; ferner be- 
sprieht er noch einigo Fcuerungen fiir Ilerdofen zur 
Stahlerzeugung, wie Kohlenstaubfeuerungon und solche 
mit fliissigen Brennstoffen mit einigen orlautornden. 
Zahlcntafcln. Ueber die Beheizung der Martinofen mit 
Hochofen- und Koksofengas ist leider nichts gesagt.

Gleichfalls fast ganz umgearbeitet und wesentlich 
erweitert is t Absdinitt 17 • „Beduktions- und Oxvdations- 
prozesse" (S. 124 bis 134). In  diesem besonders intor- 
essanten Kapitel, in dem vom Verfasser auch nouere 
Untersuchungen von O sann (,,abgebroehene Schmcl- 
zen") und von Baur und Glafinor besprochen wer
den, kommt er zu wichtigen Schliissen de3 Beduktions- 
vorgange3, wenn auch bemerkt werden mufi, daB dio an 
Scharfsinn kaum zu uberbietenden Ausfuhrungen iiber 
dieso Vorgango nooh sehr erweiterungsfiihig sind. Des
halb sagfc der Verfassor m it Becht, dafi sich die Wisson- 
schaft iiber die Vorgtego im Innorn unsoro? grofiten 
Beduktionsapparates, des Hochofens, und iiber das eigent- 
liche Wcsen des Beduktionsvorganges noch fast yollśtan- 
dig ausschweigt.

Im Absdinitt „Boheisenorzprozefi mit fliissigem E in
satz" vormifit man beimTalbotverfahren (Seite22S bis 230) 
ein Eingehen auf die grofio Neuanlago in Witkowitz, 
deren Bedeutung in unserer Zdtschrift wioderholt ge- 
wurdigt wurdo. Da der Verfasser gerado ais unbe- 
strittene Autoritat auf dem Gebieto des Roheisenerz- 
yorfahrens gilt, wiire es auch orwunscht gewesen, wenn er 
die neueren zcitgemafion Stahlwerksanlagea in  dor Ver- 
arbdtung flussigen Bohdsons, wie z. B. die der Deutsch- 
Luxemburgischcn Bergwerks- und Hiitten-A.-G., des 
Bochumor Vereins und der Konigshutte, in iliren Ar- 
beitsverfahren besonders crwiihnt hatte.

Auf Soite 254 bis 257 kommt Diehmann auf oinige 
Yorgiihge beim Roheisenverfahrcn zuriick, dio er neuer- 
dings auf einigen Werken gemacht hat. Dic Eachgenossen 
werden dio gesehilderten Vorgange und dio voraussidit- 
lichon Erklarungen, die der Yerfasser gibt, gewifi auf- 
merksam, leson. Der Unterzeichneto kann jedoeh nicht 
umhin zu erklśiron, dafi auf einem oberschlesischen Werke 
Beobachtungen gcmacht wurden, die zu anderen Ergeb- 
nissen fiihrten. DaB aber eine gleiche Analyse noeh keine 
Gewahr dafiir 'ist, daB audi alle Eigansohaften dea Boh- 
eisons die gleichen sind, ist unzweifelhaft richtig und

ist z. B. auch beim Tlioinasyerfahren bcobachtet worden. 
Moglich ist es, daB dabd der Sauerstoffgehalfc des Boh- 
eisens eine bishor noch nicht aufgekliirte Rolle spielt. 
Auf Se!t:> 260 hat der Yerfasser bei Kapitel 23, „Die Ver- 
wertung des Phosphorgehaltes de3 Roheisens", noch eine 
Verbessorung seiner friiheren Ansicht eingeschoben, wo- 
nach bei einem Roheisen hut 1 o/o Phosphor eine Sehlaekc 
mit 17o/o Phosphorsiiure erhaiten werden konnte; er ist 
nunmehr zu der- Ueberzougung gelangt, dafi ein solche3 
Roheisen etwa 1,25 0/0 Phosphor enthalten miifite. Der 
Unterzeichnete kann dieso Ileraufsetzung des Phosphors 
im Roheisen nur gutlieifien, die er boi seiner Besprechung 
der ersten Auflage1) bereits empfohlen hatte.

Eisenach. li. Genzmer.
J a h rb u ęh  der H a fen b a u t c c lm is cli e n G esell

sc h a ft . Bd. 2, 1919. (Mit 1 Titelbild, 5 Karten 
und zalilreichen Abb. im Text.) Hamburg: Boysen
& Maasch 1920. (223 S.) 4°. 50 J l ,  geb. 60 Jl.

DaB der zweitc Band des Jahrbuches der Hafen- 
bautechnischen Gesellschaft in stark yermelirtem Umfange, 
in gutem Gewande, m it vielen Abbildungen, K arten und 
Bildern hat erschoinen konnen, ist ein Zeichen, daB die 
Gesellschaft sich in erfroulicliem Waclistum befindet. 
Neben den geschaftlichon Bericliton, dem Mitglieds- 
Yorzoichnis, den Satzungen sowie den Nachrufen fiir die 
leider nur zu zahlreichen Toton der Jahro 1914 bis 1919 
bringt das Jahrbuch aeht Aufsiitze, von denen jedoeh 
nur dor zweite, seohsto und achte fiir dio Leser dieser 
Zeitsohrift besonders wichtig sind; dio anderen Boitrage 
enthalten zwar gleichfalls yiele wertvollo Mitteilungen, 
d e r R łum  yerbietet mir aber, auf sio naher einzugehen.

In  dem z w o iten  Baitrag, betitelt „D er Emder Hafen 
und seine Zukunft", behandelt Regicrungabaumoister 
St.-Jjtifl. L o h m e y e r (Emdon) zuerst dio geschichtliche 
Entwicklung Emdens und daran ansohlioBond dio Ent- 
stohung des Dortmund-Ems-Kanals. Dann folgen der 
weitere Ausbau des Emder Hafens und des Eahrwassers 
in See, dio gewerblichon Anlagen und der Yerkehr Emdons. 
Der Verfasser zeigt, wio auBergewohnlich gunstig das 
Verhaltnis von Einfuhr und Ausfuhr im letzten Fricdens- 
jahro war, wie Emden hier fast volliges Gleichgewicht 
orzielt hatte. Boi 3,3 Mili. t  Gesamtsceverkehr sehlicBt 
sich 2,8 Mili. t  Binnonsohiffsvcrkohr an, oin Boweis fur 
dio Badoutung des Dortmund-Ems-Kanals fur den See- 

.hafeji Emden. W eiter werden dio Piano fiir eine zu- 
kunftige Ausgostaltung des Emden angehendon Kanal- 
netzes besprochen. H ier t r i t t  Lohmeycr fur den zwar 
naoh soiner Ansioht heute nooh nioht moglichen, spiiter 
aber dooh notwendigen Bau des Iiiistcnkanals yon Emden 
uber Wilhelmshayon nach Bremorhavon und schlieBlich 
bis zur Elbomundung eih. E r bekampft den von Olden
burg yerlangton Kampo-Dorpon-Kanal und den von Brcmcn 
goforderten Bramscher ICanal. Den groBen Vorteil des 
Bramseher Kanals, dio englische Kohle aus Bremon und 
Hamburg zu yerdrangon, gibt Lohmeyer zwar zu, er 
fiirohtet aber, daB der Bramscher K anał aueh die heute 
iibor Emdon gohendo Erzausfuhr an sich roiBon wiirde.' 
Indesson rechnet Lohmeyer yorlaufig nicht m it dcm Bau 
des Bramscher ICanals und ha lt daher Emdens weiteres 
A ufbluhenfurgesichert. — Die von Lohmeyer befurchtete 
Gefahr einer Eatwertung der Emdener Anlagen durch den 
Bramscher Kanał erscheint allerdings bei erster Prufung 
groB; dio genaueren Untersuchungen, wie 3ie vor 
allom yon Suling (Bremen) durchgefiihrt sind, zeigen 
jedoeh, daB Emden yoraussichtlich wonig von dieser 
hochwertigen Verbindung m it Bremen und Hamburg zu 
furchten haben wurde.

Der s e c h s te  hier ebonfałls zu bespreehende Aufsatz 
uber „Starrgefuhrte Groifer, ihro Vorteile und Entwick 
lungsmogliehkeiten“, yon dem inzwiselien yerstorbenen 
Rcgierungsbaumeister a. D. Sr.-^ng. Richard B o rch ers , 
yerdankt ssine Entstehung den groBen Erfolgen, die der 
Hulettgreifer in dem Verkehr auf den groBen Scen Nord- 
amerikas errungon hatto*). Der Verfasscr.fuhrt richtig

1) St. u. E. 1910, 27. April, S. 722.
2) Vgl. St. u. E. 1913, 3. Juli, S. 1089/1103.
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aus, daB os sich hior um eino besonders verwickelte Auf- 
gabo handelo, woil es sioh dabei n icht alloin urn die Um- 
scblagsanlage, sondern auch um dio Schiffsausbildung 
drehe. Die deutschen Binnonscliiffe sind zum groBten 
Teil m it zu loichtem Boden gebaut, um die Angriffo des 
Hulettgroifers ohne Gefaliraushalten zu konnen. Borehers 
bcspricht nun die Wirkungswoise dieser Groifer unter 
Hinwcis auf don Unterschied zwischen den weieheren 
amerikanisehen und don harteren sehwcdischen Erzon. 
Dann macht er Mitteilungeń uber oine W eiterent- 
wicklung des Hulettgroifers fur deutsche Verhiiltnisse, 
woboi er noch darauf hinwoist, daB es sich fiir unsere 
Verhaltnis30 nioht ompfiohlt, woitgohond zu sehemati- 
sicron.

Dor a c h to , an dieser Stelle auch noch zu bohandelndo 
B'jitrag ,/Frankreichs Schiffahrtspolitik auf dem Rhein“ , 
von Dr. A. S c h m id t-E s so n  (Hamburg), ist heuto von 
besonderer Wichtigkeit. Schmidt behandelt zuerst die 
allgemeine dureh don Vertrag von Vorsailles gegebene 
Lage, wio Frankreieh in unbilligster Weise seine ihm 
zugefallenen Vorteile ausnutzt, wie es dureh seine Politik 
eino ungehoure Drosselung fur don Rheinverkchr erstrebt. 
Im AnschluB hieran bespricht Schmidt dann die Strafl- 
burger Hafenanlagen, woboi er zeigt, in welch vorzug- 
licher Weiso dieser Hafen von Doutsohland entwiekelt 
worden war. Es folgt eine Darlegung der Absichten Frank
reichs auf den Kohler Hafen, den Frankreieh sich an- 
gliedern wollc, um jeden Wettbewerb Deutsclilands aus- 
zuschalten. Die StraBburger H ifen seien planmaBig 
herabgesetzt, die Kehler Anlagen in ubertriebener Weise 
gelobt wor len, um so dio vom Kohler Hafen drohendc 
Gefahr groBer ersohoinon zu lassen. Schmidt woist da
gegen nach, daB heuto ein Wettbewerb des deutschen 
Kehler Hafons gcgenuber dem franzosischen StraBburger 
Hafen geradozu unmoglich, Kolii also auoh wirtschaftlicli 
fur Frankreieh entbehrlich sei. Dieso Ausfuhrungen 
worden dann unterstriehen in den Absatzen uber dio 
Bagunstigung Frankreichs duroh yerkehrs- und zollpoli- 
tische Bostimmungen. Es wird gezoigt, daB letzten 
Endes dio Politik Frankreichs auf dio LosrciBung der 
Rheinlande hinzielt und dann dio siimtlichen deutschen 
Rheinhiifen dom Einflusso Frankreichs unterliegen wur
den. Im nachsten Abschnitt wird noch das Verhiiltnis der 
Schwoiz zu den franzosischen Wunschen dargelegt. Frank- 
reich versucht der Schweiz m it allen Mitteln mundgerecht 
zu machen, daB StraBburg der naturliohe Endpunkt der 
Rheinsehiffalirt sein miisse; es bietet dafiir dor Schweiz 
den Ausbau franziisiseher Kanalnctze und von Rhein- 
wasserkriiften an. Dio treffenden Ausfuhrungen der Zeit
schrift „Dio Rheinquellen“ und des „ Schaffhauser Tage- 
blatts" sind wiedergegebon. Zulctzt wird dann der 
Raub der deutschen Rheinflotte besprochen. Die Un- 
geheuerlichkeit dieser MaBnahme, die nicht nur dem 
fruheren Volkerrecht, sondern, auch jeder gesunden W irt- 
achaftspolitik widersprich% wird gebiihrend gegoiBclt. Ich 
kann die Bjsprechung des Werkes nioht besser schlicBen, 
ais dureh die Wiedergabo dos SchluBabsatzes, m it dem 
Schmidt wohl jedem Deutschen aus dem Horzon spricht, 
indemersagt: „W ennw irtrotzdem .die Zuversicht haben, 
daB die Horrschaft der Franzosen uber den.Rhein auoh 
diesmal, wie schon oft in dar Geschiohte, solilieBlieh doch nur 
eine Episodc sein wird, m agsieauchyerhaltnism aBig lange 
dauern, so steht uns dio geschichtlichc Erfahrung zur 
Seite. Dio Foinde haben don Bogen iiberspannt und 
wirtśchaftlichen und politisclicn Notwendigkeiten Gcwalt 
angetan. Gegen naturlicho Entwicklungen m it kunst- 
lichcn Mitteln, wie den Paragraplien eines Yertrages 
anzukampfon, ist aber ein Beginnen, das sich noch immer 
geracht hat. Wer allzuviel haben will und gar nicht genug 
bekommon kann, behalfc am Ende gar nichts.1) Die Piane, 
nach denen dio Feindo dio W elt umgestalten wollen, 
haben an Kuhnhoit und phantastischem AusmaB .wie an 
Hohlheit und innerem Widerspruch groBe Aehnlichkeit 
mit den Absiehton Napoleons I . ; sie sind ebenso wie diese 
vom GroBenwahn diktiert, und darum werden sie nach

Qiii trop embrasse, mai emprnnt.

tnensehlichom Ermessen fruhor oder spater ein ahiilicho 
Sohicksal erlebeu.“

H a n  no vo r. O. Franziu?.

O s b o r n e ,  Sidney: Dio o b e r s c h l e s i s c h e
F r a g  e und das d e u t s c li e K o h 1 e np r o b 1 e m.
2 Tle. in einem Bd. Berecht. Ueber3. von 
F. v o n  H o l t z e n d o r f f .  Berlin: Georg Stilke 
1921. (304  S.) 8°. 18 J l ,  geb. 22,50 J l .

In  den letztvorfloSsenen zwei Jahren ist sielierlich 
tibor Oberselilesion mehr geschrieben wordon, ais in den 
siimllichcn Jahren vorher. Yon all den Biichern, dio 
aufier zahlroichen Aufsiitzen noch in der allerjiingsten 
Zeit sieli mit Oberschlesien beschiiftigt haben, verdicnt 
kaum eines melir gelesen zu werden, ais das vorliegende. 
E rst vor wenigen Wochen in der englischen Urausgabe 
bei Georg Allen & Unwin in London erschieneji, hat das 
Werk bereits auGerordentliches Aufselien in der inter- 
nationalen politischen W elt erregt und zu sehr ernst- 
haften Iictrai htungon im Lande seiner Veroffentlicliung 
Anlafi gegeben. Dio grofie englische Presse hat sich 
nicht nur in ausfuhrlichen und glanzenden, sondern — 
was fiir uns Deutsche besonders wcrtvoll ist — auch 
durchaus zustimmendon Urteilen iiber das Buch ausge-. 
lassen. Diese weitgehende Bcaclitung verdankt es wohl 
vorwiegend dem Gegenstande, den os behandelt, danebon 
indessen nuch zwoifellos der Sehreibweiso do3 Yerfassers; 
denn schon dic ersten Seiten sind so fesselnd und span- 
nend, wio in einem liervorragenden Roman, und niemand 
wird sich von dem Bucho trennen, ohne es zu Ende 
gelesen zu haben.

Der Yerfasser war zuniichst in London vijllig unbe- 
kannt, bis personliche Begegnungen zwischen ilim und 
den Kreisen der Polotiker diese schnell dariiber auf- 
kliirten, m it wem man cs tun habe. Osborne ist ein 
amerikanischer AuBenpolitiker, Schrif tsteller und Finanz- 
mann, der wiihrend der Fricdcnsycrliandlungen von Yer- 
sailles im Auftrage eines der griifiten und bekanntesten 
amerikanisehen Bankliiiuser dio wirtschaftliche Lage 
Deutsclilands untersucht liat. Dabei hat er dann natiir- 
licli auch „Die oberschlesische Frage“ in ihror iiber- 
ragenden Bedeutung fiir das kiinftige Goschick unscres 
Yaterlandes erkennen miissen. Und zu welcliem Ergcbnis 
er gckommen ist, zeigt sein Bucli: Eine gliinzcndere 
Anerkennung der K ultur- und Industriearbeit auf einem 
yerhaltnismaBig' eo kleinen Fleckchen Erde, wio hier 
der d e u t s c h e n  Arbeit auf Obcrschiosiens Boden, 
diirfto wohl kaum jemals einem Volkc zuteil goworden 
sein. Der Yerfasser erbringt auf Grund seiner eigenen 
Untersuchfmgen und Nachiorschungcn den unumstoB- 
liclicn Nachweis dafiir, daB 1. Oberschlesien unbodingt 
zu Deutsehland gehiirt und nur unter deutsehor I ie rr- 
scliaft weitcrleben kann, 2. die Polen in der Vergangen- 
heit niemals die Fahigkeit bcwiosen haben, ihr Land 
selbst Ycrniinftig zu regioren, obwolil 03 ihnen an Ge- 
legenheit hierzu nicht gefehlt hat.

Man legt das Buch aus der Iland mit dem Gefiihl 
aufrichtigen Bedauerns, dafi es nicht schon vor einem 
Jahro oder wenigstons einem Yierteljalire erschienen ist. 
Man hatte es dann jedem Abgcordneten, jodem Diplo- 
maten. und nicht zuletzt jodem Zeitungsschreiber in den 
uns foindlic-hen Landern, aber aueh jedem seinem Lande 
ferncn Oberschlesier auf den Weihnachtstisch legen 
miissen. Dem Oberschlesier hatte es ais ein Reclien- 
schaftśberieht uber seine alte Heimat und ais ein Wcg- 
wciser zu der Pflicht, die er ihr gegeniiber hat, dienen 
Juinnen, wahrend es fiir jeno ein Nachsehlagebnch ab- 
gegeben liatte, das ihnen die wirklichen Vcrhaltnisso 
Oberschlesiens in richtiger Beleuehtung zeigt. Trotz
dem kommt das Buch auch jetzt nicht z u spKt: denn 
noch in letzter Stundo soli es allen abstimmungsberech- 
tigten Oberschlcsiern und allen Deutschen iiberhaupt cin 
trostreiches Zeiehen sein, dafi auch jenseits des Wąssera 
dio Stimme der Yernunft laut- wird, und sie starken 
in dem Gefiilil der Verantwortung fiir die Entscheidung, 
die der 20. Marz 1921 iiber Oberschlesiens Sohicksal
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fallen soli. Oberschlesien soli und muB deutsch bleiben 
allezeitl

Dusseldorf. // . Heckmann.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:
K a y so r, Emanuel, Dr., Professor an der U niyersitat 

Marburg in Hessen: Abr i B der allgemeinen und strati- 
graphisclien G eo lo g ie . 2., yerm. Aufl. Mit 212 Pext- 
flg., 54Versteinerungstaf. und einer geologisehen Ueber- 
sichtskarte von Mitteleuropa. S tu ttgart: Ferdinand 
Enkc 1920. (V III, 460 S.) 8°. 42 Jl.

jjj Das Werk is t ais ein knapp gefaBter Auszug aus 
dos Verfas8ers groBem, zweibandigem Lelirbuche der 
Geologie anzusehen, das an dieser Stelle in wiederholten 
Bespreehungón*) gewurdigt worden ist. Es befaBt sich 
im e r s te n  Te i l e  m it der allgemeinen, im z w e ito n  m it 
derstratigraphischen Geologie oder der Lehrc vom Auf
bau der E rdkruste, beides unter Besclirankung auf die 
H auptlehren; im z woi t c n  T e ile s in d  zudem „allein die 
geologisehen Verhiiltnisso Deutselilands etwas cin- 
gehender behandelt, wahrend das iibrige Europa und 
noeh mehr dio fremden Erdteile nur ganz fliichtig be- 
riih rt werden konnten11. Aber gerade dieso A rt der Dar- 
stollung laBt das Buch besonders geeignet ersoheinen 
fiir den, der sioh unter goringerem Zeitaufwande einen 
Einbliok in das so wiehtige Gebiet der Geologio vcr- 
schaffen mochte, ohne in allo Einzelheiten des Faches 
eindringen zu miissen. U nter den wissenschaftlichen 
geologisehen Worken, dio tro tz  ihrer gedrangten Kurze 
allesWosentlicho enthalten, yerdient. das yorliegende an 
erster Stelle genaant und empfohlen zu werden. S5ł 

K lin g o n b e rg , G., GeheimerBaurat, Prof.,$r.<3ug. h. c., 
D r. phil.: B au  groBor B le k t r iz i ta t s w o r k o .  Berlin: 
Julius Springer. 4°.

i) Vgl. St. u. E . 1909, 10. Marz, S .370; 22. Doz., 
S .2036/7; 1919, 18 .Dez., S. 1614/0.

Bd. 1. Riehtlinien fur den Bau groBor Elektrizitats
werko (mit Wirtschaftlichkoitsrechnungen und Aus- 
fuhrungsboispielen). Mit 180 Textabb. u. 7 Taf. Manul- 
druok (der unyeranderten Ausgabe des Werkes vom 
Jahre 19I31). 1920. (VII, 191 S.) Geb. 30 Jl.

M i t t e i l u n g e n  aus dem K a  i s e r - W i 1 h o  1 m-
I  n s t  i t  u t  f ii r  B i s e n f  o r s c h u n g  zu Dussel
dorf. Ursg. von Fritz Wi i s t .  Dusseldorf: Verlag 
Stahleisen m. b. H . 4°.

Bd. 1. (Mit zahlr. Abb. u. 7 Taf.) 1920. (3 BI., 
120 S.) 60 J t,  in Halbleinen geb. 70 J t.

S a lig e r , liudolt, ̂ t.-^lig ., ord. Professor der Tcchnisohen 
Hoehsehule in Wion: Dor E is e n b e to n , seine Berech
nung und- Gestaltung. 4., neu boarb. und erw. Aufl. 
Mit 416 Abb. und 128 Zahlentaf. S tu ttgart: Alfred 
Kroner 1920. (XVI, 522 S.) 8°. 24 J l, geb. 30 Jl.

S am m lu n g teeh n isch e rF o rsch u n g se rg eb n is se . Hrsg. 
yon Hans von  J u p tn e r ,  H ofrat und o. o. Professor 
an der Technisohcn Hoehsehule in Wien. Leipzig: 
A rthur Felix. 8°.

Bd. 5 u. 6: J u p tn e r ,  H ansvon, H ofrat und o. o. 
Professor an der Technischen Hoehsehule in Wien: 
B e itra g o  zur F e u e r u n g s t c c h n i k .  T. 1 u. 2. 1920.

T. 1 ( =  Bd. 5). Mit 14 Abb. (4 BI., 189 S.) 10 Jl.
T. 2 (=  Bd. 6). Mit 28 Abb. (4 BI., S. 190/344.) 

12 Jl.
T ech n o lo g io , C h em isch e , in Einzeldarsteilungen. 

Hrsg.: Prof. Dr. A. B in z , F rankfu rt a. M. (Friiherer 
Hrsg.: Prof. Dr. Ferdinand F is c h e r  f.)

[I.] Allgemeine chemische Technologie.
[7]. G re in e r , W., Ingenieur in Braunschweig: 

V e rd a m p fe n  und V erk o ch o n , unter besonderer 
Berucksichtigung der Zuckerfabrikation. 2., ent- 
spreeliend erw. Aufl. Mit 28 Fig. im Text. 1920. 
(3 BI., 132 S.) Geb. 35,60 Jl.

i) Vgl. St. u. E. 1914, 6. Aug., S. 1363.

A U F R U F !

Industrielle Werke im o b e r s c h le s is c h e n  A b s t im m u n g s g e b ie t  klagen dariiber, dafi 
ihnen seit gferaumer Zeit Auftrage von Firmen im unbesetzten Deutschland mit Rucksicht auf 
das nach Ansicht dieser Firmen ung-ewisse politische Schicksal Oberschlesiens versagt werden. 
Vielfach sollen deutsche Firmen die Yergebungf von Auftragen ausdriicklich mit derBegriindung 
abgelehnt haben, dafi sie erst das Ergebnis der Abstimmung in Oberschlesien abwarten 
muBten. Durch diese Zuriickhaltung entstehen den oberschlesischen Werken schwere Nach- 
teile, und es sind ungiinstigste Wirkungen auf die Stimmung der deutschen Arbeiterschaft 
der oberschlesischen Eisenhutten, Stahl- und Eisengiefiereien usw. infolge von Arbeitsmangel 
zu befiirchten.

Im Interesse der Abstimmung ist es unbedingt notwendig, dafi alle Betriebe in Ober
schlesien nicht nur voll beschaftigt, sondern nach Moglichkeit in erhohtem Mafie mit Auf
tragen versorgt werden. Der oberschlesische Arbeiter mufi die Gewifiheit haben, dafi er 
in einem deutschen Oberschlesien unter Arbeitsmangel nie zu leiden haben wird.

Wir richten deshalb 'an alle industriellen Werke, Firmen und Wirtschaftsverbande 
Deutschlands den eindringlichen Ruf, kleinliche Rucksichten zuruckzustellen und im Interesse 
des grofien Ziels, Oberschlesien beim deutschen Vaterlande zu erhalten, soweit irgend 
angangig, die oberschlesischen industriellen Werke bei der Vergebung von Lieferungen in 
jeder moglichen W eise zu berucksichtigen.
N o r d w e s t l i c h e  G r u p p e  d e s V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n -  und S t a h l i n d u s t r i e l l e r ,  

V e r e i n  zur  W a h r u n g  d e r  g e m e i n s a m e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e n  
in R h e i n l a n d  u n d  W e s t f a l e n ,  

gez. Beukenberjr gez. Beumer

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e ,  
gez. Yogler gez. Petersen.


