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Der umgekehrte HartguB.
Yon P. B ard en h eu c r in Altena i. W.

U
nter den zalilreiehen Sehwierigkeiten, mit denen 
unsere EisengieBereien in den letzten Jahren 

zu kampfen hatten, spielt das Auftreten, von Grau- 
guB mit \veiBem Kern, der sogenannte „umgekehrte 
HartguB11; eine fur den GieBereimann unangenelime 
Eolle. Bisher ist es nicht gelungen, dem Uebeł in 
wirksamer Weise entgegen zu treten, weil seine Natur 
und Entsteliungsbedingungen noch niclit erkannt 
sind.

In den ersten in d e r; Literatur bekannten Be- 
schreibungen dieses Fehlers wird derselbe ais Seige- 
rungserseheinung angesehen, obwohl, abgeschcn vom 
Graphitgehalt, die mitgeteilten Analysen in keinem 
Falle eine Bercelitigung zu dieser Annahme geben. 
Die ersten Beispiele von umgekehrtem HartguB 
bringt W. J. Keep1) auf dem internationalen In- 
genieurkongreB zu Chicago im Jahre 1893.

Abb. 1 zeigt den Bruch ąitersehnitt eines Probe- 
stiicks, fur das foigende Analyse angegeben wird:

O ges. Graphit C geb. Si Mn
% % % % %

Grauer Teil . 3,628 1,874 1,754 • 2,S64
WoiOer Teil . 3,861 1,307 2,554 .2,742 0,501
Leidei felilt dabei der Gehalt an Schwefel und Pho<- 
phor.

In einem Yortrag a u f . der Versammlung der 
American Society of Mechanical Engineers zu Cleve- 
land im Mai 1912 beriehtet Thos. D. West4) iiber 
Yersuche, umgekehrten HartguB kiinstlich zu erzeu
gen. Das Yersuchsmaterial hatte foigende Zusammen
setzung:

C Si Mn P S
% ' ' • ' % % % % 

2,75 bis 3,25 1,75 bis 2,0 ~  0,04 ~  0,04 — 0,06

Das Eisen/wurde in Sand gegossen, sofort nach 
Erstarrung der Oberflaehe aus der Form genommen 
und in Wasser abgeschreckt. Der Bruchąuerschnitt 
dieser Probe (29 X 44 mm) zeigt einen groBen 
weiBen Kern, umgeben von grauem Eisen (Abb. 2). 
Bei diesem Versuch ist die normal; verlaufende 
Graphitabscheidung zu einem Zeitpunkt gewaltsam 
unterbrochen worden, in dem die mittlere Zoną noch 
ilussig war. Da die; Grapliitbildung im erstarrenden 
Boheisen mit groBer Geschwindigkeit verlauft, ist

1) Trans; Am. Inst. Mining Eng. 1893, Bd. 23, S. 615; 
St, u. E. 1894, 15. Sept., S.‘797.

2) The Foundry 1912, Juni, S. 244; vgl. Sfe. u. E.
1912, 31. Okt1., Ś. 1819/22. '  ‘

X V IL l l

das Gelingen des von West angewandten Kunst- 
griffes auBerst unsicher, und seine Yersuche, das 
Esperiment zu wiederbolen, schlugen felil. Ueber- 
dies entspricht weder der von West gewahlte dis- 
kontinuierliehe Erstammgsverlauf auch nur an- 
nahernd den in der GieBereipraxis tatsachlich vor- 
liegenden Yerhiiltnissen, noch ist das dadureh 
erzeugte Produkt, wie aus den weiter unten folgenden 
Ausfuhrungen hervorgeht, m it naturlich entstan- 
denem umgekehrtem HartguB zu vergleiehen.

In Deutschland hat B. Osann sieli in einer Anzahl 
von Veroffentlichungen mit der Frage des umgekehrten 
Hartgusses befaBt. Im 
Jahre 1912 spricht er1) 
seine Ansicht daliin aus, 
daB Eisenosydul im fliissi- 
gen Eisen den AnlaB żur 
Entstehung des umgekehr- 
ten Hartgusses geben 
konne, weil die Erschei-

Abbildung 1. Abbildung 2.
Umgekehrter HartguB Kimstlioher umgekehrter 

von Keep. HartguB von West.

nung namentlieh dann zu beobachten ist, wenn stark 
verrostetes Materiał eingeschmolzen wird. In seinen, 
spiiteren Veroffentlichungen2)3) vertritt er diese An- 
siclit weiter, da durch eine Ilcihe von Zuschriften 
aus der Praxis die Tatsache bestatigt wird, daB 
stark rostiger Einsatz die Entstehung des umge
kehrten Hartgusses begunstigt. Die Wirkungsweise 
des im Boheisen gelosten Oxyduls erklart Osann 
damit, daB dasselbe entweder direkt oder durch 
Koblenoxydbilchtng den AnlaB zur UnterkuMung 
gibt, die durch kalten Ofengang weiter begunstigt 
wird.

Nach einer von Osann3) wiedergegebenen Zu- 
schrift einer sachsischen GieBerei konnte die E r-

!) St. u. E. 1912, 29. Febr., S. 346.
2) GieB.-Zg. 1918, 1. Febr., S. 33. ’
3) GieB.-Zg. 1918, 1. Aug., S. 230.
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scheinung nur an Giissen aus den ersten Abstichen 
beobachtet werden.

Wertyoile Beitrage zur Aufldiirung dieser Frage 
bringt ein Aufsatz des danischen GieBcreiingenieuis 
P. K. Nielsen1). Aus fo]genden Analysen einiger 
Proben umgekehrten Hartgusses, die in keinem Fali 
auf eine Seigerung hinweisen, schlieBt er, daB allein 
die liolien Schwefel- und niedrigen Mangangehalte 
fiir den Fehler in Frage kommen konnen.

Probe 1 |  'veifi' \  grau

Probe 2 /  'veiB- 
l  gran

Probe 3 grau

Si S P J[n
% % % %

2,75 0,157 1,44 0,42
2,74 0,150 1,32 0,44
2,44 0,184 — 037
2,91 0,152 — 0,39
2,91 0,152 - 0,39

bei liojiein Siliziumgehalt sowie ein lioher Gehalt an 
Schwefel und Phosphor angegeben.

C. Pfalzgraf1) erklart die Bildung des umge- 
kehrten Hartgusses dureh einen plotzlichen Tempe- 
raturfall im GuBstiick, der durch eine rasch auf- 
tretende endotherme Eeaktion hervorgerufen wer
den konnte.

L. Schmid?) nimrnt an, daB die durch einen hohen 
Siliziumgehalt oder dgl. besehleunigte Graphitbildung 
in den Bandschichten auf das noch fliissige oder noch

Abbildung 3. Probe 1. X 1

Die abweiehendon Schwefelgehalte der Probe 2 
werden auf Analysenfehler źuruckgefuhrt. Nielsen 
gibt folgende Erklarung: „In den ersten zwei Ab- 
stichen hat man umgekehrten HartguB; dor Ofen- 
gang ist dann noch zu kalt, um die Desoxydations- 
vorgauge hervorzurufen. Das Eisenoxydul bleibt 
in Losung und erschwert in Yeibindung m it dem

Abbildung 4. x l  Abbildung 5.
Ansioht von oben. Schnitt b.

Siehe Abbildung 16. Siohe Abbildung 16.

hoheren Schwefelgehalt die Graphitausscheidung." 
Bezuglich der Graphitbildung in der Aufienzone 
nimmt Nielsen folgende Moglichkeiten an: 1. das 
im Eisen geloste Qxydul wird durch die Formmasse 
reduziert, wodurch der indifferente Zustand im Eisen 
aufgehoben wird, so daB die Graphitbildung erfolgen 
kann, oder 2. der Graphitstaub der Form gibt den 
Anfeiz zur Graphitbildung.

In einer Mitteilung der Technischen Abteilung 
des GieBereiverbandes2) werden ais die wichtigsten 
Grundbedingungen fiir die Entsteliung des um- 
gekehrten Hartgusses ein niedriger Kohlenstoffgehalt

*j GieB.-Zg. 191S, 1. Okt., S. 299.
2) GieB.-Zg. 1918. 15. Dez., S. 382.

Abbildung G. Próbo 3.

etwas bildsame Innere einen Druck ausiibt, wodurch 
.hier die Graphitausscheidung erschwert wird.

K. Harnecker3) sucht die im umgekehrten Hart
guB wahrnebmbare ortiiche Unterkiihluńg auf Phos
phor- und Sdiwefelseigerungen zuruckzufiihren.

M. Krei4) steilt ais Ursaehc des umgekehrten Hart
gusses in zwei Fallen einen ungewohnlieh hohen 
Schwefelgehalt fest. Nach seiner Auffassung ruft 
die mit der Erstarrung des Eisensulfids (bei 950°!) 
verbundene Gasentwickhmg ortiiche Unterkiihlungen 
hervor, wodurch die Abscheidung des sekundaren 
Giaphits verhindert wird. Eine Erklarung, weshalb 
ein GuBeisen m it 2,22 bzw. 3,65 % Si weiB erstarrt, 
weshalb also hier die Ausscheidung von primarem 
Graphit unterbleibt, wird nicht gcgeben.

Die Erscheinung des umgekehrten Hartgusses 
ist bisher zwar in zahlreichen Fallen beobachtet 
worden, jedoch haben die ■ angestellten Untersu- 

x 1 chiingen noch keinen AufschluB iiber die Ursaehen 
derselben gebracht. Meist begniigte man sich, auf 
Grund von Betriebsbeobachtungen Vermutungen 
aufzustellen.

Durch die liebenswiirdige Ueberlassung einiger 
Proben umgekehrten Hartgusses seitens der Herren 
S)i£l.=3ng. H. Adammer, Wildau und Oberingenieur 
Engelmann, Eberswalde, wurde es ermoglicht, die 
Erscheinung naher zu untersuehen.

In Abb. 3 bis 5 sind die zur Verfiigung stehenden 
Proben wiedergegeben.

Die Probe 1, ein Teil eines in offener Form ge
gossenen Stiicks, steilt ein Beispiel umgekehrten 
Hartgusses einfachster Art dar, ein groBer weiBer

>) GieB.-Zg. 1919, 15. Eebr., S. 56/59.
3) Die GieBerei 1919, 22; Miirz, S. 51. 
s) S t .  u. E. 1919, 30. Okt., S. 1307.
*) GieB.-Zg. 1920, 1. April, S. 109 u. 15. April, S. 130-
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Kem inmitten grauen Eisens, Die Analyse des 
grauen und weiBen-Teiles ergab folgende Werte:

C Graphlt SI Mn P S As
% % % % % % %

. . 3,19 1,49 1,55 0,48 1,42 0,183 0,580

Von groBtem Interesse ist bei dieser Probe die 
Ausbildung des Grapliits. Schon in Abb. 3 sind 
einzelne dunkle Pimktehen zu erkennen, die in der 
grauen Zone sehr dieht zusammenliegen und in der 
weiBen nur vereinzelt auftreten. Ueber diese Piinkt-

Abbildung 16. Probe 2.

Pikrinsaure. In beiden Teilen sind zunachst dunkle 
tannenbaumartige Mischkristalle zu erkennen, zwi
schen den Zweigen der Tannenbaume ist heller 
Zementit gelagert. Bei starkerer YergroBerung 
(Abb. 14 a) erkennt man, daB die Mischkristalle in 
Perlit ubergegangen sind; auBerdemist dem Zementit 
helles Phosphideutektikum zwischengelagert, das 
auch noch m der grauen Zone zum Teil erhalten 
geblieben ist. Im grauen Teil ist diese Gefiige- 
anordnung von groBen dunklen Hestern, die schon 
in der ungeatzten Scliliffprobe beobachtet wurden,

fDie Phosphor- und Schwefelgehalte sind hoch 
und der Silizium- wie auch der Mangangehalt niedrig. 
Die Zusammensetzung der grauen und weiBen Zone 
laBt auf irgendeine Seigerung nicht schlieBen. Die 
graue Schicht ist im unteren Teile des Querschuitts

chen geben die Aufnahmen der ungeatzten Proben 
Abb. 7 bis 12 naheren AufschluB. Die Graphitaus- 
selieidung ist m Form von rundlichen I&iotchen 
und Nestern erfolgt; die im GrauguB sonst normaler- 
weise vorhandenen Graphitadern sind an keiner 
Stelle zu beobaehten. Der Form nach entspricht 
der ausgeschiedene Kohlenstoff der Temperkohle.

Abb. 13 bis 14 zeigen die Gefugebilder der grauen 
nnd weiBen Zone nach dem Aetzen mit alkoholischer

Abbildung 11. Probe 1. X 100
Weifte Zone, ungeatzt.

am starksten, die Graphitbildung ist denmach an 
der Stelle am weitesten fortgeschritten, die durch 
die'Formmasse gegen Warmeverluste am besten ge- 
schiitzt war und infolgedessen am langsamsten ab- 
kiihlte. Der Uebergang der grauen in die weiBe Zone 
ist an den meisten Stellen ziemlieh unvermittelt.

Abbildung 8. Probe 1. 
Graue Zone, ungeatzt.

X100 Abbildung 10. Probe 1. 
Weifie Zone, ungeatzt.



Abbildung- 9. Probe 1. 
Grauo Zono, ungeatzt.

X 600Abbildung 7. Probe 1. 
Grauo Zone, ungeatzt,

Abbildung 13. Probe 1 
' Graue Zone, geiitzt.

Abbildung 12. Probe 1. 
WeiBe Zone, ungeatzt.

X 600

Abbildung 14 a. Probe 1. 
WeiBe Zone, geiitzt:

Abbildung 14. Probe 1, 
WeiBe Zone, geatzt.
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Der umgekehrte Hartguji.

Abbildung 18. Probe 2. X 100
Grane Zono (Sehnitt a, Mitto), ungeatzt.

Abbildung 15, Probe 1. X
Uebergang der weifien in die graue Zonc, geiitzt.

W  ; r \ U t

Abbildung 20. Probe 2. X 6
Teilbild aus Schnitt b (s. Abb. 5).

Abbildung 19. Probe 2. X 25
Uebergang zwischen dem grauen Teil und dem wcifien 

Kern, geiitzt.

Abbildung 24. Probe 3. X 120 
Graue Zone, geiitzt.

Abbildung 22. Probe 3. 
WeiCe Zone, eeatzt.

5;.
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unterbrochen. Im weiBen Teil smd nur wenigc scharf 
begrenzte dunkle Punkte eingesprengt. Die Ueber- 
gangsstelle zwisclien beiden Zonen (Abb. 15) laBt 
erkennen, daB die Tannenbaumkristalle von der 
weiBen bis in die graue Zone durchgehcn; nur durcli
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Abbildung 17. Probe 2. 
Weifier Kern, ungeatzt.

X 100

die zahlreiclicn dunklen Nester von ausges chi eden ein 
Kohlenstoff untersclieidet sich das Gefuge der grauen 
Zone von der weiBen.

Bei der Probe 2 (Abb. 4 und 5) sind die Verlialt- 
nisse verwickelter, doch tragt gerade dieses Beispiel

v ! •.

Abbildung 21. Probe 3. 
WeiBe Zone, ungeatzt.

X 120

zur Aufklanmg der ratselhaften Erscheinung wesent
lich bei. Der GuB entstammt den ersten Absticlien, 
die sich aus 15 % Dciitsch III, 10 % Luxemburger 
und 75% fremdem Brueh, stark rostigem Rohr- 
brucli, zusammensetzeń. Das Eisen kam mittel- 
warm aus dem Ofen und zeigte beim YergieBen 
nichts Auffalliges. Die Analyse ergab:

c
%

3,02

Si
%

1,76

Mn
%

0,43

P
%

1,14

S
%

0,167
Auch bei diesem Materiał ist der Phosphor- und 

Schwefelgehalt lioch und der Mangangehalt maBig.
Die in Abb. 4 wiedergegebene Bnichflache dieser 

Probe zeigt an den vier Ecken weiBe Kerne, die nicht 
ganz bis an den Rand lieranreichen, sondern von 
grauem Materiał umsclilossen sind. An der dieser 
Bruchflache gegeniiberliegenden Flachę des fast 
wiirfelformigen Probestiicks war das Materiał rein 
weiB; nach Entfernung einer etwa 5 mm starken 
Schicht an dieser Stelle kam die in Abb. 5 wieder
gegebene Flachę zum Vorschein, ein dunkler Kern 
in weiBem Materiał, das an den Randern zum Teil 
wiederum von grauen Streifen begrenzt wird. Aus 
den beiden Schnitten in Abb. 4 und 5 laBt sich auf 
die Form des weiBen Teiles schlieBen, die in der 
Skizze Abb. 16 dargestellt ist.

In Abb. 17 ist ein Teilbild aus einem weiBen 
Fleeken der polierten Bruchflache wiedergegeben. 
Dasselbe zeigt ein Nest von ausgeschiedenem Kohlen
stoff; die umliegenden kłeinen Fleeken sind bei 
starkerer VergroBerung ais Perlitinseln zu erkennen.

In der grauen Zone sitzt, wie aus Abb. 18 er- 
sichtlich ist, der Grapliit zum Teil in Nestern zu
sammen, im ubrigen ist er in Form sehr kleiner Adern 
im Gefuge verteilt.

Abb. 19 zeigt das Gafiige der geatzten Probe an 
der Uebergangsstelle zwischen dem grauen Materiał 
und einem weiBen Kern.

Die groBen dunklen Nester treten audi bei dieser 
Probe in der grauen Zone sehr zahlreich auf, in der 
weiBen dagegen kommen sie nur vereinzelt vor; die

V--.
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Abbildung 23. Probe 3. 
Grauo Zone, ungeatzt.

X 120

hellen Zementitkristalle sind im grauen Materiał 
nur noch ais Gerippe vorhanden. Das Feingefiige 
beider Zonen ist in IJebereinstinimung n r t  dem der 
Probe 1 das des weiBen Roheisens, dunkle Miscli- 
kristalle, heller Zementit und Pkosphideutektikum; 
in der grauen Zone ist der Zementit zum groBen 
Teil zerfallen, und rings um den ausgeschiedenęn



28. A pril 1921. Mafiregeln zu Ersparnissen von Koks beim Kuppelofenschmelzen. Stahl und E isen. 575

Kohlenstoff liegt hier ein perlitischer Bestandteil. 
lm Schnitt b (s. Skizze Abb. 16) zeigt diese Probe 
ebenfalls in der grauen wie auch in der weiBen Zone 
die fiir den umgekehrten HartguB charakteristischen 
rundlichen Kohlenstoffnester (Abb. 20).

Die dritte Probe (Abb. 6) entstammt dem 
unteren Teile stehend gegossener Muffenrohre. Der 
■GuB erfolgte aus dem 3. und 4. Satz, das Eisen kam 
gut warm aus dem Ofen.

Die Gattierung setzte sich wie folgt zusammen:
20% Deutsch I, 5%  Luxemburger III, 40% 

Machinenbruch (Wandstarke 20 bis 30 mm, nicht 
sehr rostig), 35 % eigner Bruch.

Die Analyse des Gusses ergab:

o
%

3,46

Si

1,49

Mn
%

0,29

p
%

1,23

S
%

0,191

Audi bei dieser Probe fallt wieder der hohe 
Schwefelgehalt neben geringen Silizium-und Mangan- 
gehalten auf.

Die Bruchąuerschnitte der vorliegenden Probe- 
stucke zeigen groBere und kleinere weiBe Stellen 
inmitten grauen Materials. Die metallographische 
Untersuchung ergab in allen Fallen im weiBen Ma
teriał sehr kleine Graphitzentren (Abb. 21), im grauen 
dagegen sind groBere Graphitaussćheidungen in 
Foim von Nestern und Knotchen wahrzunehmen 
(Abb. 23). Graphitblattchen konnten in keinem 
der drei Probestucke beobachtet werden. Die durch 
Aetzen mit alkoholischer Pikrinsaure entwickelten 
Gefiigcbilder zeigen im grauen wie im weiBen Teil 
wiederum das Gefttge des weiBen Roheisens, der 
graue Teil unterścheidet sidi yom weiBen nur da
durch, daB der Zementit zum groBten Teil zerfallen 
ist (Abb. 22 und 24). (SohluB folgt.)

Mafiregeln zu Ersparnissen von Koks beim Kuppelofenschmelzen.

I
n den Vereinigten Staaten von Amerika herrscht 
eine ahnliche Koksknappheit wie bei uns. Die 

Kokserzeugung ging von 56 472 000 t  im Jahre 1918 
auf 44812 000 t  i. J. 1919 zuruck, und man rechnet 
auf Grund der bis Ende September 1920 yorliegenden 
Erzeugungsberichte fiir 1920 mit einer weiteren 
Minderung um etwa 25 %, also mit einer Erzeugung 
von nur wenig uber 32 Mili. t. Dadurch sind in erster 
Linie die GieBereien in Mitleidenschaft gezogen, was 
der Zeitsdirift „The Foundry" Veranlassung gab, 
sich mit der Angelegenlieit eingehend zu bescliaftigen. 
Sie sandte zur Feststellung der allgemeinen ameri
kanischen Kuppelofenpraxis in bezug auf den Koks- 
verbraucli an 600 iiber das ganze Gebiet der Ver- 
einigten Staaten yerstreute GieBereien Fragebogen 
aus. Diese Bogen wurden von 231 GieBereien er- 
ledigt, woraus sich ein, wenn auch nicht yollstiindiges, 
so dodi immerhin zur allgemeinen Beurteilung ge- 
eignetes Bild der fraglidien Kuppelofen-Betriebs- 
yerhaltnisse ergab. P a t D wy er berichtet iiber die 
Ergebnisse dieser Rundfrage1) und gibt zugleidi 
wertvolle Winkę iiber Mittel und Wege zur spar- 
samen Kokswirtsdiaft beim Kuppelofenschmelzen an.

Entgegen der allgemeinen Annahme wird der 
GroBteil des amerikanischen' GuBeisens nicht in 
groBen Kuppeiofen, sondern in solchen mit mittleren 
Durchmessern von etwa 800 bis 1500mmgeschmolzen. 
Mit solchen Oefen werden 60 % der Gesamterzeugung 
bewaltigt und nur 40%  entfallen auf die kleineren 
Óefen mit 600 bis 860 und auf die groBen mit 1500 bis 
2083 mm cf). Nur ein kleiner Teil der Berichte wies 
Ziffern auf, die keiner Yerbesserung bediirfen, ein 
groBer Teil der Zalilen zeigte ubermaBig hohen 
Koksyerbraudi, und ein nicht unerheblidier Teil 
ta t dar, daB die betreffenden GieBereien ganz aufs 
Geratewohl mit dem Koks wirtschaften. Die Zahlen
tafel 1 enthalt einen Auszug aus den beantworteten 
Fragebogen, und zwar sind darin fiir jeden Ofen- 
durchmesser die Ziffern bei hochster und bei nied-

ł ) E ou n d ry  1920, 1. S ep t., S. 671/8 .

rigster Gesamtschmelzleistung angegeben. Wie sehr 
bei den dazwischen liegenden Gesamtschmelzmengen 
die mitgeteilten Ziffern untereinander abweichen, 
ist der Zahlentafel 2 zu entnehmen, die die gesamten 
eingegangenen Berichte uber die Kuppeiofen von 
1219,2m m 0 aufweist. Die Zahlentafel 3 enthalt die in 
Amerika im allgemeinen ais gute Durchschnittswerte 
geltenden Ziffern. DaB die mitgeteilten Zahlen nicht 
durchweg und unbedingt den Tatsachen entsprechen 
und daher mit einer gewissen Vorsicht zu beurteilen 
sind, erhellt aus der Angabe der Zahlentafel 1, wonaeh 
ein Ofen von 610 mm 0  mit 5,1 % Schmelzkoks und 
7,9 % Gesamtkoks gearbeitet haben soli.

Die Sdimelzzone liegt bei jedem Ofen stets un- 
yeranderlich in einer bestimmten Hohe oberhalb der 
Diisen, und das Eisen kami erst schmelzen, wenn es 
auf seinem Wege von der Gidit nach unten in diese 
Zone gelangt. Reicht die Fiillkokssdiicht iiber diese 
Zone hinaus, so muB sie erst um ein entsprechendes 
MaB abbrennen, ehe das erste Eisen schmelzen kann. 
Wenn daher bei zwei Kuppeiofen von gleichem 
Durchmesser, aber yerschiedener Diisenhohe die 
gleidie Fiillkoksmenge gesetzt wird, so wird in dem 
Ofen mit den hoher liegenden Diisen die Schmelzung 
friiher einsetzen. Setzt man aber im Ofen mit den 
niedriger liegenden Dusen um so viel weniger Fiill- 
koks, daB die uber den Diisen łagernde Kokssdiicht 
ebenso hodi ist wie beim andern Kuppeiofen, so 
beginnt in beiden Oefen die Schmelzung zur selben 
Zeit und mit derselben Wirkung auf die Besdiafien- 
heit und Menge des yerflussigten Eisens. Man erspart 
aber im Ofen m it den niedrigen Diisen eine dem 
Hohenuntersdńede der Diisen beider Oefen ent
sprechende Koksmenge.

Die Hiihe der Sdimelzzone oberhalb der Diisen 
'hangt von der Giite des Kokses, von der Menge und 
dem Drucke des Windes ab. Das erste flussige Eisen 
sollte etwa 8 min nach dem Anstellen des Windes 
yor dem Stichlodie erscheinen. Dauert es langer, 
so ist entweder die Fullkoksschidit zu hoch, oder 
es fehlt am Drucke oder an der Menge des Windes.
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Zahlentafel l i  G re n z w e r te  bo i g ro B to r  u n -d 'b e i g e r i n g s t e r  G e s a m ts c h m e lz u n g .

Lfchter
Durch-
inesser

. nun.

Gcsamt- 
■. Schm el

zung

kg’

~  UO O
-'■a s
‘X3 ,3 O ™-co

st

i
Ftill- 

■ koks
y

kg

Eisen satze Schmelzkoks . . Gesamtkoks 
■ s,. I-i <3

^  V ^  

nim

Art des Gntes
erster

k g
folgende 
' kg kg' ' % e %

6 1 0 0  3 5 0 5 2 2 7 6 7 1 4 ^ 4 2 3 • 5 ,1 5 0 3 7 ,9 Birnoneisen
2  0 4 1 w 1 7 9 1 81 1 8 1 1 6 . . 8 ,8 3 2 5 1 5 ,9 — Verschiedcn

7 6 2 5  4 4 3 ’ 2 % 2 7 2 3 6 3 3 6 3 3 4 9 ,3 7 1 2 1 3 ,1 2 1 9 L andw irtschaftl. Maschinen-’
1 905 1 t 2 3 8 454 363 36 10,0 346 18,2 — KleinguB;

914 19 050 6 . 204 272 272 36 13,2 2 652 1 3 ,9 526 KleinguB
8165 1 • ■ 363 454 ; 454 73 16,1 1 5 3 1 18,7 701 OfenguB

1 0 0 7 2 2  6 7 9 7 8 1 6 • 6 8 0 6S0 68 10,0 2 99Ź 1 3 ,1 - ' — ; 1 Birnoneisen
3  6 2 9 1 . 5 4 4 1 1 3 4 1 1 3 4 9 1 8,0 7 2 6 20,0 3 5 0 KleinguB

1 2 6 9 4 3  5 4 5 5 816 8 1 6 6 8 0 6 9 11,6 5 7 1 4 1 3 ,1 — Birnoneisen
9  0 7 1 ■i?4 5 4 4 5 4 4 . 5 0 7 1 3 6 ' 1 5 ,0 1 7 6 8 1 9 ,4 — KleinguB

1 3 7 2 4 0  8 2 3 m 6 8 0 6 8 0 6 8 0 0 8 10,0 4  6 2 4 1 1 ,3 2 6 3 ■ Berghau-M aschincn
9 5 2 5 i  y2 9 0 7  . 1 3 6 1 1 3 6 1 1 5 9 1 1 ,7 1 7 0 2 1 7 ,S 6 1 3 Versohieden

1 5 2 4 3 1 7 5 1 2 9 9 S 1 3 6 1 1 3 6 1 1 3 6 10,0 3 9 9 0 1 2 ,5 ' 3 5 0 Land w irtschaft], Maschinen
2 2  6 7 9 7 4 5 4 9 0 7 9 0 7 9 1 10,0 2 5 4 7 11,2 , — Birneneisen

1 8 2 9 1 5 1 9 4 5 1 0 1 8 1 4 3 7 6 5 3 7 6 5 ■ 3 6 3 9 ,6 1 5 4 0 8 1 0 ,2 3 5 0 W agonrader
5 4 4 3 1 4 1 1 7 9 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 4 1 0 ,0 5 7 1 9 1 0 ,5 6 0 1 WerkzeugguB

2 1 3 4 4 5  3 6 0 3 2 0 4 1 4 5 3 6 4 0 8 2 4 5 4  . 1 1 ,4 6 1 2 7 1 3 ,5 _ Verschiedon
'  I I I I I I . IV V - VI V II V III IX X X I X II

Dio W erte der Abteilungen I  bis V II und X I und X II  sind der am erikanischen Quelle unm ittelbar 
entnom m en, w ahrend die W erte 'der Abteilungen V III  bis X  durch Roohnung e rm itte lt wurden und dabei 

augonommen wurde, daB vor dera letzten Satze die Koksgieht entfallen ist.

Zum Schmelzen von 1 1 Eisen sind ungefahr 850 kg 
Luft erforderlicłi und auf 1 cm2 Ofenąuerschnitt in 
der Diisenzone soUen 0,7 kg Eisen geschmolzen 
werden. Auf Grund dieser durchaus feśtstehenden 
Werte laJ3t sieli ohne wei
teres die fiir jeden Kuppel
ofen erforderliche Wind- 
menge berechnen. Liefert 
das vorhandene Geblase, 
nicht die erforderliche 
Menge, so ist hier abzuhel- 
fen, reicht aber die Ge- 
blaseleistung aus und das 
Eisen sehmilzt dennoch 
nicht zur rechten Zeit, so 
mu Ci das ICoksbett niedri- 
ger bemessen werden. Bsi 
der gegenwartigen Koks- 
knappheit und den hohen 
Kokspreisen spielt ein 
Holienunterschied von 150 
mm schon eine nennens- 
werte wirtschaftliche Rolle.

Ebenso oft wie mit dem 
Fiillkoks wird m it dem 
Schmelzkoks gescliwendet 
Steht guter Koks zur 
Verfugung, so kann man 
mit 10 % Schmelz- (Satz )
Koks im allgemeinen gut 
zurechtkommen. Dagegen 
wird man sich vor allzu- 
weitgehender Sparsamkeit 
in acht nehmen mussen, 
wenn die Eigenart der 
Abgusse oder weite Forde- 
rungsstrecken des flussigen

Eisens eine Ueberliitzung erforderlich machen. GieBen 
reien fiir dunnwandigen Gufi und insbesondere solehe 
fiir AutęmobilguB benotigen Schmelzkoksmengęn 
bis zu 20% des Eiseneinsatzes. Wie die Zahlen-

Z ahlentatel 2. D ie  g e s a m te n  e in g e g a n g e n e n  W e r t e  b e t r ó f f s  d e r 1 
K u p p e lo fe n  v o n  1219^4 mm (48'') (J).

Gtsanit-
Schtneiz-

gut

kg

i  1.Q) 0
I  § ■8 ^ w
st

PUll-
koks

kg

Eisensatze N”71 W 2 ^
5 3
02

Wind-
druck,

Wasser-
sUule
ram

Art des Gutes ,
erster.

kg
folgend

kg
45811

i
5 816 680 _ 1 657 K onyertereisen

34 020 1 362 680 — •73 _ Stuckgufi
27215 4 816 1361 907 136 526
26 308 5 907 1814 — 136 657
22 679 2% 680 907 _ 136 ■ — E isenbahnbedarf
22 679 4 680 907 — 136 . 746 A utom ótoren
21 772 3 862 1361 — 137 1 L eichter GuB
21 772 3Yz 680 1361 771 181 526 Schwerer Gufi
18413 2 816 907 — 91 569 StuekguB :
18413 2 ' 907 907 — 91 615 Leichter Gufi
18413 726 1361 — 136 526 StuekguB
18413 2 y2 771 907 — 91 . 350 Landw irtschaftl. Masch. ,
18413 3 816 1361 1134 227 482 GroBer MaschinenguB
13 607 154 499 454 — 59 482. L eichter GuB
13 607 1% 635 907 — 91 .702 StuekguB
13 607 1% 544 907 — 100 526 Allgem. M aschinenbau
13 607 2 1087 2721 1361 181 569 GroBguB
13 607 P A 544' 1134 907 113 615 PumpenguB
10 8S5 W 726 1587 907 91 615 Leichter GuB
9 979 lYz 771 952 — 159 483
9071 1 635 907 113 526 L andw irtschaftl. Masch.
9 071 W 544 907 — 131 — L eichter GuB
9071 1% 544 1134 907 68 439 Allgem. M aschinenbau
9 071 2 362 454 ‘ — 45 _ Pum pen
9071 2 % 680 907 - 100 ' —■ Maschinen werkzeuge
8614 1 /!> 862 1814 907 91 439 StuekguB
8614 1% 612 1361 — 136 526 !
6S03 1 /2 544 907 1 109 439 Allgem. M aschinenbau
6 350 1 612 998 — 102 439 M otore
5443 1 544 907 ! — 91 702 Schwerer MaschinenguB
5 443 n i 454 907 1 — 136 615 O fenplatten
3 402 I 1 ' 386 ] 907 i 680 91 350 StuekguB
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Zahlentafel 3. A l l g e m e i n e  D u r e h s e h n i t t s  w e r t e  
dor  D u s e n h o h e n ,  S a t z g r o B e  d e r  S c h m e l z -  

l e i s t u n g  u n d  d os  Ko  k s a u f  wa n d e s .

Lich ter 
Dnrch- 
messer

mm

Dtisen-
onfcer-
kante
Iiber
Kerd-
sohle
m m

FUll-
koks-
hohe

’ mm

FU1I-

koks

kg

Schmclz-
koks

kg

Eisen
satz

kg

StUnd- 
liche • 
Schinćl-

ZDllg

kg

610 152 990 127 . 2 7 272 1 961
762 203 1067 222 ■ 45 453 3 188
914 254 111S 3 2 5 G3 6 3 5 4 617

1067 3 0 5 1 1 6 8 4 6 3 86 8 6 2 6 2 S 3
1219 3 5 6 1270 6 7 5 1 1 3 1157 8 2 0 7
1 3 7 2 4 0 6 1 3 2 1 8 7 6 145 1451 1 0  3 8 7
•1524 457 1372 1 1 1 5 177 1769 12 824
1829 5 0 8 1422 1 6 3 7 2 5 4 2 5 4 0 1 8  469

tafeln 1 und 2 dapjln, kann ein Kuppelofen bei sehr 
yerschiedener Hohe des Koksverbrauches befriedigend 
betrieben werden, lieute ist es aber geradezn ein Ver- 
bredien an der Allgemeinheit, den Kokśverbraudi 
nicht au! das unumgiinglidic MiiidestmaB zu be- 
sehranken. Wenn das Eisen zu m att aus einem neu 
zugestellten Ofen kommt, wird im allgemeinen, 
oline viel weiter zu forschen, dem Koks die Schuld 
gegeben', und man setzt eben am nachsten Tage mehr 
Koks. Liegt aber die Ursache nieht am Koks, 
sondern an den Windyęrhaltnissen oder am gesetzten 
Eisenmaterial, so sdiafft die efste Kokszugabe keińe 
Besserung, der Zusatz wiederholt sich darum mehr- 
mals und man kommt schlieBlidi so weit, die doppelte 
Menge von Koks zu setzen, wie bei Beseitigung des 
tatsachlichen Hemmnisses erforderlich gęwesen ware. 
Der Ofen gilt dann eben ais ein „Koksfresser“ und 
man glaubt sich damit abfinden zu miissen.

Jeder neue Kuppelofen erfordert einige Yersuche 
zur Feststellung seines besten Wirkungsgrades. Ab- 
gesehen dayon gibt es eine Beihe allgemęin gultiger 
Regeln, die gewissenhaft einzuhalten sind, wenn 
man sieli yor Sehaden bewahren will. Diese Regeln 
lassen sich kurz in foigende Satze zusammen- 
fassen:

Ehe ein Ofen nicht je Quadratzentimeter Quer- 
schnitt in der Dusenzone eine Schmelzleistung von
0,7 kg je Stunde zuwege bringt, ist er nicht in Ord- 
mmg.

Die Diisen sollen stets tiefstmoglich gesetzt 
werden. Es ist insbesondere yerfehlt, sie g e leg en t-

lichen  Bedarfes einer dem Ofen auf einmal zu ent- 
nehmenden groBeren Eisenmenge Falber hoher an- 
zuordnen, ais dem regelmaBigen Betriebsbedarfe eiit- 
spricht. Es ist yorteilhafter, in solchen Ausnahine- 

■ fallen das erforderliclie Eisen in einer Pfanne; zu 
sammeln und dort mit Holzkohlen oder auf ąndere 
Weise warm zu halten, ais tagtaglicJi infolge zu holier 
Fiillkoksscliicht (bedingt durćjh zu hoch -liegende 
Diisen) zwecklos Koks zu yerbrennen,

Die Zahlentafel 3 gibt gute yon ersten Fachleuten 
zusammengestelltc Durclisclinittswerte der Diisen- 
hohen fur Kuppelofen yon 610 bis 1829 nim (J) an. 
Sie. berulien auf der Erfahrung, daB bei Yerwendung 
besten Kokses eine Fullkokshohe von 610 mm ober- 
halb der Diisen ySllig ąusreicht, und daB man audi 
bei mindei:wertigem Koks niclit iiber 762 nim liinąus- 
gehen soli. Liegt z. B. beim riclitig bemessenen 
914-mm-Kuppelofen die Diisenobęrkante 356 mm 
iiber dem Herde, so darf die gesamte Hohe;der Fiill- 
kokssdiiclit keinesfalls 1118 111111 iibersdireiten; bei 
Yerwendung besten Kokses wird man mit einer 
Gesamthohe yon 966 mm das beste Ergebnis erzielen.

Die Hohe der Fiillkoksschicht soli vor jedem  
Setzen mittels einer geeigneten von der Gidit aus 
in den Ofensdiacht einzułuhreiiden Lehre nach- 
gemessen werden. I s t ' die. ursprunglidie Fiillkoks- 
menge zu tief abgebrannt, so wird-eine entsprechende 
Koksmenge nadigegichtet. Danaeh schlieBt man, 
um weiteres Abbrennen hintan zu halten, samtliche 
Diisen, gichtet moglidist rasdi und laBt den Wind 
aiilaufen.

Yerfehlt ist, den ersten Eisensatz groBer ais die 
folgenden zu bemessen. Wie die mitgeteilten Zahlen- 
t.lfeln dartun, ist man von dieser yerfehlten Praxis 
groBtenteils schon abgekominen. Der Fiillkoks hat 
nur die Aufgabe, den Ofenschaeht grundlidi yorzu- 
warmen, dariiber hinaus hat er keinerlei EinfluB auf 
den Schmelzyerlauf.

Die • einzelnen Satze sollen iniigliclist klein be
messen werden. Kleine Satze bewirken heiBeres 
Eisen. Man darf aber mit Riicksidit auf ander- 
weitige Beeinflussung des Eisens unter ein bestimintes 
MaB nicht herabgehen.1) Carl Irresberger.

J) Man geht am bssten von einer durchschnittlichen 
Hoho der Satzkokssehieht von 150 mm aus und bęstimmt 
danaeh das Gewicht der Eisengicht. Bsi niedriger Koks- 
sehieht erwachst die Gefahr, daB das vorh'ergehende Eisen 
nicht yollstandig m it Koks'bedeekt wird.

Der Berichłerstatler.

Eiseneinlagen in hochofenschlackenhaltigen Zementen.
Yon Dr. R ic h a rd  Griin in Blankenese.

| - ) e i  Yerwendung yon Eisen fiir Dauerbauten ist
seiue Neigung, sich mit dem Sauerstoff der 

Luft zu yerbinden, „zu rosten“, nachteilig. Das 
Eintreteu dieser Ersoheinung kann nur durch Ab- 
schluB des Eisens yon der Luft yerhindert werden. 
Dieser AbschluB ist erreichbar zunachst durch Ein- 
olen, Anstreichen oder Emaillieron. Alle diese 
Schutzarten wirken sicher, erfordern aber dauernde 
Unterhaltung, da dieluftabschlieBendc Schicht durch

ISL

meehanische oder chemische Einflusse im Laufe der 
Zeit zerstort und dann das Eisen angegriffen wird. 
Erheblich dauerhafter ist die TJmgebung des Eisens 
mit dichtem Beton, de seń rostverhindernde Wirkung 
die Schaffung einer neuen Bauweise des Eisenbeton- 
baues durch Lambot (1855) und Monier (1868) er- 
moglichte. Bei dieser sind Uiiterhałtungskosten 
kaum notig, da einerseits die einbetonierten Eisen 
durch den Beton dauernd yor Rost geschutzt sind,

78
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anderseits die schiitzende Schicht durch die gewohn- 
lichen mechanischen oder chemischen Einwirkungen 
nicht zerstort wird.

Die Tatsache, daB fetter und sachgemaB herge- 
stellter Beton das von ihm ifmhullte Eisen voll- 
kommen vor Rostbildung schiitzt, is t heute allge- 
mein anerkannt und bekannt. Die Beweise bilden 
auBerst zahłreiche Wasserbehalter, Eohre und Bauten 
aus Eisenbeton. Bei Einfiihrung der hochofen- 
schlackenhałtigen Zemente, des Eisenportland- 
zementes und ganz besonders des groBere Mengen 
Schlacke enthaltenden Hochofenzementes, wurden 
aus Fachkreisen Bedenken Iaut, welche betonten, daB 
der Rostschutz dieser Bindemittel zweifelhaft sei, da 
sie erhebliche Mengen Sulfid enthielten, welche bei 
ihrer Oxydation zu Schwefelsaure zur Rostbildung 
fiihren konnten. Diese Bedenken haben sich ais nicht 
zutreffend er wiej en und sind verstummt, denn ebenso 
wie Portlandzement hat sich auch Hochofen cement 
seit seiner Einfiihrung vor 20 Jahren ais Bindemittel 
zur Herstellung zahlreicher Eisenbetonbauten bć- 
wiihrt. Infolgedessen is t die Ver\vendung hochofen- 
schlackefihaltiger Bindemittel zur Eisenbetonher- 
stellung durch MinisterialerlaB zugelassen und all- 
gemein liblich geworden. Trotzdem versuchte 
Direktor Dr, K. G oslieh , Berlin, neuerdings wieder 
MiBtrauen gegen die hochofenschlackenhaltigen Biude- 
m ittel zu saen durch Vei su che, die er im Laborato
rium des Vereins deutscher Portlandzementfabri- 
kanten durehftihrte. Ueber das Ergebnis dieser Yer
suche hat er in der Sitzung des Deutschen Aussehusses 
fiir Eisenbeton am 28. Januar 1920 berichtet und 
ais Beweis fur den geringen Rostschutz des Eisen- 
portlandzementes und besonders des Hochofen- 
zementbetons Eisen vorgelegt, die in diesen Betonen 
starker gerostet waren als-in Portlandzementbeton 
eingebettet gewesene Eisen. In der Sit/.ung wurde 
von dem Yertreter der Hochofenzementindustrie, 
dem Verfasser, gegen die ohne Mitwirkung dieser 
Industrie durchgefuhrten Versuche Einspruch er- 
hoben und auf dereń anfechtbare Versuchsbedin- 
gungen, besonders die allzu porosen Betonc, hin- 
gewiesen. Auch Dr. G u tt m ann , der Vertreter der 
Eisenportlandzementwerke, widersprach diesen ein- 
seitig Yorgenommenen Yersuchen. Ingenieur A. 
Hus er, Oberkassel (Siegkreis), Vorsitzender des 
Deutschen Betonvereins, sowie Baudirektcr 2)r.-3ng. 
Ko en en, Berlin, und Geh. Kommerzienrat ®r>$ng. 
D y ck erh o ff, Biebrich a. Rh., Mitglied des Vereins 
deutscher Portlandzementfabrikanten, erkliirten, den 
Yersuchen -wegen der angewandten mageren Mi- 
schungen keine Beweiskraft zuerkennen zu konnen.

Trotz dieser Ablehnung der Yersuche Dr. Goslichs 
durch die Versammlung nahm der Verein deutscher 
Hochofenzementwerke die Rostfrage wieder auf und 
lud, um die Frage endgultig zn kłaren, die ordent- 
lichen Mitglieder des Wissenschaftlichen Aussehusses 
der deutschen Zementindustrie zu einer gemeiusamen 
Besichtigungsreise ein. Bei dieser Reise wurden 25 
groBeEis en betonbau ten aus Hochofenzement mit einem 
Alter bis zu 15 Jahren besucht. Es stand den anwesen- 
den Yertretern der Portlandzement-, Eisenportland-

zement- und Hochofenzementindustrie frei, beliebige 
Stelleu der Bauten anzuschlagen. Bei allen unter- 
suchten Bauten, die teilweise unter sehr ungiiństigen 
Einfliissen standen (feuchte Hitze, Wasser, Schacht- 
schwaden unter Onterdruck), zeigte sich, daB ein 
Rosten der einbetonierten Eisen nicht eingetreten 
war.

Eine vor drei Jahren frisch abgedrehte und dann 
in einem Normenwiirfel (300 mm3, 1 :  5) einbetonierte 
Stahlkugel von 80 mm Durchmesser, die in diesem 
Wurfel die genannte Zeit iiber in feuchter Erde ein
gegraben gelegen hatte, war beim Zerdriicken des 
Wiirfels feucht, aber trotzdem silberweiBglanzend 
ohne Rostspur. Ais einstimmiges Ergebnis der drei 
Tage wahrenden Besichtigimgen wurde festgestellt, 
daB an keiner Stelle Rosten des Eisens nach dessen 
Einbetonieren odersonstige ungiinstige Erscheinimgen 
eingetreten waren. Der Tatsache, daB die Praxis 
somit ein anderes Bild zeigt ais seine Laboratoriums- 
versuche, hat sich auch Dr. Goslieh nicht verschlieBen 
konnen, denn er auBerte zu Dr. Muller, dem Vor- 
sitzenden des Wissenschaftlichen Aussehusses, daB 
die Besichtigungsreise seine ganzen Versuche zer- 
schlagen habe.

DaB aber auch sachgemaB durchgefiihrte La- 
boratoriumsversuche bei richtiger, sachlicher Aus- 
werturig zum gleichen Ergebnis gefiihrt haben 
wie die Besichtigungsreise, zeigen die umfang- 
reichen, im Jahre 1912 eingeleiteten Versuche des 
Staatlichen Materialpriifungsamtes zu Berlin-Dahlem, 
die auf Auregung des Deutschen Betonvereins vom 
Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton veranlaBt 
wurden. Zu diesen sich auf f iinf Jahre erstreckenden 
Versuehen wurden die Zemente aus dem Han de, 
aufgekauft. Gepruft wurden zwei Portlandzementel 
zwei Eisenportlandzemente und vier Hochofen- 
zemente.

Der ausfiihrliche Bericht iiber diese Versuche ist 
ais Heft 47 der Veroffentlichungen des Deutschen 
Aussehusses fiir Eisenbeton erschienen und enthalt 
nachstehende SchluBfolgerungen:

„Was die Rosterscheimmgen anlangt, so sind 
sie zwar in den Betonkorpern unter Yerwen- 
dung von Hochofenzement in etwas groBerem 
Umfange vorhanden ais in den Korpern gleicher 
Mischung, zu denen Portlandzement yerwendet 
wurde, sie sind aber im ganzen betrachtet selbst 
in den mageren Betonmischungen 1,: 5 so wenig 
umfangreich und vor allem so wenig den Eisen- 
ąuerschnitt mindernd, daB sie ais praktisch 
belanglos angesehen werden konnen.

Die allerdings nur einen Zeitraum von funf Jah
ren umfassenden Versuche haben somit wohl den 
BeWeis erbracht, daB sorgfaltig ais Eisenportland- 
zementoderals Hochofenzement erzeugteschlacken- 
haltige Bindemittel bei gewissenhafter Auswahl 
der zu ihnen verwendeten Schlacke unbedenklich 
auch fiir Eisenbetonbauten Verwendung finden 
dflrfen, sofern sie nur in ihrer chemischen Zu
sammensetzung und in ihren mechanischen Eigeu- 
sehaften den fiir ihre Art festgesetzten Konnen 
entsprechen.“
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Die Niederschrift der Besichtigungsreise is t im 
folgenden wiedergegeben:

Nlederschrift iiber die Beslchtigangsreise des W issen- 
sehaltlichen Ausschusses der Deutschen Zement- 

Industrie vom 21. bis 23. Oktober 1920.

21. Oktober:
L 3 B r u n n e n  des W asso rw erk s  T h y ssen  i mUe b e r -  

soh w em m u n g sg eb ie t.')  'Eisen freigelegt, Beton sehr 
dicht, Eiseneinlagen samtlich rostfrei, Festigkeit gut, 
Alter 9 Jahre.

(Anmerkung. Die angesehlagenen Stellen befanden 
sieh etwa 1 m unter der Oberflache im feuchten Erdreich. 
Das Erdreich wird jedes Jahr mehrmals vom Hoohwasser 
uberfiutet.)
II. K la ra n la g e  E m sc h o rg e n o sse n s d h a f t2). Beton 

gut, klingend hart, Eisen freigelegt, geben zu Be- 
anstandungen keinen AnlaB.

III. F r i e d r . - W 'h o lm s - H u t te 3). Beton hart, Pfciler
1917 gebaut 1 : 5, Alba-Zement, Eisen rostig, in diesem. 
Zustand einbetoniert. An anderer Stelle bei Portland
zement die gleiche Erseheinung.

IV. U f e r b u h n e  d e r A llgem . S p e d .-G e se llsc h a f t1). 
Biahmenbau, unverputzt, Alba-Zement, Alter 2 Jahre, 
Eisen ohne Kost. In der Deeko, obwohl Ueberdeckung 
kaum 10 mm betrug, der gleiche Befund. Beton sehr 
hart. 1 :5 .

(Anmerkung. Auch diese Buhne wurde vom Hoch- 
wasser wiederholt uberfiutet.)
V. V u lk an  D u isb u rg . a)i Erzbunker. Stiitzen an

3 Stellen angeschlagcn 1: 5 Alba-Zemont. Ueberdeckung 
3 —4 cm. Eisen und Beton sehr gut. Alter 5 Jahre.
b) Agglomerieranlage. Eisenbugel und Bindedraht rost
frei. c) Turbinenfundamente. 2 Stellen angeschlagcn, 
Beton dicht, Ueberdeckung 3 —4 cm. Ohne R ost, ganz 
trockcner Beton, d) Kohlenturm. Trager angeschlagen. 
Alter 9 Jahre. Beton gut und sehr dicht, Ueberdeckung 
3 —4 cm. Eisen ohne Rost, noch m it Walzhaut. e) Labo
ratorium. Wiirfel gemauert aus Ziegel, Kern GieBbeton 
mit Ankersehraube, zerschlagen, GroBe et.vi 30 x30cm , 
Ankcr von oben bis etwa 3 cm von oben Rost. Inneres 
ohne Befund: Walzhaut. -  Wurfel 30 X 30 cm, Stampf- 
beton 1 : 5 ,  3 Jahre in feuohter Erde. Inneres des 
Wiirfels feucht und dunkelgrun. Einbetonierte Kugel 
etwa 8 cm Durchmesser, mattsilberglanzend ohne Rost, 
aber feucht. Festigkeit 310 kg je cm2.

22. Oktober:
VI. G e lse n k irc h e n e r  JB e rg w erk s-A e tien -G ese ll- 

s c h a f t ,  A b tlg . H o c h o fe n , G e lsen k irch en , a) Oel- 
abscheidung 1 : 5 .  b) Fundamente des Maschinenhauses 
Gaszentrale. c) Materialgebaude-Magazin (12 Jahre). 
d) Fundament der AuBenmauer der Erzbunker (10 Jahre). 
Boton sehr hart und zah, Eisen tadellos.

Vn. Zeche A lm a|V . ’ a) Maschinenzentrale (10 Jahre).
b) Magazin. c) Waschkauo. Alles Eisenbeton aus Hoch- 
ofenzement in kuhnen Konstruktionen.

V III. R h e in -E lb e  VI. W etterschacht erbaut 1914 
1 : 5 ,  Alba-Zement, dauernd nasse Wandę unter dem 
EinfluB des SchwadenB, 0,3 Unterdruck. Ohne Putz. 
Ueberdeckung 2 —3 cm. Zwei Stellen angeschlagen.
1. Stelle Eisen rostfrei, 2. Stelle Eisen narbig, alter 
R ost (keine Anfressung).

IX. Z eche B o n ifaz iu s . Verschiedene groBe Bauwerke 
aus Hochofenzement.

Z usam m enfasB ung. ,
Samtliehe Arbeiten tadellos. 

gez.: Dr. M u lle r, Dr. F . F ra m m , S c h lu te r ,  Dr. H an s  
K u h l,D r. Aug. D y c k e rh o ff , W. M eu re r,D r. S tr e b e l,  
Dr. G u t t m a n n ,  Dr. G eiger', S c h a fe r , S o h ru ff, 

Dr. G run .

23. Oktober:
Naohtrag,

Ł) bei Hambom.
2) bei Hambom.
3) in Miilheim-Ruhr. 
ł) zu Duisburg.

X. Zw ei U n te r fu h ru n g e n  u b e r  d ie  S tra f ie  bei 
der U n io n 1). Die Unterfuhrungen sind beide in 
sehr interessanter Weise gebaut, da nur eine sehr 
geringe Konstruktionshohe fur die Decke zur Ver- 
fugung stand. Der Druck an den Auflagerstellen der 
ersten Unterfuhrung, welche ais freischwebende Decken- 
platte ausgefuhrt war, betragt je cm* 250 kg. Risse 
wurden tro tz der groBen Beanspruchung, denen die 
Unterfuhrungen wahrend des Krieges ausgesetzt wor
den waren (es waren Granaten gelagert worden), nicht 
festgestellt.

XI. D o rtm u n d e r U n ion . a) Kohlensilo, ungefahr 
100 m lang und 10 m hoch, 5 Jahre alt, keine 
Zerstorungserscheinungen, Eisen nicht freigelegt.
b) Schlackensand-Sumpf und groBes Siło. Auf dem 
ungefahr 10 m hohen Fachwerk aus Eisenbeton lauft 
ein K ran, der m it einem Selbstgreifer den nassen heiBen 
Schlackensand aus dem Sumpf herausfaBt und ihn in 
das Siło befordert. Das Siło is t dauernd von dem stark 
schwefelwasserstoffhaltigen Wasser durchnaBt; Risse 
waren nicht zu sehen. c) Erzbunker von sehr groBer 
Ausdehnung, Alter etwa 10 Jahre.

XIL U n ip n b ra u e re i. Gewaltige Eisenbetonbauten. Be
sonders auffallend war die Rissefreiheit samtlicher K on
struktionen. gez.: Dr. M uller.

Z u sam m en fassu n g .
1. D ie L a b o ra to r iu m sv e rsu c h e  beweisen.daB 

ein schadlichei Kosten vou Eisen in den alkalischen 
Betonkorpern ausgeschlossen ist. vorausgesfctzt, daB 
die Einwirkung der Luft dureh genugend dichte.< 
Arbeiten in ublicher Weise verhindert wurde.

2. Die P ra x is  zeigt, daB in sachgemaB herge- 
stelltem Eisenbeton aus Hochofenzement, selbst- 
redend auch aus Portlandzement und Eisenportland
zement, das eingebettete Eisen dauernd unyerandert 
bleibt.

3. Die Ergebnisse der Arbeiten in Laboratorium 
und Prazis beweisen, daB normengemaBrr Eisen- 
portland- und Hochofenzement, ebenso wie Portland
zement unbedetiklich fu l Eisenbetonherstellung ver- 
wendet werden kann.

1) in  Dortmund.

Praktische Yerfahren zur Form- und Modellherstellung.

Z ahnraderm odelle.
S tirn ra d e rm o d e lle . Dio Ausfuhrung von Stirn- 

radermodellen hangt in erster Linie von ihrer Form und 
GroBe, in zweiter Linie von der zu erreichenden Genauig
keit der Abgiisse und in d ritter Linie von dor Dauer- 
haftigkeit ab, die man dem Modelle verleihen will. Ganz 
kleine Modelle bis zu hochstens 150 mm 0  werden aus

vollem Holze geschnitten (Abb. I)1), groBere Modelle 
verleimt man aus mehreren Segmentreihen, wobei fur 
Rader bis etwa 200 mm die Faser des Holzes tangentiai 
gerichtet sein kann (Abb. 2), wahrend bei groBeren Radern 
die Segmentfaser radial verlauf en muB (Abb. 3). Die Starkę

i) N aeh Jose f H orner, F oundry 1920, 15. Aug*,
S. 645 /8 ; 1. Sept., S . 687/91.



Abbildung* i.* Kleines aus 
dem Yóllen geschnittenes 

TriebmodclI.
Abbildung 4. 

Auflelmen der Segmentringe 
auf Papier.

Abbildung 5. Anlegen der 
.rohen Zahnblocke. Abbildung 11. Auf, die 

Schwalbenschwanzzinken 
geleimte Zahnblocke.

Abbildung 8. 
Prufung der lotrechtea Lage 
der Zahne mit Lineal A  und 

"Winkcl B#

Abbildung 10. Schwalben- 
schwanzverzinkung der 
Zahne im Zahnkranze.

Abbildung 11 a. Zahnkranz 
mifcabgcdrehten Yerzinkungs- 

leisten.
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dpr Segmente soli;bei kleinen Radem  nioht groBer ais
12 mm, bei groBeren nicht uber 20 mm bomessen worden 
Das;yerleimen der Ringo erfolgt am boston unmittelbar' 
auf der Planscheibe, und zwar leimt man don ersten 
Rjng auf eine Unterlago von starkem Papier (Abb. 4). 
Die Papiorunterlage genugt im allgemeinen zur Eest- 
haltung des Ringes, doch kann man zur Sicherlieit ins- 
besondero bei groBeren Radcrn, jedes Segment auGerdom 
yon ruckwarts m it einer Scliraube aa der Plansoheibe 
befestigen. Zum Zusammouhalten der einzeinen Ritige 
untereinander genugt die Yerleimung, man pflogt nur 
zur Hintanbaltung yon Verschiebungen wahrend des

flaehen werden die Zahnlucken ausgesagt und dio Zahne 
m it btemmeisen und Hohlbeitel fertig ausgearbeitet.

Bei groBeren Radern worden die rohen Zahnblocke 
ohno (Abb. o) oder m it Zwischenblocken (Abb. 7) am 
itranze befostigt. Dio Zwisehenbloeke sollen den Zahn- 
blookon beim- Abdrehen besseren H alt verleihen, doch 
sind sio bei sorgfalt-iger Arbeit uberflussig, insbesondere, 
wenn nicht m it zu groben Spancn gearbeitet wird und 
man jo r  dem Abdrehen die ICanten der Zahnblocke m it 
dem aleiBel etwas abschragt. Zum Auftragen der Zahni 
krummungon kann man sich, wenn keine Zwisehenbloeke 
yerwendet werden, einer Lehre nach Abb. 6 bedionen.



Abbildung IG. 
Kleines Triebel mit 
Tleberlapptmgs- 
scheiben aus je 
einem Stiick.

Abbildung 17. 
Doppeiseitig Uber- 
lapptes griJBeres 

Triebel.
Abbildung IS. 

Einseitig Uberlapptes 
Triebel mit 

iKuppiang3scheibe.

Abbildung 13. Mittelschcibe 
aus Segmenten yerleimt.

Abbildung 10. Stirnradmodeil mit 
beiderseits lmlber TJeberlappung nnd 

Lmit lotrecbten Armrippen.

Abbildung 21. 
Yiergliedriges Armkreuz.

Abbildung 14. ' Mittelscheibe 
.-£113 parallel mit der Holzfaser 

gcsohnittenen Brettem.
Abbildung 20. Kupplungsrad und 
Triebel zu einem AbguB yereinigt.Abbildung 15. GriJBeres Stirnradmodeil 

mit halbiiberlappten Ziihnen.

- Abbildung 24.
Abbildung 22. Yerbindung von Armen und

Seehsgliedriges Armkreuz. Rippen mit der Kabe.

um dennoch dea Vorteiles ilirer Bearbeitung m it dem 
Hobel tcilhaftig zu werden, kann man sie m it Scliwalbcn- mers
6chwanzverzinkung am Modelle befestigen. Der Bad- bis 1
kran z wird dann, wic oben angegeben wurde, hergestellt, kom
die Teilung vorgerissen, die Grenzlinien der Schwalbeu- gena
Bchwiinze am Scheibenrando vorgezeichnct, m it einer 
i einen Sago dio etwa 4,5 mm tiofen schragen Schnitte werć
ausgefuhrt und das zwischen ihnen bcfindliche Ho Iz am
mit dcm Stemmeisen ausgehoben. Dann tre ib t man die selbi
Lcisten L (Abb. 10) ein, dio um etwa 25 mm langer al3 notv
unbedingt erfordcrlich ist, gehalten werden, beschncideb bei i
sie beiderseits auf etwa 3 mm uberstehender Lange, drcht die i
den uberstehenden Teil glatt ab und leimt die Zahnblocko nich

Ę S m m
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vor allem darauf zu aehten, vom Lehrenblockc kcincu Span 
wegzunehmen. Noch im Blocke erhalt der Zahn zu seiner 
genauen Anbringuog am Hauptmodelle eine Mittellinie 
vorgerissen. Die am Modelle f estgemachten Zahne werden 
bezuglich genau lotrechten Sitzes m it Lineal und Winkcl 
{Abb. 8) und bezuglich des Abstandes untereinander m it 
einem Taster (Abb. 9) gepruft. Bei der letzten Prufung 
schiebt man das Modeli am besten uber einen Dorn im 
Mittelpunkt einer Planscheibe und dreht es dann von 
Zahn zu Zahn weiter.

Zur Vermeidung von Ungenauigkeiten beim Anbringen 
<ler Zahne auf Grund der yorgerissenen Mittellinien und,

auf (Abb. 11). Nach dem Erharten des Leimes driickt 
man die Blocke m it den Leisten aus den Schwalben- 
schwanzverschneidungen, tre ib t durch dio Leisten je zwei 
bis drei leichte Drahtstifte" und schiebt die Blocke in das 
Kranzmodell zuruck, um sie m it fortlaufenden Nummern
1, 2, 3 , . . . .  zu versoh.cn und die Teilungslinien und Zahn- 
formen genau rorzuzcichnen. Danach werden dic Blocke 
wieder abgenommen, m it Stemmeisen und Hohlbeitel 
vorgearbeitet, durch Hobeln auf genaues MaB gebracht 
und m it Sandpapier glattgeschliffen. SchlieBlich ver- 
leimt man sie an den Schwalbenschwanzen m it dem 
Hauptmodelle.



582 Stahl und Eisen. Praktische V erfahren zur Form- und Modellherstellung. 41. Jahrg. N r. 17.

der sich dureh Wegnahme eine;! allerfeinsten SpiłnchenB 
(Unterschied zwischen genauom und zwischen leichtem 
Passen eines Taaters) ergibt.

Abb. 12 zeigt die Q u e rs c h n i tte  der g e b ra u c h -
J ieh s ten  S tirn ra d fo rm e n . Form a findet nur fiir
kleine, wenig beanspruchte Rader m it geschnittenen
Zahnen Verwendung, die Form en b, e und d sind fiir
mittlere Rader gebraueliUch, fur groBe Rader yerwendet
man die Formen o und f, Ietztere insbesondere fiir maschi-
nellgeform te Rader, g zeigt die Ausfuhrungsform m it
halbuberiappten, h m it yollig uberlappten Zahnen. In
Abb. 13 ist eino fur alle Stirnrader m it Mittelsoheibe an-
wendbare Modellausfuhrungsform dargestellt. Die Scheibo
darf niemals aus nur einer Holzplatte angefertigt werden,
man muB sio zum Schutze gegen Verziehungen'fur groBe
R ader aus Segmenten nach Abb. 13 zusammenleimen.
wahrend się fur kleinero Rader aus parallel gelagerten
in der Faserlangsrichtung geschnittenen B rettern5 nach\

yerbunden, dio unteren Rippen m it der Mittelsoheibe lose 
verdubelt.

Das Modeli Abb. 20 vereinigt ein Kupplungsrad 
und ein Triebel, beide m it halbuberiappten Ziihnem Im 
Kupplungsrade sitzen dauernd befestigt die Klauen- 
modolle. Das Triebel ist aus Segmentringen zusammen- 
gesetzt, wodurch im Gegensatz zu don Triebeln (Abb. 17 
und 18) oin hohles Modeli ontstand.

D ie  Ar mo .  Die Abb. 21, 22, 23 zeigen die Mitten- 
verschneidungen boi Ausfuhrung vicr- und sechsgliedriirer 
Armkreuzc, wahrend dio Abb. 24 und 25 zwei Verfahren 
zur Verbindung von Armon und Rippen m it der Nabe 
und Abb. 26 das Einsctzon eines Armes im Kranze er
kennen lassen. Im letzteren Falle muB insbesondere 
auf genaues Passen des yorgesehonen Querschnittes 
gcachtet werden, um einer Besehiidigung des Kranz- 
modelles yorzubeugen; ein leiehter Druck m it der Hand 
soli geniigen, um das Armkreuz in den Kranz zu pressen.

Abbildung 26. Befestigung eines 
Armes am Zalinkranze.

Abbildung 27. Modeli mifc btfjzernem 
Armkreuz und eisernem Zahnkranze.

Abbildung 29. Eisernes Modeli 
mit Mittelsoheibe, die dureh den 
Absatz a im Kranze gefUbrt ist.

Abbildung 28.
Kranz aus Eisen; Nabe und T-fdrmige 

Arme bilden ein Ganzes.

Abbildung 31. Eremsscheibe und Stirnrad 
mit gememsamer Nabe und Mittelplatte.

Abbildung 30. AuswechseJbare 
Yereinigung von Stirnrad und 

Triebel.
Abbildung 32. Stirnrad mit auflen- 
liegender Nabe, innen und auBen 

dureh Bippen verstarkt.

Abbildung 33.
Aus Segmenten Yerleimtes Klauen- 
Sbirnrad mit aus dem Yollen ge- 

schnittenem kleinem Triebel.-

Abb. 14 ausgefuhrt worden kann. Der Kranz wird in 
beiden Fallen w  mehrgliedrigen Segmentreihen auf die 
-Mittelplatte geleimt.

~ł ł ^ '  15 e*n 8r°^ cres Stirnradmodell m it lialb- 
uberlappten Zahnen erkennen. Infolge seiner betracht- 
lichen_ Abmessungen wurden sowohl die Mittelplatten- 
wio die Zahnkranz- und Ueberlappungssegmente auBer 
der verleimung noch dureh Holzpflocke untereinander 
yerbunden. Die Zahno a a sind m it der M ittelplatte fest 
yerbunden, beide Ueberlappungen sind lose, dio obere 
wird m ittels Diibel am Kranze gefuhrt, wahrend dio 
untere eine ringformige Fuhrung b hat. Das Modeli wird 
im dreiteiligen Kasten eingeformt, wobei man den oberen 
Ueberlappungsrmg f ortlaBt, bis die Zahno gut eingestampf t;

dom 1Uoinen Modelle Abb. 16 sind die Zahne 
yollig uberlappt. Das Rad hat weniger ais 150 mm <+) 
weshalb es anging, die Ueberlappungsreifen aus ie 
einem Stucke Holz lierzustellen. Die Triebel (Abb. 17 
und 18) sind dagegen aus Segmenten yerleimt. Dasjeńige 
nach Abb. 17 ist beiderscits uberlappt, die Ueberlappun^s- 
scheiben 1 und 2 sind nur dureh die Mittelzapfen a  und b 
lose am ModeUkorper gefuhrt. Das nur an einem Ende 
uberlappte Rad (Abb. 18) ist zugleich m it einer Kupplunss- 
scheibe yerschen. 6

Das Model! Abb. 19 m it beiderscits halbuberiappten 
Zahnen hat lotrechte Armrippen. Die M ittelplatte ist 

•gleich den beiden Ueberlappungsreifen aus Segmenten 
yerleimt. Die oberen Armrippen sind m it der Nabe fest

Sehr gut hat sich die Y e r b i n d u n g  g u B e ise rn e r 
^ a h n k r a n z e  m i t  h o lze rn en  M ittc ls e h e ib e n  oder 
Ar mk r e u z e n  bewahrt. Man yerringort dadurch das 
trewicht des Modełles und sichert zugleich gróBte Dauer 
seines empfindlichsten Bestandteiles, des Zahnkranzes. 
In der Ausfuhrung nach Abb. 27 sind die oberen Rippen-

Abblldung 34. Klauenstlrnrad mit Mittelsoheibe nad 
langer einseitiger Nabe.

modelle lose m it dem Armkreuzc yerdubelt, wahrend die 
unteren fest m it ihm yerbunden sirid. Die m it dor Hohl- 
kehle des Kranzes uboreinstimmenden Armenden sichern 
8 ? genaue Lage des Armkreuzcs. Aehnlich ist die
Ausfuhrung nach Abb. 28, wobei die T-formigen Arme 
m it der Nabe ein einheitliches Ganzes bilden. Bei dem 
i ° e* 1° wird die holzerne Mittelsoheibe dureh
den Absatz a  im eisernen Kranze gefuhrt.
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Doppelmodello. Abb. 30 zeigt die Vereinigung eines 
Stirnrades m it einem Triebel, wie sie im Kranbau yielfaeh 
Yerwendung findet. Beide Teile sind aus Segmenten ver- 
lcimt und jedes Teil gćgen andere Modello ohne weiteres 
auswechselbar. Das Modeli Abb. 31 yereinigt ein Stirn- 
rad mit einer Brcmsbandscheibe, wahrend Abb. 32 ein 
Stirnrad m it auBonliegonder Nabe zeigt, bei dem gleich- 
falls die Anbringung innerer Vorstarkungsrippen geboten 
war. In der Ausfuhrung Abb. 33 erschoint ein yollig

uberlapptas m it Innenklauen versehones Stirnrad m it 
einem halbiiberlappten Triebel vereinigt, das Stirnrad iat 
aus Segmenten yerleimt, wogegen dor Korper des Triebels 
infolgo 8eines geringen Durchmessors aus dem Vollen 
geschnitten worden konnte. Das Modeli Abb. 34 vereinigt 
ein Klauenstirnrad (doppelt verleimto Mittelscheibe) m it 
einer langen einseitigen, aus yollem Holze gedrehten Nabe.

(SchluS folgt.)

U m schau.

Tempera im Tunnelofen.

Das Gliihen von schmiedbarem GuB erfolgt seit lan
gen Zeiten in ungefiihr dor gleichen Weise, indem dio 
GuBstiicke in  Topfen m it einem Gliihmittel yerpackt in 
einen kalten oder fast kalten Ofen eingesetzt werdąn, 
dann bis'zu einer bestimmten Temperatur eime Zeitlang 
erhitzt und in dem gleichen Ofen duroh Nachlassen des 
Feuers allmahlieh abgekiihlt werden. Aus Amerika er
halten wir nun einen sehr ausfiihrłichen Bericht1) iiber 
einen yon diesem alten Arbeitsverfahren yollig abweichen- 
den Gliihofen, der ein Tempem bei ununterbrochenem 
Feuern gestattet.

Zum Bau dieses Ofens wurdon die guten Erfahrun- 
gen mit den Dauerbrennofon fiir Porzellan zunutze ge- 
macht. Abb. 1 gibt einen schcmatischen GrundriB der 
Ofenanlage und den Ofenąuerschnitt wieder. Die mit den 
Gliihtopfen beladenon Wagen treten links in den Ofen 
und gehen in dor Pfoilriehtung weiter. Auf den beiden 
Langsseifcen des Ofens sind je sieben Oelbrenner ein- 
gebaut; diese erliitzen dio rohrenformigen Vcrbrcnnungs- 
kammern A, dereń Wiinde aus feuerfesten Hohlziegeln ge
bildet werden, die an den iieiBesten Stellen aus Kar- 
borund bestohon. Das eine Ende dieser Verbrennungs- 
kammern ist geschlossen, das andere fiihrt zum 
Schornstein in der Nahe des Ofeneingangs, k 
wodurch das „Gegenstromprinzip" zur E r
hitzung des Glśihguts Anwendung findet. Die 
Hohlsteine besitzen an den unteren und obe
ren Aufienwanden Oeffnungen, durch die zu
nachst die Gaśe des Gluhraums in ihren unte- 
ron Teil gelangen, dann sich an ihren Wandon 
erhitzen, in den Schenkeln nach oben steigen 
und dort entweichen. Dies bewirkt eino stiin- 
(lige Zirkulation der heiBen Gase in  dem 
Gluhraum, sa dafi die' Temperatur in dem 
unteren und oberen Teil des Ofens praktiseh 
gleich ist. An die Verbrennungskammern 
schliefit sich ein ahnlicher rohrenformiger 
Baum an, nur m it dem entgegengesetzten 
Zweck, die H itze der Topfe aufzunehinen und 
diese rasch abzukiihlen. Hierzu wird kalte
Luft m it H ilfe eines Paars Ventilatoren
durch diese Kamilo geblasen. E in weiteres 
Paar Ventilatoren wird dązu bonutzt, um
kalto L uft durch drei Biihren zu blasen,
die auf jeder Ofenseite in nfichster Nahe der 
Wagenrader liegen, um dereń Tempera
tur unter 400° zu halten. Zwei Yen- 
tilatoren ziehen dio Verbrennungsgase aus 
dem Ofen durch oinen Winderhitzer hinduroh, der die 
Geblaseluft fiir dio Oelbrenner stark yorwarmt. Ein 
weiteres Paar Ventilatoren bliist dieso yorgewarmto L uft 
durch dio Oelbrenner. Das richtige Verhiiltnis der Ver- 
brennungsluft zum Oel wird m it H ilfe eines an die Ab
gase angeschlossenen selbsttiitigen Kohlensaure - Bestim- 
mungsapparates yon Hand geregelt.

Die Ofentemperatur w ird m it H ilfe von 44 Tbermo- 
elementen dauernd iiberwacht; jede Stunde wird an pę
dem Pyrometer die Temperatur abgelesen und auf eine 
besondere K artę eingetragen. Um den Ofen vor Aus- 
strahlungsverlusten zu sohiitzen, ist or mit einer star
ken Decke Seesand yersehen.

Es soi nun das Fiillen der Gliihtopfe und die Be- 
seliickung des Ofens beschrieben: Auf einer leicht ge- 
noigton łiollcnbąhn gelangen die Gliihtopfe nach ihrer 
Entleerung durch ih r Eigengewicht in den Fiillraum; 
liier werden sio auf guBeiserno Untersiitzo mit kurzeń 
Fiillen gesetzt, dio ihrcrseits zunachst auf holzernen 
Unterlagen. ruiieri. Die Gufistiicko worden ohne jedes 
Packmittel in  die Gliihtopfe in dor Begel hineingeschau- 
folt, und nur solche Stiioko, dio sioh leicht yerziehen, 
worden sorgfiiltig von Hand eingelogt. Dio kleinsten 
Stiioko werden zu oborst eingwracht, damit sie dio 
Zwischenraume zwisehen don groBeren etwas auśfiillen 
kSnnen. Die gefiillten Topfe werden mit einer ebenen 
Dcckplatte yersohlossen und mittels Krans in zwoi Beihen 
zu drei Stapel nobeneinander auf kleine Wagen gebracht, 
wie Abb. 2 u. 3 veranschaulichen. Im  Vordergrund ist auch 
das Endo der Rollonbahn m it einem beinaho gefiiUten 
Gliihtopf sichtbar. Es werden immer vier Topfe auf- 
einandergestelit und mit H ilfo  eines ausschwenkbaren 
Balimens (Abb. 2 links am Ofen befestigt) w ird gepriiffe, 
ob der Wagen richtig beladen ist und nicht im Ofen- 
innern durch yorspringende Teilo anstofien kann. Die 
Fugen der Topfe werden m it einer ■ Mischung aus Lehm 
und Sand gut versehmiert.

Die Topfe besitzen oine lichte Weite von 400 X 
635 mm und eine Hohe von 400 mm. Die guBeisernen
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Abbildung 1. GrundriB rrnd Querschnitt der Olenanlage.

Unterlagsplatten auf den Wagen zeigten das Uebel, in 
der Gliihhitze zu wachsen, dadureh entstand die Gefahr, 
im Ofen anzustoBen bzw. ateeken bleiben zu konnen. 
Sie werden daher kiinftig aus StahlguB oder Sonder- 
grauguB hergestellt.

Der loere Wagen wiegt etwa 3 t, die 24 Topfe mit 
.P latten etwa 7 t  und der darin befindliehe GuB etwa
5 t, so daB daś Gesamtgowicht eines beladeneu Wagens 
etwa 15 t  betragt. Den Gesamtofeneinsatz bilden 60 Wa
gen, so daB im Ofen das gowaltdge Gewicht von iiber 
900 t  bewegt werden muB, sobald der Ofen m it einem 
neuen Wagen beschickt wird. Hierzu wird zunachst der 
beladene Wagon durch eine kleine Schiebebiihne in den 
Ofenvorraum gebracht und von hior mittels einer hy* 
draulischen Presse in den Ofen gcdriickt. Es wird so
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Terfahren, dafi der Wagen in den Yorraum gelangt, 
solango die Tiir zwischen ihm und dem Ofeninnern ge- 
Echlośsen is t; dann wird die auGere T ur des Yorraums 
geschlossen. Nun wird die L u ft im Yorraum entfernt, 
indem Abgase aus der Yerbrennnngskammer durch eine 
im Boden befindliche Oeffnung hindureli nnd zu dem 
in der Deeke befindlichen Abzug hinansgeblasen werden 
und die atmospharis^he L nft hinausspułen. Hiernaeh 
w ird die Yerbindungstur zum Ofen gedffnet, der Wagen

Gliihen nicht geniigend entfernt wurde, miissen nach- 
geputzt werden.

Der Gluhofen is t alle sieben Tage der Woehe in 
Betrieb, wahrend die GieBerei nur an sechs Tagen GuB- 
waren erzeugt. Aueh die Auf- und Ablader arbeiten 
nur sechs Tage wochentlich. Es wird jedoeh taglich 
ein Ueber3ehuC an Wagen beladen, so daB auch fiir den 
Sonntag Gliihgut vorhanden ist. Ais Vorsorge hierfiir 
wird ein Ueberschufl vo:i 23 Wagen bereitgehaltcn. Bei 

v jllc-m Betrieb ohne Storungen werden 
zu jedem der sieben Tage der Woehe
60 t  TemperguB gegliiht.

Eiir den gesamten Gluhereibetrieb 
werden beschaftigt: drei Einsetzer, drei

Abbildung 3. 
plan des Wagens

, auyiuuuug uur u-iuu topie m u  uem wagen,

hydraulisch hineińgedruekt und dic T iir wiedor ge- 
sohlossen, wonach der Vorraum zur Aufnahme eines neuen 
Wagens fertig ist.

J e  nach der Selinelligkeit der Fortbewegung der 
W'agen im Ofen wird die Ofentemperatur geregeit. Es 
wurde ais praktisch gefunden, den Ofen taglich mit 
zehn bis zwolf Wagen zu beschicken. Bei zwolf Wagen 
taglich geht ein Wagen in 120 st, also in fiinf Tagen,' 
durch den Ofen, wahrend bei zehn Wagen taglich sechs 
Tage crforderlich sind. Die Temperaturen, die zwei be- 
liebige Wagen im Ofen durchliefen, sind in dem  Schau- 
bild der Abb. 4 wiedergegeben. Am Ofeneingang 
herrschte eine Temperatur von etwa 430°, die nach etwa
30 s t j .u f  870° gestiggen ist. Diese Hoehsttemperatur 
wird bei Wagen m it rascher Durch satzzeit etwa 30 st, 
bei den m it der langon Durchsatzzeit etwa 40 st lang 
-eingehalten. . Hiernaeh fa llt die Temperatur allmahlich 
au f 430° beim A ustritt aus dem Ofen.

Am Ofenausgang befindet sich eine ahnliche Luft- 
sehleuse wie beim Eingang. Nach Oeffnen der Yer
bindungstur des Vorraums zum Ofen wird der letzte 
Wagen durch ein Wind werk, das durch zwei Arbeiter 
von Hand bedient wird, in ihn hineingezogen und eo- 
dann diese Tiir geschlossen. Nun wird die iiufiere Tiir 
des Vorraums geoffnet und der Wagen durch einen 
Sehlepper, „Traktor4*, an einem Drahtseil herausgezogen. 
Dieser Sehlepper mufito mit Boheisemnasseln sehr stark 
beschwert werden, um den notigen Widerstand zum Zie* 
bon des Wagens zu erhalten.

Bevor der Wagen abgeladen wird, mufi er abkiihlen, 
nnd wird zu diesem Zweck unter ein weites Bohr ge- 
fiihrt, aus dem L uft auf die Topfe geblasen wird. Sind 
■diese bis auf Handwarme abgekuhlt, so nimmt der Kran 
eińen Topf nach dem anderen herab und entleert iiin in 
einen Behalter, der auf einem Scldepper eingebaut ist. 
Dieser fiihrt die Stiicke zum .Sammel- bzw. Putzraum, 
wahrend die leeren Topfe, Unterlagplatten und Deckel 
auf die eingangs genannte Rollenbahn gelegt werden, 
auf der sie selbsttatig zum Fiillraum gelangen. Da ohne 
jedes Packmitfcel gegluht wird, ist nur eine geringe Putz- 
arbeit notig, und die weitaus meisten Stucko werden so 
yerschiekt, wie sio aus dem Gluhofen kommen. Nur 
dio wenigen Stiicke, an denen der Sand schon vor dem

Mann zum Laden der Topfe auf dio 
Wagen, ein Mann zum Verkitten der 
Topffiguren, vier Lcutc zum Entleeren 
des gegliihten Gusses und Fortschaffen 
der leeren Topfe und Platten auf die 
Bollenbahn, aufierdem zeitweilig zwei 
Fahrer fiir die Sehlepper zum Fort- 
schaffen der Gufistiieke zum nnd vom 

Ofen und zum Ziehen der Wagen. Alle diese Leute arbeiten 
in einer Schicht sechs TagS in  der Woehe; aufierdem 
werden noch sechs Heizer benotigt, die in zwei Schich
ten je zu d ritt sieben Tage in der , Woehe arbeiten. 
E in  Meister fiihrt die unmittelbare Aufsieht iiber den 
ganzen Ofenbetrieb, wahrend ein anderer das Fiillen, 
Auf- und'Abladen der Wagen iiberwacht.

Um dieW irkung des Gluhens festzustcllen, wurden cin- 
gehende Yersuche angestellt, indem aus fiinf Yerschiede
nen Sehmelzungen Probestabe gegossen wurden. Die E r
gebnisse dieser Untersuchung sind in  nachstehender Zah
lentafel angegeben. Hieraus ist zu ersehen, daB die

Abbildung 4. GlUhkuryen ilir zwei "Wagen.

i?estigkeitseigenschaften samtlicher untersuehten Proben 
sehr gut sind; die niedrig3te Zugfestigkeit betrug 
34,7 kg/mm2 bei 10,9 o/o Dehnung auf 50 mm MeBliinge. 
Dio chemische Analyse zeigt, daB der GuB eino einwand- 
freie Zusammensetzung hat. Aus der weiterhin ange- 
s tell ten mikroskopisehen Untersuchung ging hervor, dafi 
das Gefiige cbcufalls bester A rt war. Abgesehen von 
dem Band einiger proben, in denen sich eine ganz dunne 
ringformigib Schicht Perlit gebildet hatte, war nur Ferrit 
und Temperkohle vorhanden, die einzigen Gefiigebestand- 
teile dos guten amerikanischen Tempergusses. Allerdings 
zeigte sich auch noch, daB die Oberfliiche mancher Stiicke
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ganz leieht osydiert w ar; zur Abhilfe dieses Fehlers wur- 
den die Eugen zwischen don Topfen noch besser mit 
feuerfestem Lehm verkittet, um jedes Eindringen oxydie- 
render Gaso zu den Gulistiicken zu verhindern.

Die Saginaw Co., die diesen neuartigen Gliihofen 
in Betrieb genommen hat, stollto fe3t, daB die ersten 
Kosten des Tunnelofens etwas hoher sind ais fiir ent- 
sprechcnde Oefen alter A rt mit unterbrochenem Ileiz- 
betrieb. Dio Betriebsdauer dos neuen Ofens ist zu kurz, 
um den genauen Betrng bestimmen zu konnon, der gegen
uber dem alten Betrieb gespart wird. Ais Vorteile des 
Tunnelofens wird die kiirzoro Gliihzeit von fiinf Tagen 
gegenuber der friiheren yon aeht Tagen angefuhrt, sowie 
dafi das Erzeugnis gleichmafliger ausfallt. Eernor wird 
jedes Gliihmittel gespart, und damit entfallt auch fiir 
etwa 80 o/o der GuBstiicko jede Nachputzarbeit.

ON
'3
a
&
Nr.

Vor dem Gluhen G-eglUht Zng-
festig-
kelfc

kg/mm3

Deh-'
nung

%
0
%

Si
%

Mn
%

p
%

s
%

C
%

SI
%

1 2,55 0,85 0.25 __ __ 2.10 0,83 36,20 14,80
2 2,55 0,95 0,20 — . — 2,25 0,95 34,66 10,90
3 2,55 0,S5 0,28 0.164 0,051 2,05 0,80 37,30 14,80
4 2,00 0,95 0,31 — —. 2,20 0,95 35,43 10,50
5 2,50 0,95 0,25 0,160 0,052 2,15 0,88 34,73 .0,50

®c.«$ng. R u d o lf  S to lz. 

Eisen-, Stahl- und MetallguB.
(Fortsetzung Yon Seite -i 13.)

4. PreBguB.

Charles P a c k  von der Doeliler Die Castings Co. 
Brooklyn, N. Y., bezeichnet m it PreBguB GuBstiicke, 
die dadurch gewonnen werden, daB flussiges Metali in 
eine metallische Eorm oder Kokille hineingepreBt wird. 
Die Eigenschaften dea PreBgusses sind-durch die Art 
der yerwendeten Legierung bestimmt. Am besten eignen 
sich fiir dieses GieBverfahren die Legierungen m it yerlialt- 
msmaBig niedrigem Schmelzpunkt, die in folgende 
Gruppen eingeteilt werden konnen:

Gruppe A. Zinklegierungen, im wesentliclien aus Zink 
in  Legierung m it Zinn, Kupfer oder Alu
minium bestehend.

Gruppe B. Zinnlegierungen, im wesentliehen aus Zinn 
in Legierung m it Kupfer, Blei oder Anti- 
mon beatehend.

Gruppe C. Bleilegierungen, im wesentliehen aus Blei 
in Legierung m it Zinn oder Antimon be
stehend.

Gruppe D. Antimonlegierungen, im wesentliehen aus 
Antimon in Legierung m it Kupfer be
stehend.

Allgcmeine Regeln hinsichtlich der Eornigebung und 
Anwendung des PreBgusses lassen sich nicht aufstellen, da 
dessen erfolgreiche Herstellung in weitestem MaBe von 
der Erfahrung und Geschicklichkeit des Konstrukteurs 
abnangt.

Gruppe A: Zinklegierungen. Normallegierung:
87,5 % Zn, 8,0 % Sn, 4,0 % Cu, 0,5 % Al. 

Eigenschaften:
F a r b ę .............................................SilberweiB
Gewieht pro cm3 . . . . . . .  7 g
S ch m elzp u n k t.................................  406°
Beginn des Sehmelzens . . . .  135°
Zugfestigkeit ..................................  11,32 kg/m m 2
D e h n u n g ....................................  2 %
D ruckfestigkeit . . .  _________  . .19,43 kg/m m 2
Druckzum Staucheneines 1” -Stabes 10 %
B rin e llh arte ................................... ....  64,6

Grenzwerte fu r  dio GuBstiicke:
Hoehstes Stuekgew ieht............  3,6 kg
Kleinste W andstarke'................ .... 2,5 mm
Desgl. fur kleine Stueke . . . .  1,6 mm

XVH.„

Unterschied gegenuber den Zeich- 
nungsabmessungen auf den Zoll 
desDurchmessers bzw. der Lange 0,007 Zoll

Gegossenes Gewinde: Geringste 
Zahl der Gewindegiinge:

fiir AuBengewinde.................... 24 a. d. Zoll
fur Innengewinde hangt sie von 

dem GieBverfahren ab.
Eingegossene Locher: Minimal- 

Durclimesser (hangt stark  von 
Hohe und Starkę des GuBstiicks 
a^) ............................................. 0,8 mm

Anzug: Kerne, 0,03 mm auf 1 Zoll Durchmesser oder 
Lange, Seitenwande 0,03 mm auf 1 Zoll Lange.

Dio Querschnitte der GuBstiicke sollen so eiofaeh 
wie moglich sein. Scharfe Ecken sind zu vermeidon, 
ebenso unterschnitteno Teile.

Diese Art Legierungen werden duroh Alkalien und 
Salzlosungen angegriffen. Dio GuBstiicke konnen hoch- 
glanz poliert werden, sie verlieren aber den Glanz, sobald 
sie atmospharischen Einflusson ausgesetzt werden. Man 
kann sie aber leioht m it Nickel, K upfer, Messing, Silber 
oder Gold plattieren, sie bchalten dann ihren Glanz 
ebenso wie die botreffenden Metalle.

Solche GuBstiicke sollen nicht fiir Teile vcrwendet 
werden, dio starken Baanspruehungen oder plotzliohen 
StoBon ausgesetzt werden. Sie finden weitgehende An
wendung fiir Teile yon Phonographen, Rechenmaseliinen, 
fiir Trinkbecher-, Zigarren-, Zuckerwerk-, Stempel- und 
Gummiermasohinen, Magnotgehause, Automobilyerzie- 
rungen, Bleistiftspitzmaschinen, Markcnaufklebemasohi. 
non und fur allerlei Einriehtungen ahnlicher Art.

Gruppe B: Zinnlegierungen. Normallegierungen.

Nr. 1 . . . .
„ 2  . . . .
„ 3  . . . .
„ 4  . . . .
„ 5  . . . .

Legierung Nr. 1,
Metali gonannt, wurde wahrend des Krieges in Amerika 
im Automobil- und Plugzeugbau fiir Lagerzwecke ge- 
brauoht. Nr. 2 ist etwas h arte r und findet Verwendung 
bei Lagern von Yerbrennungsmotoren. Nr. 3 ist harter 
ais 2 und ist das Normalmetall fiir hochbeanspruchte 
Lager dieser Maschinen. Nr. 4 wird zu leichten Lagern 
ortsfester Motoro allgemein yerwendet. Nr. 5 ist ein 
Lagermetall fiir geringe Beanspruchung und wird fur 
billigere Automobile zu den Lagern der Steuerwelle 
benutzt. Neben diesen funf Normallegierungen gibt es 
noch Hunderte anderer fiir besondere Zwecke, die zu 
erortern hier zu weit fuhren wiirde.

Eigenschaften:
Hochster S c h m e lz p u n k t..................... 232 0
Gewieht je om3 ...................... hangt vom Bleigehalt ab

Grenzwerte fur die GuBstiicke:
H ochststiickgew icht.............................
Kleinste W andstarke .............................
Unterschied gegcniiber den Zeichnungs- 

abmessungen auf den Zoll des Durch-
messers bzw. der Lange.....................

Gegossenes Gewinde, geringste Zahl der 
Gange:

AuBengewinde.........................................27 a. d. Zoll
Innengewinde: ........................... hiingt yom GieByer-

fahren ab 
Eingegossene Locher: Minimaldurch- 

messer (hiingt stark von Hohe und «
Starkę des GuBstucks ab) . . . .  0,8 mm

Anzug: Kerne 0,013 mm auf 1 Zoll 
Durchmesser oder Lange, Seiten- 
wiinde 0,03 mm auf 1 Zoll Lange. 

Zinnlegierungen finden das weiteste Eeld der Ver- 
wendung ais Lager boi Vorbrennungskraftmaschinen. Sie 
werden auBerdem benutzt fiir Teile yon Yerschlusaen yon

79

Zinn Kupfer Biel Antimon
% % % %
90 4,5 0 5,5
86 6 0 8
84 7 0 9
80 0 10 10
61,5 3 25 10,5

„genuine babbit* (echt Babitt-)

4,5 kg 
0,8 mm

0,013 mm



Sodawasserf laschen, C rem essparatoren , M elkmaschmen, 
Z uckerapparaturen, G aIvanom eterteiIen, K lay ia turen  usw 
wo eine Zugfestigkeit yon u b er 5,6 kg/m m - n ich t yer- 
U n a t w ird dagegen die W iderstandsfahigkeit gegen 
K o rro s ^ n  wesentl^ch is t. W asser, schwache Saure- und 
Alkalilósungen greifen sie n ich t an , u n d  wenn sie 
Blei en th a lten , finden sie w eitgchende Yerwendung fu r 
EBgeschirrteile.

Gruppe C: B leilegierungen. N>rm allegierungen
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Nr. 1
„  2 
„  3 

4

Biel
%
83
90
80
80

Z Inn  
%  
o 
o 

10 
5

A n tim o n  
% 

17 
10 
10 
15

Legierung N r. 1 ist ais C.-T- (O? in T rm m m g  
=  Sargyerzierung) M etali b ekann t wegen des ausgedehn- 
te n  Gebrauchs bsi de r F ab rik a tio n  y o n  Sargyerzierungen. 
E s is t aber auch  e in  gu tes L agerm etall fu r gering  bean- 
spruch te  Teile. N r. 2 is t etw as weicher und  zaher ais 
\ r i N r. 3 w ird weitgehend fu r gering  beanspruchte 
W e r  verw endet und  is t etw as zah er und  fe s te r  ais 1 
und 2. N r. 4 is t etw as h a r te r  ais N r. 3, aber weniger zali.

h an g t vom  Bleigehalt ab  
° .  . . 320°

0,03 mm

24 a. d. Zoll

0,8 mm

E ig e n sc h a f te n :
Gewicht je cm3 . . . .
H ochster Schm elzpunkt_

G renzw erte fu r  die GuBstucke:
H o c h s ts tu c k g e w ic h t ............................... kg
K leinste W andstarke 0,8 mm
U nterschied  gegeniiber den Zeichnungs- 

abmessungen au f 1 Zoll des D ureli- 
m essers oder d e r Lange . . . ■ ■

GegOBsenes Gewinde, g erin g ste  Zahl d e r  
G ange:

AuBengewindę............................._ - • •
Innengewinde: hang t vom  GieByer- 

fah ren  ab 
EingegOBsene Locher, M inimaldurch- 

m esser (hangt s ta rk  v o n  Hohe und 
S tarkę  des GuBstucks ab) . . . .

Anzug: K orne 0,013 mm auf 1 Zoll 
Durohm esser oder Lange, Seiten- 
wande 0,03 m m  auf 1 Zoll Lange.

Bleilegierungen k o m m en  z u r  Y erw endung , w enn  es 
sie h  u m  ein M etali h a n d e lt ,  d as n ic h t  k o rro s iy  sam  darf 
u n d  wo eine  Z u g fes tig k e it u n te r  5 ,6 k g /m m - a u sre ich t. 
<3ebraucht w erd en  sie f u r  Teile v o n  F eu e rlo sch ap p a ra ten  
L a^er m it g e rin g e r  Beanspruchung, O rnam ente u n d  
a l le r le i  G erate, die m it  beizenden  Chemikalien in  B^ruh- 
ru n g  k o m m en . F u r EBgerate d u rfe n  sie w egen d e r  bekann- 
te n  G iftigkeit des Bleies u n d  se in e r  Legierungen n ic h t Yer
w en d e t w erd en . • .

Der H aup tyorte il dieser A rt Legierungen liegt in 
<lem verhaltnism afiig niedrigen Preise, wobei jedoch das 
hohe spezifisehe Gewicht zu bcachten ist, das bei einigon 
d o p p e lt so hoch wie das der Z inklegierungen ist.

W ahrend des Krieges wurden dic Bleilegierungen tu r  
sam tliche GuBteile an  H andgranaten  benutzt, v on  denen 
viele Millioncn hergestellt wurden.

Gruppe D : Aluminiumlegierungen. N orm allegierung:
32  %  Al m it 8 %  Cu.

E igen sch aften :
Farbę: silberweiB
Gewicht je cm3 ........................................ 3,2 g
S c h m e lz p u n k t ............................................... ,
Z u g f e s t i g k e i t ....................................................... 4 , 8 k g / m m -

D e h n u n g .....................................................  1,0
B rin e llh a r te ...................... ..........................

■Grenzwerte fu r  die GuBstucke: 
H ochststuckgew icht . . . . • •
K leinste W an d s ta rk e ...............................
U nterschied gegeniiber den Zeichnungs- 

abmessungen auf 1 Zoll des D urch- 
messers oder der L a n g e ..................

60,5

2,25 kg 
1,6 mm

0,06 m m
•Gegossenes Gewinde:

AuBenge w in d ę .............................................. 20 a. d. Zoll
Innengewinde: selten gegossen

Eingegossene Locher: G eringstęr Durch- 
m esser 2,4 m m  und  n ich t tie fe r  ais 
25 m m . GroBere Locher konnen ent- 
spreehend tiefer sein, kleinere werden 
durch Y ertiefungen angedeutet, um 
das Bohren zu  erle ich tern .

Anzug: K erne 0,4 m m  au f 1 Zoll D u rch - 
m esser oder Lange, Seitenwande 
0,13 mm, K erne u n te r  6,4 mm D urch- 
messer sollen 0,13 m m  Anzug haben.

Die oben gekennzeiehnete L egierung ist u n ter der 
Bezeichnung Nr. 12 in  de r P ra s is  allgem ein b ekann t und 
findet fu r Autom obil- und  Flugzeugteile in  ausgedehntem 
MaBe Yerwendung. D urch Y eranderung des Kupter- 
gehaltes kann  m an nach Belieben eine h a r te re  oder 
weichere Legierung erzielen, die sich erfolgreich ais PreU-
guB behandeln laBt. _

AluminiumpreBguB w ird  zu r H erstellung yon Auto- 
m obilteilen, ais Zund- und L uftven tile , M agnetteile, Zund- 
batte rien , Bsleuchtungsanlagen, Geschwindigkeitsmesser 
usw. yerw endet. Auch fu r  Teile von Y akuum reim gern, 
Phonographen, M elkmaschinen, R egistnerkassen usw.
w ird sie /benutzt. . t u n io ifi

Messing- und BronzepreBguB. E tw a im  Ja h re  191 
wurde diess A rt PreBguB au f den M ark t gebracht, ohne 
sich erfolgreich behaupten  zu konnen. Zurzeit gibt es 
n u r eine F irm a, die MessingpreBguB m  nennenswertem
U m iane  erzeugt. . , r _

E s is t yerhaltnism aBig einfacli, eine kleine ^enge 
MessinsrpreBguBproben herzustellen, aber es is t buher 
noch n icht gelungen, ein  geeignetes M ateriał fu r die PreB^ 
guBformen zu finden, das der dauernden Em w irkun0 des 
eeschmolzenen Messings w idersteht und  dabei gleichzeitig 
Gestalt, Oberflache und Abmessungen u n v erandert bei- 
behalt. Die PreBguBherstellung in  Bronze und Messing 
is t zurzeit uber das Versuchsstadium  noch n icht hinaus- 
gekomm en, und die Aussicht auf eine Losung dieses
Problem s ist sehr gering. . ,.

Entw icklung infolge des Krieges. Die wichtigste im  - 
wiekiung der GieBkunst w ahrend des K rieges w ar die Ver- 
yollkom m nung des PreBguByerfabrens fu r Aluminium 
und seine Legierungen. Man fand  einen geeigneten btam , 
um die Form en herzustellen, die, ohne zu  z e rb re c e  , 
der E inw irkung des geschmolzenen A lunum um s wider- 
standen, ein Problem , desśen Losung fu r die Entw icklunc 
der In d u strie  von  W ichtigkeit war. ^

Den Anteil, den diese Entw icklung an  dem Aiis^at c 
des K rieges h a tte , kann  m an e rst rich tig  einschatzen, 
wenn m an bedenkt, daB bei der Beendigung der Feind- 
seligkeiten in  den Yereinigten S taaten  bis eine Mili 
AluminiumpreBguBstucke taglicli e rzeugt wurden fu r ieile  
v o n  Gasmasken, M aschinengewehren, Flugzeugen, l>a 
kraftw agen, Sanitatsautom obilen, chirurgisclien lnstru- 
m enten, Feldflaschen, Feldstechern und yielerlei anderem

K r Kostenvergleich. Die K osten  der PreBguBherstellung 
konnen n icht auf der Grundlage des Kilopreises tereclm et 
werden, da sie abhangig sind  yon de r G esta lt des Stuckes, 
der Anzahl und Anwendungsmoglichkeit der J ie rn  , 
der Erzeugungsmenge und  gewissen anderen  lak to rcn . 
Zwecks Yergleichs m ag bem erk t w erden, daB zurzeu 
ZinnleoierungsguBstucke am  teuersten  sind, dann lo i0en 
der Reihe nach Aluminium-, Zink- und Bleilegierungen.

U n ter Zugrundelegung des Kilopreises is t P r^guD  
teu ro r ais EisenguB in  Sandform en, wenn m an dle 
arbeitungskosten  n icht beriicksichtigt. _ Da z.inKiec 
runc-en, die ahnliche E igenschaften besitzen wio w  '’ 
eisen, in  B loekform  200 bis 275 S  je t  kosten, is t es klar, 
daB der E rsa tz  eines GuBeisenstucks durch  ein ireu - 
guBstuek nu r in  Frage kom m en kann , wenn die Iteirbe  - 
tungskosten des e rste ren  so hoch sind, daB sie den U 
schied des R ohstoffpreises ausgleichen.

5. M essing- und BronzeguB.
I n  einer E inleitung weist C hristopher H. B ie r b a u m , 

Y izeprasident der Lum en B earing Co. in  Buffalo, JN. •. 
auf die U nsicherheit der Bezeichnungen „Messing 
„B ronze" hin. U n te r B ronze, so fu h r t  e r aus, wurde
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friiher eine Legierung yon  K upfer und Zink yerstanden.
Im praktisehen G eb rau ch lia t sich das g eąndert, und heut- 
zuta^e w ird  dieser Nam e fu r eine L egierung von K upfer 
und 'Z in n  gebraucht, w ahrend m an  die Legierung yon  
Kupfer und Z ink m it Messing bezeichnet. Diese Yer- 
anderung in  der B enennung h a t  zu  e iner groBen Yerwir- 
rung gefiihrt, N och heu te  sprieh t m an  druben von Ma- 
schinenmessing (engine-brass), w ahrend m an Bronzen 
meint, d. h. eine Kupfer-Zinn-Legierung m it eiuem  ver- 
lialtnismafiig geringen Zinkzusatz, wenn ein solcher uber- 
liaupt Yorhanden ist. Im  allgemeinen soli u n te r  Messing, 
ohne besonderes A djcktiv , eine K upferlegierung y e r
standen werden, die einen groBen Teil Zink en th a lt, und 
unter Bronze eino K upferlegierung m it groBem Amn- 
gehalt. In  den V ereinigten S taaten  is t bisher eine ISor- 
malisierung der Benennung dieser Legierungen niclit er- 
folgt; das B ritish  In s titu te  o f M etals h a t eine solehe yor- 
genommen, die jedoch n icht ganz zufriedenstellend er- 
scheint. In  der A bhandlung sollen die Bencnnungen dem 
derzeitigen Sprachgebrauch entspreehend gewahlt werden, 
und andero Legierungen sollen, sow eit moglich, nach ihren 
H auptkom ponenten bezeichnet werden. So w ird z. 15. 
unter einer Kupfer-Zinn-Blei-Legierung eine solehe ver- 
standen, die dem Gewichte nacli m elir K upfer ais /an n  
und m ehr Z inn ais Blei en th a lt.

Es ist k lar, daB beim E ntw erfen von M aschinenteilen, 
die aus gegossenem M ateriał bestehen, ein groBcrer 
S icherheitsfaktor einzusetzen is t ais bei gewalztem und 
geschmicdetcm, obgleieh die Zusammensetzung beider 
oft sehr ahnlich, o f t sogar dieselbe ist. Die Tatsache, da 
die Eestigkeit an  den einzelnen Stellen desselben UuU- 
stucks yerschieden ist, muB im m er berucksiehtigt werden, 
da es unmóglieh ist, ein  GuBstiick lierzustellen, das bei 
verschieden sta rken  Q uersehnittcn durchweg gleiche
Festigkeit besitzt. . _

Vorsiclit beim  Yerwenden von Messing- und lironze- 
guB. Alum inium  sollte m an niem als bei einer Legierung 
yerwenden, von der unbedingte Uiidurchliissigkeit gegen- 
uber Gasen und Fliissigkeiten yerlang t wird. Dassp e 
hat die Eigcntum lichkeit, auf der Oberflache der flussigen 
Legierung eine charakteristische H au t zu bilden, lntolgc 
seiner groBen Neigung zur Verbindung m it Sauerstoff. 
Diese O berflachenhaut fin d et sich o ft schon bel l*u«- 
stuckcn, dereń A lum inium gehalt so gering ist, a er 
Ohemiker ih n  kaum  nachzuweisen yerm ag. Beim w eoen  
gelangt die H au t im  M etallstro.m: in : dic- F o rm  und breitet 

■ sich d o rt bisweilcn iiber einen ganzen (łuerschnitts.eU  
aus, wo stó-poróse Stellen und TJndichtigkciten yerursac -. 
Man fiih rt daher beim GieBen von Legierungen siweeK- 
miiBig ein K ochen und  Sprudeln des flussigen Metalls 
herbei, besonders dann , wenn sie A lum inium  en 
wobei es wunschenswert ist, daB das M etali am le s en 
Punkt dor F o rm  e in tr i tt .  . ,

B.-im L egisren von K upfer und Zinn bildet sic em 
Metallgemenge von niedrigem Schm elzpunkt, das a s inn 
K upfer-Eutektoid bekann t ist. Dieses E utektoid ist ha rt 
und bruchig und sollte in  Bronzen, dio fiir ± asc unen 
teile benutzt werden, n icht yorkom m en, besontlors au 
nicht, wenn die Teile m it Hochdruckdam pf in  Baruhrung 
kommen. Es bildet sich beim gewohnlichcn UelSyer- 
fahren, wenn der Z inngclialt e tw a 9 %  des Kupferge a es 
betragt. Langsames Abkiihlen fo rd ert die Bildung des 
Eutektoides und laBt es auch sclion bei niedrigerem p n n -  
gehalt in  E rscheinung treten . Hochzinnhaltigo ronzen 
sollten weder fu r hohe T em peraturen  noch m  cen 
Fallen Vcrwendung finden, wo starko StoBe auftreten .

Vielfache Versuche sind in  yersehiedenen i^abora- 
torien m it Bezug auf die W arm ebehandlung von ronze 
und Messing angestellt worden, soweit das M ateriał 
spater zum Schmieden oder zum Bearbeiten in Benu zung 
genommen wird. Besonders fiir Kupfer-Alumim um- 
Lcgierungen und Kupfer-Zinn-Legierungen, die a s 
nonenmctall bekannt sind, h a t m an derartige n er
suchungen durchgefiihrt, jedoch ohne daG die iaxis
sich weiter m it solchon Versuchen befaBt hatte .

. Erzeugnisse der MetallgieBerei konnen ais 3łase unen 
bauteile n icht m it GuBeisen, StahlguB oder gesc imię. 
detem Stahl yerglichen werden. Man w ah lt sie nu r ann,

wenn besondere Eigenschaften yerlangt werden m ussen, 
wie gutes Aussehen, E ignung fu r Lagerzwecke, ehemische 
Zusamm ensetzung u n d  ahnliches. Auch ein Kostenyer- 
„ ld eh  zwischen Eisen- und Metallerzeugnissen ist niclit 
moglich, da K upfer im m er teu re r  ais Eisen ist und  der 
Zinnpreis auf ausliindischer Spekulation basiert.

Bronzen. M anganbronze bezeichnet eine Legierung, 
die eigentlieh ais M essingart anzusprechen ist. Sie be
steh t aus K upfer, einem  hohen Prozentsatz Zink, Alu
m inium  und E isen m it gleichem M anganzusatz. Beson
ders w ertyoll ist de r letz tere  dureh  seine desosydiercnden 
Eigenschaften, die um so besser in  Erscheinung treten , 
je "weniger Mangan sehlieBlieh im  GuB noch yorhanden 
ist. Die Zusamm ensetzung ist ziem lich teuer.

Das Enderzeugnis ist im  Yergleicli noch teurer, 
weil die H erstellung des Metallbades ziemlich sorgfaltig 
yorgenom m en werden muB, wenn m an gute GuBstucke 
m it dieser Legierung erzielen will. Zunachst m u ein 
kleiner Prozentsatz Eisen hinzugefugfc werden, wozu borg- 
falt, Grschiekliehkeit und geeignete Y orriehtungen e r
forderlich sind, fe rner ist die Zugabe fu r Eingusse, Steigcr 
und yerlorene Kopfc bei dieser Legierung ungcw ohnlicti 
frroB, so daB z. B. bei der Erzeugung yon emfachem 
AutomobilguB n ur 17 bis 39 %  des geschmolzenen Metalles 
sehlieBlieh ais fertiges GuBstuck ubrigbleiben, auCer- 
dem ist der Schm elzyerlust sehr groB. Ais B austoff tu r  
M asehinenteile ist diese Legierung yon groBter Bedeutung. 
Ih re  Festigkeit ist ahnlich de r des Stahlgusses, auBerdem 
treten bei ihr keine Korrosionen auf. Die betreffenden 
GuBstucke haben eine weiche Oberflache und lassen sieli 
leicht bearbeiten. Beim A utom obilbau w ird sie furlClCUT) u e a r u c i t c n *  .........  . .  , > , V
Bremsen, Stander u n d  Bsfestigungsteile benutzt und cr- 
setzt StahlguB sowohl wie Sehmiedeteile. Durch \  e t
iudom  d e r  H a u p t le g ie r u n g s k o m p o n e n te n  d e r  Mangan-
bronze kann man die gewunschten physikalischen Eigen- 
schaften erzielen. Ein Erholicn des Kupferbestandteils 
erhoht die Dehnung, wahrend eine Steigerung des Zink- 
gehaltes die Zugfestigkeit erhoht, wobei sich die Dehnung 
yerriugert. Wird das Materiał m it der notigen Vorsicht 
in bazug auf Reiaheit der Metalle und GieByerfahren 
hergestellt, so ergibt es ein erstklassiges Erzeugms, das 
z. B. 63 kg/mm2 Zugfestigkeit bei 30, /0 'Dehnung haben 
kann. Manche Hersteller lialten fur diese Legierung 
48 kg/mm2 Zugfestigkeit und 15 %  Dehnung ais an-

g Aluminiumbronzo besteht aus 4 bis 11 % Aluminium 
und aus Kupfer, neuerdings gibt man noch 1 bis b /0 
Eisen zu. Durch den Eisenzusatz wird beim E rstanen  
ein fcineres K orn erzielt, auBerdem bildet sich durch die 
Vereinieung des Eisens m it dem A l u m i n i u m  em barter 
Bestandtcil. Dio Alumii.iumbronze ist die emzigo Bronze, 
die m it Manganbronze yerglichen worden kann, bei sorg- 
samem GieBen liiBt sich bei ih r s 1.g a r  noch eiiicOmher<- 
Festigkeit ais bei Manganbronze erreichen. IX-r ]Nachte 
ist, daB es schwierig ist, m it dieser Legierung dichte Gusse 
lierzustellen. Ihre Neigung zur Blasenbildung is t chwak- 

. teristisch, und nur bei grofler Erfahrung und Geschick- 
liehkeit laBt sieh diese Schwiengkeit uberwinden. A u- 
miriumbronze wird fur Lagerzwecke benutzt und findet 
neuerdings m it Eisenzusatz ais Materiał fur Schnccken 
yon Lastkraftwagengatrieben Verwendung. Der einzige 
Vorzug dieser Bronzeart gegenuber dor Kupfcr-Zinn- 
Bronze ist der niedrigere Preis. Ais Lagermetall sind die 
Kupfer-Zinn-Legierungen aber yorzuziehen.

Saiirobcstandigo Bronzen. -Diese MctallguBerzeu - 
nisse hatten friiher eino grofiere Bedeutung ais heute, 
wo Steinzeug Jind besonders gattiertcs GuBeisen fur den 
gedachten Zweck bsriątzt wurden. Sic finden aber lioute 
auch noch Verwendung im Bergbau, da, wo schwtfcl-
und schwefligsaure Gewasser aufzunehm en sind, b*..
Knochenmuhlen und anderen Industrien. F u r diese 
Zwecke sind zwei Legierungen in  Gebrauch: eine Kup er- 
Zinn-Blei-Legierung n u t  86 /0 Cu, 1 - /0 -  /o
und Alurajniunibronzen uń t einem kleinen Prozentsat

E  IC u p fo r -Z in n - L e g ie r u n g e n .  Ais e rs te  u n t e r  d ie s e n  
L e g ip r u n g e n  m i t  d e m  l io c h s te n  Z in n g e h a l t  m a g  d a s  
G lo c k e n m e ta l l  g e n a n n t  w e r d e n ,  e in e ' Z u s a m m e n s e tz u n g ,
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die 16 bis 25 %  Zinn en thalt. Wio der Name be sa g  t, wird 
sie zur Herstellung vou Glocken, Gongs, Dampfpfeifen 
u a benutzt. Zu industriellen Zweckcn werdon Legie
rungen von 16 bis 18 % Zinn yerwendet. Die boolmnn- 
haltigen Mischungen, besonders dic zwischen 20 und io  /o. 
eebraueht man zum GieBen von hoohtonenden Glocken. 
Hierzu ist eine besonders groBe Geschickliclikeit erforder- 
lich, die nur in einer Spezialfabrik orreicht wird. Es ist 
notwendig, daB die Lcgierungsbcstandteilo yollkommen 
rein sind, und daB beim GieBen und Schmelzen datur gc- 
sor"t wird, daB Oxydationsvorgange ausgeschlossen sind.

°D ie niiehste unter dieso Gruppe faUende Legierung 
ist eine Bronze, die beim Bau von D reh-und Klappbrucken 
Verwendung findet. Die American Socicty for Testing 
Materials bezeichnet sie m it „Gruppe A, Bronzelager- 
metall fur Dreh- und Klappbrucken . Sie en thalt 20 /0 
Zinn und nicht uber 1 % Phosphor. Wegen cheser Be- 
standtcile ist sie sehr h a rt und eignet sieh fur Drucke 
iiber 110 kg/cm2 und langsam laufende Zapfen.

Untor „Gruppe B-Bronze“ wird eino Legierung von 
17%  Zinn und hochstens 1 %  Phosphor yerstanden. 
Dio gewunschte Hiirte wurde bcsser durch Erhohung des 
Zinngehaltes unter gleiehzeitiger Verminderung des 
Phosphorgehaltes orreicht. 19 bis 20 % Zinn und Spuren 
yon Phosphor wurden fiir ein Lagermetall fur woioho 
Stahlzapfen -  ais solehes ist die B-Bronze gedaclit — 
bessere Erfolge Zeitigen. Ein zu groBer Phosphorgehalt 
bei Lagermetall fur ungeharteten Stahl ist wegen der sehr 
groBen Hiirte der Kupforphdsphidkristailc bcdenklich.

Dcm Zinngehalt nach ist ais nachste eine Bronze 
yon 11 % Zinn und 0 ,2%  hochstcm Phosphorgehalt zu 
erwahnen. Dieso Normalmischung gelangt allgemcin zur 
Benutzung fur Schneckenrader yon Motorzugmaschinen- 
Getrieben° und Reduktionsscliraubonradern von Motor- 
wagen. Die Hauptrolle beim Gewinnen einwandfrcier 
GuBstiicke dieser Legierung spielt die riehtige AbkiiMung 
durch geeignete Kokillen. Bisweilen gibt man bis 2 Ą  /0 
Zink zu, es hat sioh jedoeh gezeigt, daB liierdurch eine 
unerwunschte zusatzlieho Harto hervorgorufon wird. 
Dadurch wird einorseits dio Wirkung ais Lagermetall 
beeintraehtigt, anderseits wird die Bearbeitung erschwert. 
Durch einen geringen Bleizusatz wird boi dieser Legierung 
eine bessere Bearbeitungsfahigkeit, .groBere Sauberkeit 
der bearbeiteten Teile und bessere Eignung zu Lager- 
zwecken erreieht.

Kupfer-Zinn-Zink-Legierungen. Am bekanntesten 
ist davon die m it Bronze von Kanoncnmetall bezoichnete 
von 88 % Cu, 10 % Sn, 2 % Zn. Sie ist weder ein hoch- 
wertiges Lagermetall noeh ein besonders gutes Metali 
fur Maschinenteile. Durch den hohen Zinngehalt ent- 
steht in  dieser Legierung ein hoher Prozentsatz von Zinn- 
Kupfer-Eutektoid, das bei der Verwendung fur andere 
Zweeke ais Hager Nachteile im Gefolge hat. Eiir Ma- 
schinenteilo ist dic Verwendung dieses Metalles unwirt- 
sehaftlich, donn es enthalt eine fur diesen Zweck unnotig 
gro Ge Menge teures Zinn. Hierfiir genugt eine Legierung 
von etwa 90 % Cu, 6% %  Sn, 2 % Zn und 1 y 2 %  I  b. 
Diese kann in der GieBerei billiger hergestellt werden, 
besitzt bessore physikalisehe Eigensohaften und liiBt sich 
auBerdem leichter bearbeiten. Dor Zinkgebalt beein- 
traehtigt uberdies bei der sogenannten Bronze den W ert 
ais Lagermetall. .

Kupfer - Zinn - Blei - Legierungen. Sie sind ausge- 
sprochene X.a>germetalle u n d  e n th a lte n  n ic h t u b e r  82 /Q 
Kupfer und hochstens je 11 % Zinn und Blei. Sie werden 
gewohnlich durch Phosphorzusatz desosydiert. Am 
haufigsten von diesen Legierungen kommt dio yon 80 %  C u, 
10 % Sn und 10 %  Blei vor. Boi allen hierher gehórenden 
Legierungen, die in der yerschiedensten Verteilung der 
Komponenten in Gebraueh sind, ist der Bleigehalt hin- 
siohtlich ihrer Verwendung ais Lager erwiinscht, alier- 
dings macht er die Bronzen weich. Die hochprozentigen 
Bleigehalte kommen deshalb nur fur solche Lager in Erage, 
welche nicht stark beansprucht sind oder bei denen es 
nicht moglich ist, eine tragende Oelschicht zwischen Lager- 
schale und Zapfen dauernd zu erhalten, wio bei Wagen- 
und Zugautomobil-Lagern. Bei hochbeanspruchten La- 
gern muB der Bleigehalt niedriger sein. In  der Begel

sollte man den letzteron so hoch wie moglich wahlen, da 
Blei ein bUliges Metali ist, auBerdem auch zur Erhohung 
dos Wertes ais Lagermetall beitragt.

Kupfer-Blci-Zinn-Zink-Legiorungen. Es sind solche, 
dio 3 bis 12 % Blei, 4 bis 6 % Zinn und 1 bis 10 % Zink 
enthalten. H iorunter finden namentlich dio hochblei- 
haltigen yielfach fur Lagerzweoke Yerwendung. Zink 
wird beigegeben, um die Herstellungskosten zu ernied- 
rigen; auBer der Erhohung der Eestigkeit wird der Wert 
dadurch nicht yerbessert, im Gegenteil fiir dio Verwendung 
ais Lagermetall ist der Zinkzusatz nacliteilig. Unter diese 
Reihe f iillt auch der sogenannte RotguB, eine Legierung von 
85 % Cu, 5 %  Sn und 5 %  Zn und eino billigero Misehung 
yon 77 %  Cu, 10 % Pb, 3 % Sn und 10 % Zn, die fur 
Widordruckyentile und Apparate der Bleifabrikation 
benutzt wird. (SchlnB folgt.)

GieBereifachausstellung Miinchen 1921.

Der Yerein deutseher EisengieBereien wird mit seiner 
Hauptyersammlung in Miinchen in  der Zeit vom 14. bis 
25. September in  don Hallen des Ausstollungsparkea eino 
GieBereifachausstellung yerbinden. Zur Beteiligung an 
dieser Ausstellung werden allo Eirmen eingeladen, die 
sich m it dem Entw urf und dem Bau von GieBereianlagen, 
mit der Herstellung von Gicfiereieinrichtung(p und 
Giefiereiwerkzeugen und m it der Lieferung von Giefierei- 
rohstoffen und Giefiereiliilfsmaterialien befassen. Der 
Bedarf der StahlgieBereien und der MetallgieBereien soli 
in gleiehem MaBe beriieksichtigt werden wie dor Bedarf 
der EisengieBereien. _

M it den yorbereitenden Arbeiten ist die Bayerisene 
Gruppe des Vereins deutseher EisengieBereien, Miinchen, 
Ludwigstr. 16/1, betraut.

P a ten tb er ich t.
D eu tsch e  P aten tan m eld u n gen l).

14. April 1921.
Kl. 4c Gr. 35, H  75 383. Yorrichtung zum Abdich- 

ten yon Ga-sbehaltern ohne WasserverschluB; Zus z. Pat. 
334 971 Bruno Ilirseh, Dortmund, Heihger Weg

Kl. 12e, Gr. 2, B 92 935. Gasreinigungsyentiiator.
Charles Bourdon, Paris. , ,

K l 12 h Gr. 4, H  80 036. Yerfahren und \  or- 
richtung zur’ Behandlung von Gasen urnl D&npteri in 
einem elektrischen Eelde bei Unterdruck. Wilham 
Theodor Hoofnagle, Glen Bidge, V. St. 'v. A. _

K l 18 a Gr. 6, M 69 246. Hochofenbegichtungs 
yorrichtung m it Kubel und am Kiibelwagen befestigtem, 
zweitciligem Kiibeldeckel. Maschinenfabrik Augsburg-
Nurnberg A.-G., Niirnberg.

K l 24e Gr. 10, R  50 497. Gasbrenner fur Warm 
ofen. Ea. Wilhelm Ruppmann Stuttgart.

Kl. 24o, Gr. 10, T  24 239. Brenner fur Gasfeuerun 
gen. Adolf Traut, Ludwigshafen a. Bh., Ilartmann-

StrSlK lf858b, Gr. 12, D 36 834. Yerfahren und Presse
zur Herstellung yon Metallspiinebriketts nut
Dichte. Deutscli-Luxemburgiseho Borgwerks- u. Hutten
A k t ie n g e s e l ls c h a f t  u .  Erich S e h u m a c h e r ,  D o r tm u n d ,

Miinsterstr. 11. TTPr.
Kl. 72g, Gr. 3, W 46 987. Verfahren zur Her

stellung von Panzerplatten. Julius Wiistenhofer, 
mund, Kronprinzenstr. 56. ■ _ , .

ih .  80a, Gr. 13, Sch 57 724. Schlagmaschme, ins 
besondere zur Herstellung kiinstlicher Steine. 
Schauer, Zehlendorf b. Berlin, Potsdamer Str. 50.

18. A pril 1921.
Kl. 7 a, Gr. 10, Seh 55 620; D rahtw alw erk a m  

Walzen mehrerer Adern aus einem Yorprofile. JEtł)l-'Jna- 
Anton Schopf, Dusseldorf-Grafenberg, Gehrtsstr. ba.

l )  Die Anmeldungen liegen yon dem angegebcnenTage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann mir 
und Einsprucherhebung im Patentamte zu B er in
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KI 10 a Gr. 17, R  SI 006. Einriehtung zum For
dem des Kokses bei Yorriohfcungea zum Loschen unge- 
brochener K okskuclien. R he in ischo  M etcdlw aaren- u n d  
Maschincnfabrik, Dusseldorf-Dorondorf.

TH 19,. Gr 2 K  73 685. Verfahren zum Betrieb 
e le k t r i s c h e r  Gasreińiger. Paul Kirchhoff,
Hannorer, MiUU^rstr. 19. ^  ^  Vorriohtung zur Aus-

nutzung der Gasabwarme in  der Yorlago von Kokcreien; 
Zus. z Anm. N 19 078. Dr. Hermann Niggemann u.
®U)I.*Ptiia. Julius Haack, Bottrop.

KI 26d, Gr. 1, A 30 026. Verfabren zum Heraus- 
waschen von Kohlenwasserstoffen aus lieiBen Gason. All- 
gemeine Vergasungs-Gesellschaft m. b. H ., Berlin-Wil-

mersdorf.^^d Q r ^  w  65 013- Yerfahren und Vor- 
richtung zum Ausscheiden von Kohlenwasserstoffen aus 
Gasen. Bipl.-Sna. D r. Leo Wischnewetzky, Frankfurt
a. M., Goetheplatz 5. „ . ... —

KI 31 b Gr. 5, P  41291. Stampfwerk fur Form- 
masehinen m it unabhangig ybneinander bewegton Stamp- 
fem. Gustav Potzsche, Leipzig.

KI. 31 c, Gr. 6, H  79 570. Vorriclitung zur Auf- 
bereitung von Formsand. Leopold Hanoulle, Brussel.

KI. 31 o Gr. 9, P  40 000. Vorfahren zur H er
stellung yon GieCformen fiir Walzen m it Rillen, Spitzem 
u. dgl. Josef Prokop, Pardubitz, Bolimen.

D eutsche G ebrauchsm ustereintragungen .

KI. 24 f, Nr. 324 011. vom 8. Februar 1918. G u s ta v  
H ilg e r  in  B e u th o n , O.-S. Einriehtung zum A u f fangen 
der durch einen Wanderrost fallenden Asche und Kohle.

Unterhalb des Wanderrostes b sind eine oder mehrere 
sieh quer zur Richtung des Rostes erstreckende drehbare

Klappen a auf der Trennwand c des Kohlebehalters d 
und des Schlackenbehaltors e angeordnet welche durch 
Schragstellung naeh dem FaUen von Kohle und Asche 
eingestellt werden konnen.
t ■ Kl.^ 24 c, Nr. 324 089, yom 28. Noyember 1918. 
F r ie d r ic h  S iem en s in  B e rlin . Oaswechsehentil

Die Musehel a ist m it den Steuerorganen oder Um- 
steuerhebeln b derartig nachgiebig yerbunden, daB die

18. A pril 1921.
KI lb  N r 773 837 und 773 838. Maschine zur 

gleichzeitigen Sclieidung von naeh KorngroBen getrenn- 
tem Rohgut in  zwei oder mehrere Sorten. Fned. Krupp 
Akt.-Ges., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. _

KI. 7b Nr. 774 196. Vorrichtung zum Ziehen dunn- 
wandiger, aufien geschlossener Rohre a u s  einfachen oder 
mehrfachen Metallstreifen. Wilhelm Rolshausen, D ort
mund, Walzwerkstr. 30.

D eu tsch e  R eichspatente.
KI. 31 c,Nr. 323139, yom 26.Februar 1919. W ilhe lm  

W orner in  D u r la c h , B ad en . Verfahren und GuP- 
form zur Ausbesserung abgebrochener Spiralbohrer o. d?(.

Um das abgebroehene Ende des Spiralbohrers o. dgl. 
wird ein neuer Schaft angegossen. Eine zuyerliissige 
ieste Yerbindung des neuen Schaftes m it dem Bohrer- 
ende wird in der Weise bewirkt, daB das aufgegosscne 
MetaU um das Bohrerendo fest aufsehrumpft.

KI. 31 b, Nr. 323 380, vom
1. Juli 1913." H u g h  V ic to r 
Mac K a y  in  S u n sh in e , 

V ic to r ia , A u s tra lie n . 
Formmaschine mit einem von 
einem Ranie wngebenen ela- 
stischen Kissen.

D er auBcn am Druck- 
stempel a oder an der Druck- 
p latte angebrachte Rand b, 

■welcher das elastische Kissen c vor Beschadigungen 
echutzen soli, ist so bemessen, dafi er in den lorm- 
kasten d oder den Auf satzkasten e einzudringen yermag.

KI. 31 a, Nr. 323545, 
vom 2. August 1918. 
W ilhe lm  Z im m er 
in  GieBen. TiegeRo- 
ser Metallschmelzofen.

Innerhalb des 
Sehmelzraumes d, der 
yon dem Feuerungs- 
raume a dureh eine 
Brucke b getrennt ist, 
dio zur Fuhrung der 

Heizgase dient, . st ein in senkrecliter und wagereohter 
Richtung yerstellbarer und auswechselbarer Lcitkorper 
Yorgesehen, der zur Fuhrung der Heizgase mner a 
Sehmelzraumes dient.

beim Warmwerdon eintretenden Formanderungen un 
Bewe<nxngen der Musehel sioh nicht auf die Steuerorganc 
uberteagen. Sie kann hierzu pendelnd aufgehangt sem 

K l° 31 c, Nr. 323 547, vom 19. August 1919 
D r. F r ie d r ic h  D o e r in c k c l in  E b e rsw a ld e . Ver 
jahren und Giepform zum Giepen von Metallslrangen be 
liebiger Lange unter Herausziehen des erstarrten Strang■ 
endes aus der GuPform.

Die GuSform a besitzt ein bewegliches Kopfstuck b 
m it unterschnittenem HoUraum zum Festhalten des 

„ ._„n(tf.s a  Das Kopfstuck b wird auf einem m it 
der Form  a°yerbundenen Teil o gefuhrt, auf.das sich-auch 
der austretende Metallstrang d auflegt.

,  k i -
f  ; 5“  M . i c h m .n f .b r i k  E B lm e"»  E O H n g .n , 
Wffirttb*7 'Verfahren zur Verhinderung der Garschaum- 
araphitbi&ung bei der Herstellung von hochsaurebestaruhgen, 
siliziumhalłigen EisenguPlegierungen.

"Nach dem Zusatzpatent soli die hochsikziumhaltige 
Eisenlc<ńerung in der Weise erzeugt werden, daB die 
siliziumlialtige Zusatzeisenlegierung m it der berechneten 
Mcn-e kohlenstoffarmen Eisens zusammen oder nachem- 
ander in ein und derselben Schmelzgelegenbeit, die eine 
Anreicherun" an Kohlenstoff ausschlieBt, niedergeschmol- 

Wird. Hierzu eignet sich ein elektrischer Ofen, Oel- 
ofen, Martinofen u. dgl.
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Z eitschriften sch au  Nr. 4.1) 
B rennstoffe .

Allgemeines. I I .  R .  Tronklor: K a r b o z i t *  Karbozit 
is t ein Voredlungserzeugnis von Braunkohle, Holz oder 
Torf. Seine Eigenschaften. [Feuerungstechnik 1921,
1. Marz, S.,93/5.]

Steinkohle. D r. H. W inter: D ie  B o g h cad k o h lc . 
Monographie. Bogheadkohle ahnclt der Kiinnelkohle, 
zeigt jedoch hoheren Gehalt an disponibtcmWasserstoff. 
[Gliiokauf 1921,19. Miirz, S. 257/61; 20. Marz, S. 285/8.] 

Koks und Kokereibetrieb. A. Thau: E o r t s c h r i t te  
in  d e r N e b o n o rz e u g n is se - ln d u s tr ie . Besproehen 
wird dio Entwicklung der letzten 40 Jahre in den Ver- 
einigten Staaten, England und „anderen europaisehon 
Liindorn“ , wobei allerdings fast ausschlieBlich deutsehe 
Namen gonannt werden muBten (Hus3ncr, Otto, Hoffmann, 
Koppers, Feld und Burkheiser). [Ir. Tr. Rev. 1921, 
10. Marz, S. 095/7; 703.]

Owen R. Rico: U n t e r s u c h u n g e n  iib e r don  E i n 
f luB der  H a r t o  d es  K o k ses fu r  d en  Ho e h o f e n -  , 
b e tr ieb .*  Stiirz- und Ruttelyersuche. B ericht folgt. 
(Yortrag vor American Inst. of Mining and Metall-Eng., 
New-York, Februar 1921.) [Ir. Tr. Rev. 1921, 10. Febr., 
S. 423/5. Ir. Age 1921, 10. Febr., S. 380/1.]

L. Litinsky: Dio E n tw ic k lu n g  d e r  N e b e n -
p r o d u k t e n k o k s o f e n  u n d  ih re r  E rz e u g n is se  in  den  
V e re in ig te n  S ta a te n . A llgem eines . [Fcuerungs- 
teehnik 1921, 15. Miirz, S. 105/0.]

F. K. Ovitz: V erk o k en  d e r J llin o is -K o lile n .*  
Gegenwiirtigo Bodingungen fiir die Yerkolcung der Jllinois- 
Kohlon. Aussiehten fiir dio Zukunft. Charakter der 
Jllinois-Kolilen. Gjschiclitliohes. Ergebnisse yon Ver- 
kokungsyersuchen m it Mischungon aus Jllinois- und an- 
doren Kohlen. [Bureau of Mines Departm ent of the 
In terio r, W ashington,,Buuetin 138, 1917, S. 1/70.]

A ufbereitung und B rikettierung.
Sonstiges. R u e k g e w in n u n g  v o n  K o h le  u n d  

K o k s a u s  B re n n s to f f ru c k s ta n d e n .*  1. Magnetisclies 
Verfahren der Krupp-Gruson-Werkc. 2. Koksseparator 
Columbus von Benno Scliilde in Hersfcld. [Gas- u. 
W asserf. 1921, 26. Febr., S. 137/8; 12. Miirz, S. 176.]

S ch lack en .
Hoehofenzement. G. Bargum: Z e m e n th e rs to llu n g  

a u s  H o o h o fo n sch laek e  im  e le k tr is c h e n  Ofen.  
Nach einem Bericht von H. G. W ennerstrom vor dem 
Sohwedischen Teehnologenyerein is t es auf dem Eiscn- 
werk Domnarfyet gelungon, aus Hochofenschlacken und 
Kalk im elektrischen Widerstandsofen Zement zu er- 
selimelzen, wobei Karbidbildung yermieden wurde. 
Sclimelze zersetzt sich an der Luft rasch zu feinem Mehl. 
K raftyerbraueh bei heiBer Hiittenschlaeke 400 bis 700 KW 
auf 1000 kg Zement. [Tonind.-Zg. 1921, 17.Miirz, S .266/7. 
Zem ent 1921, 24. Marz, S. 143/4.]

B austoffe.
Eisen. Speer: D ie  e is e rn e n  P e rso n o n w a g e n  

d e r  p re u B isc h -h e ss isc h e n  S ta a ts b a h n e n .*  Bis- 
herige Bauarten. Yorteilc eiserner gegenuber holzernen 
Wagen. Widorlegung von Bedenken. W irtsehaftliehkeit. 
[Z. d. V. d. 1 .1921.12. Marz, S. 261/5; 19. Marz, S. 295/7.] 

Eisenbeton. 2)r.*3ng. F . Kógler: W a n n  i s t  E ise n -  
b e t o n  dem  M auer w erk  o d e r  dem  G uB eisen  be im  
S c h a c li t-  u n d  S tre o k e n a u s b a u  g lo ic h w e r tig ?  
Rechnungsbeispiele fur die Abmessungen des Eiseh- 
ausbaues fiir Schachte und Strecken m it Hilfe einfacher 
Gleiehungen, Zahlentafeln und zeichneriseher Darstel- 
lungen. Yoraussetzung is t, daB der Eisenbetonausbau 
einer gowissen Mauerstiirke in  Ziegeln oder einer audung 
aus GuBeisentubbinga gleiehwertig ist. [Gluekauf 1921, 
5. Marz. S. 213/2 1 ; 12,' Marz, S. 237/41.]

i )  Ygl. St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 126/35; 3.-Miirz, 
S. 308/14; 24. Miirz, S. 415/19.

Dr. R. Griin: R o s te n  v o n  E ise n c in la g e n  in  
B e t o n  u n t e r  der  E i n w i r k u n g  von  S te in k o lz .
In  einem 1919 erbauten Kontorhause, dessen Decken 
aus Eisenbeton m it Steinholzauflagc und Linoleum- 
uberdeekung hergestellt waren, begann der Boden uneben 
zu worden. Untersuchung ergab, daB Eiseneinlagen stark 
gerostet waren. Verrostung wird auf Eindringen des 
wasserlosliohen Magnesiumchlorids des Steinholzes zuruck- 
zufiihren sein. Infolgo Linoleumbelags lconnten ein- 
geschlossene Wassermengon nicht entweichcn. Zusammen- 
fassung der Folgerungen hieraus. [Zement 1921,10. Miirz,
S. 111/2.]

Hochofenschlackenerzeugnisse. Dr. R. Grun: D ie 
H o c h o fe n sc h la c k e  u n d  ih re  Y e rw en d u n g  a is  B au- 
m a te r ia l.*  Allgemeines iiber Zusammensetzung. Ver- 
wendbarkeit der einzeinen Hochofenschlacken ais Rerge- 
yersatz, Wegebaustoff, Bausand, zur Pflasterstoinherstel- 
lung, Zementdarstellung usw. [Z. f. ang. Chem. 1921,
18. Marz, S. 101/2.]

Dr. C. R. Platzm ann: H o c h o fe n sc h la c k e  im
B au g ew erb e . Mitteilungon aus dem Laboratorium der 
Ambi-Werke in B erlih-Johannisthal iiber giinstige Erfah- 
rungen, die m it natiirlichcn Hochofenschlacken yerschie- 
dener Herkunft und m it kiinstlicher Hochofenschlacke 
(Natholit) bei der Yerarbeitung zu Beton erzielt worden 
sind. [Tonind.-Zg. 1921, 24. Marz, S. 294/6.]

W arm e- und K raftwirtschaft.
Allgemeines. W. Philippi: E n e r g i e wi r t s o h a f t  auf  

S te in k o h le n g ru b e n . Einsclirankung des Eigenver- 
brauchs. Steigerung dor Kohlenforderung. Vervoll- 
kommnung der Energiewirtsohaft in den Bergwerks- 
bezirkonunddonNachbarbezirken. [E .T.Z. 1921,24.Miirz,
S. 276/80.]

P. Loerbroks: D er B r e n n s t o f f s e l b s t v e r b r a u c h  
au f  S te in k o h le n b o rg w e rk e n  u n d  se in e  F e s t-  
s t c l l u n g *  Dio Bedeutung des Selbstyerbrauches von 
Zechen. Die Feststellung des Selbstyerbrauches: Ziihlung, 
Wagung, Mengenmcssung. Aussprache. [Gluekauf 1921,
19. Marz, S. 261/70.]

W arm em essu n gen .
Heizwertbestimmung. H illiger: D er H e iz w e rt bei 

D a m p fk e s sc lu n te rsu c h u n g e n .*  Sattigungsdampf- 
mengon in  Vorbrennungsgasen. Bedeutung der Wasser- 
ausschoidung aus den Verbrennungsgasen fiir den Betrieb 
und Kesselwirkungsgrad. Berucksichtigung des oberen 
Heizwertes bei Versuchen. [Z. d. V. d. I. 1921, 12. Marz, 
S. 270/2.]

F euerungen .
Kohlenstaubfeuerung. FrederikA . Scheffler: K ohlen- 

s ta u b fe u e ru n g e n  fu r  K ra ftw e rk e .*  Einige schema- 
tischo Mitteilungen und Skizzen. Aufzalilung y e r s c h i c d e n e r  
ausgefuhrter Anlagen aus le tz ter Zeit. [Power 1921, 
15. Miirz, S. 444/5.]

Gasfeuerung. W ir ts c h a f tl ie h o  Hoeh o f eng as -  
b renner.*  Kurze Beschreibung der B auart „Weymann . 
Die Luftzufuhrung wird in  Abhangigkeit von dem Gas. 
druck geregelt. [Ir. C oalTr. Rev. 1921,18. Febr., S. 246.]

G aserzeuger.
Allgemeines. 5Sr.*2ng. Gwosdż: Z u s a t z  v on  Koh-  

len s iiu ro  beim  G en era to rp ro zeB .*  Mitteilungen aus 
der L iteratur. Sauggasanlage von Tait m it Zufuhrung 
von Motorabgasen. [Feuerungstechnik 1921, 1. Febr., 
S. 73/4.]

Paul Schuler: U e b e r d ie  St of f -  u n d  W a rm e 
b ila n z  des D re h ro s tg e n e ra to rs .*  Die A n r e g u n g  zur 
Aufstellung allgemein gultiger Bilanzen durfte sich niclit 
yerwirklichen lassen. [Feuerungstechnik 1921, 1. Marz,
S. 95/7.] _ ,  .

Urteergewinnung. G e w i n n u n g  yo n  U r te e r  bei 
G ase rz e u g e rn  u n d  se in e  V e ra rb e itu n g .*  1- Karl 
Linek: D ie  U r t e e r g e w i n n u n g  a u f  der  Bu r -
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b a c h e r h u t t o .  2. Paul J a w o r s k i :  E r f a h r u n g e n  m i t  
d e r  U r t e e r g e w i n n u n g  a u f  d e r  B i s m a r c k h u t t e .
■ł Dr Fritz Frank: U e b e r d ie  V o ra rb e itu n g  von  
U rteer und  dio d a b e i g e w o n n e n o n  E rzeu g n isse . 
[St. u. E. 1921,10. Miirz, S. 32o/33; 17. Marz, S. 364/70.]

K rafterzeugung und -verte ilu n g .
Kraltwerke. K r a f t  w erk  d es ne ue n  F o rd -W e rk c s  

n R iver R o u g e , M ich igan .*  Riesendoppelkessel, 
Wasserrokrhochleistungskesscl, von rd. 2500 m- Heizflache 
fftr Hochofengas- und Kohlenstaubfeuerung. Gcsamt- 
anordnung. [fow er 1921, 1. Marz, S 332/5.]

Dampfkessel. M. K lein: D a m p fk e s se le x p lo s io n  
im E l e k t r i z i t a t s w e r k  A bo. T a t b e s t a n d .  Bericht 
des K c s s e lp r i i fe r s .  W i r lc u n g  von T e m p e r a t u r u a te r s e h ic d c n  
ia den O b s rk c s s e lw a u d u n g o n .  Aehnliehkeit d o r  Explosion 
m it  der im GroBkraftwerk Franken z u  Nurnberg. [Z. d .  V. 
d. I. 1921, 12. Miirz, S. 2GG/7.]

Dampfkesselzubehór. Heinicke: U n te rsu e h u n g e n  
an e le k tr isc h e n  u n d  d a m p fa n g e tr ie b o n o n  S peise- 
pumpen,* Zuverlassigkeit der Speisewasscrmossung nn t 
Venturidusen. W armetechnischcr Vergleich der Pumpen- 
antriebe. [Mitt. E lektr. W. 1921, Miirz, N r. 285, S. 74/8.] 

Speisewasservorwarmer. H arry  Fahrbach: D er
K le in w asse rrau m -E co n o m isc r B a u a r t  Kabl i t z .  
Dieser Vorwiirmer bcstehtausguBcisernenRippenrohren. 
Bauart und Raumbcdarf. Reinigung. Anwendungsgebict
und Leistung. [Z. f. Dampfk. u. M. 1921, 2o. Marz, 
S. 89/92.]

Speisewasserreinigung und -entólung. Paul Kestner, 
S p e isew asserre in igung . [Etiginoering 1921, 11. Marz:
S. 291 u. 285/7.] _ , .

Elektrische Leitungen. Rudolf R ichter: S c h a l t u n g  
von R e g e lu n g sw id e rs ta n d e n  zu r E rs p a rn is  von  
W id ers ta n d sm ato ria l.*  Molirere Widorstandskreiso 
werden allmahlich von Parallel- in Reihenschaltung iiber- 
gefuhrt. Ausfiihruńg. Vortcil geringerer Bcanspruchung. 
[E. T. Z. 1921, 10. Miirz, S. 217/22.] .

Schmierung. H illiger: S c h mi e r u n g  von  Da mp t -  
zy lindern  m it O e lem u lsionen .*  Arten der untor- 
suchten Oele und Emulsionen. Versuohsverfahrcn. to - 
gebnisse. Der Verbrauch an Oel sinkt auf weniger ais 10 
Halfto. [Z. d. T i d. I. 1921, 5. Marz, S. 248/9.]_ _

Heinicke: U n te rs u e h u n g e n  iiber B ese itig u n g  
von K u c k s ta n d e n  a u s  O e lk iih le rn .*  Es wir <ie 
Verwendung von Trichloraetylen empfohlen. Apparatur. 
[Mitt. Elektr. W. 1921, Marz, S. 66/7.]

A llgem ein e A rbeitsm aschinen .
Pumpen. D io H u m p h r e y - P u m p e .  Kurzo Mit- 

fceilung iiber dio Weiterentwicklung dieser Bauart. i i 
lerer thermischer W irkungsgrad von funf Pumpen es 
Wasserwerkes Gbiiigford 23,4 %. [ E n g i n e e r  1921,4. i arz, 
S.232 u. 238.]

Werkzeugmaschinen. Eduard Muller: Kino neue  
K altk re issag o m aseh in e .*  Interessante Ausfuhrungs- 
form des Doppelschneekenantriebes der Masehinenfabr 
Gustav Wagner, Reutlingen. [Betrieb 1921, Marz, 
S. 316/9.] .

F. W intermeyer: E r h o h u n g  d e r  L e is tu n g s la n ig -  
keit yon  A rb e its m a s c h in e n  d u r c h V e rb e sse ru n g  
ihrer Z u b e h o re in r ic h tu n g e n .*  Befórderung von un 
zu der Arbeitsmasehine. Antrieb. Schmierung. B ^ t ó  
tung. Heizung und Luftung. [W.-Teehn. 1921, 15. - arz,
S. 145/51.]

M aterialbew egung.
Krane. R. Schick: B c re e h n u n g  von  F ac liw e rk - 

triigern  m it  b ie g u n g s fe s te m  O b e r g u r t  ( Kr an-  
bahn triigern ).*  [Bauing. 1921, 2S. Febr., S. 93/7; 
15. Marz, S. 126/30.] _

Hebemagnete. F . A. Hooper: H e b e m a g n e te . iiau- 
art und Ausfuhrung. Anwendung. Kurzer Auszug aus 
einem Vortrag, der fur unsero Vorhaltnisse Neues kaum 
bringt. [Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 25. Febr., S. 278.]

W erkseinrichtungen .
Fabrikbauten. IIoinrichHermes: D or S h o d b au . Bau- 

arton und Vorwendung. Kosten. [Zeitsclirift fur handels- 
wissensohaftlicheForsehung 1921, Jan.-Febr., S. - l / o/ . J  

Beleuchtung. L. Bloch: D er S t a n d  d e r B c leu ch - 
t u n g s f r a g e  u n d  dio d a r a u s  zu z ie h e n d e n  1) olge-  
r ungen .  [E. T. Z. 1921, 24. Febr., S. 174/6; 3. Marz,
S. 200/3.] . * . ,

Heizung. H e izan lag o  e in e s  R o h re n w e rk e s . Aut 
Werk II  der Youngstown Sheot and Tube Co. ist eino Gas- 
luftlieizung ausgefuhrt. [Ir. Ago 1921, 27. Jan ., S. 25o/(>.]

R oh eisen erzeu gu n g .
Hochofenanlagen. V o lle n d u n g  e in e s  n e u e n

H ochofons.*  Dio P ittsburgh Cruciblo Steel Co.^ zu 
Midland, Pa., hat durch den Bau eines 600-t-Hocho.ens 
ihro Ldstun^sfaliigkeit yerdoppelt. Einzelhoiten uber die 
Anlage. [Ir! Ago 1921, 3. Miirz, S. 570/5.]

Móllerung. Hermann Thaler: Dio Ye r 
f a h r e n  zur  E r z e u g u n g  m a n g a n h a l t i g e n  llo h -  
e is e n s  a u s  n io d r ig p ro z e n tig e n  M a n g a n t r a g e r n , 
in s o n d e rh o it S ie g c r la n d e r  H o o h o fe n so lila c k e n . 
(SchluB.) [St. u. E. 1921, 10. Marz, S. 338/43.]

Gichtgasreinigung und-verwertung. GeorgeB.Cramp: 
Ve r f a h r e n  zur  o i n f a c h e n  A b so h e id u n g  von  
G ich t s ta  u b.* Beschreibung einer Einrichtung, bei der 
ohne Verwendung von V entilatoren u. dgl. nur durch 
Fulirung der Gase durch molirere Staubsiicke n u t una 
ohne Wassordusen eine weitgehendo Rei .igung erfolgen 
soli. W eiterer Bericht vorgesehcn. [Blast iu r n .  1921, 
Marz, S. 198/262. Ir. Ago 1921, 24. Marz, S. 775/8.
Ir. Tr. Rev. 1921, 24. Marz, S. 836/9.]

Roheisen. B e tra c h tu n g o n  iib e r d io  L ise n -
s o r t e n  d e r f r iih e re n  o s te r ro ic h is c h -u n g a r is c h e n  
L iinder. Allgemeines iiber Alpino, Bosmsche, Dobsma-, 
Konigshofcr, Odcrberger Marken. [Eisen-Zg. 19-1, o .Marz,
S. 141/2; 12. Marz, S. 157.] _

Elektro roheisen. Gerard do Geer: D a r s t e l l u n g  
von  E le k tro ro h e is e n  in  D o m n a r f v e t ,  Schw eden . 
Sehilderuhg der órtlichen Vorhaltnisse, die zum Bau des 
elektrischen Hochofons fiihrton. Der Betrieb des Hoch- 
ofens. [Chem. Met. Eng. 1921, 9. Marz, S. 429/33.]

Sonstiges. Frederick H. Willcox: B e r u f s g e f a h r e n  
a u f  Ho c h o f e n a n l a g e n  u n d  U n fa llv e rh u tu n g . 
Eine ausfuhrliche Zusammenstellung ausam erikamschen 
Batrieben. Nahcrer Bericht vorgesehen. [Bureau of Mines, 
Department o f  t h o  In terio r, W ashington 1917, Bulletin 
Nr. 140, S. 1/155.]

E isen - und StahlgieC erei.
Allgemeines. G. Schury: S c h w ie r ig k e itc n  im

G ieG ercigew erbe. Darlegung der derzeitigen Fabrika- 
tionsverhaltnisso in  deutschen EisengieBereien. łlahnung 
zur Sparsamkeit durek Yermeidung von AusschuBguG. 
Grunde fiir AusschuBguG. Der Nachwuchs m  den Forme-
reien. [Essener Anzeigcrfiir Borg-,Hutten-undMaschmon-
wesen 1921, 22. Miirz, S. 1657/8.]

GieBereianlagen. Carl t e e s b e r g e r ^ s ^ e u e  G u a- 
w e rk  d e r O e s te r re ie h is c h e n  W a f f e n a b r k s -  
,.p so llsch a ft (Automobilabteilung) in  Steyr. [St. u. L,. 
1921, 27. Jan.! S. 105/10; 3. Miirz, S. 288/93; 24. Marz,

^THe^ W7erk e  d e r  S te e l C ą s tin g s ,  L td ., zu  
Gl a s gow* Werksbesohreibung. [Foundry Tr. J .  1921,
24 S ,  S. 262/4. Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 18. Marz,

S ' 4 ł \  GaiUard: D ic  GieBerei  d o r G®n,c '» 1̂ Io *^TS 
C o r p o r a t i o n  in S a g i n a w (U. S. A.)^_ W erksbe
sohreibung. [Fond. Mod. 1921, Marz, S. 55/62-1

Metallurgisches. H. Field: W as i s t  H a l b s t a h l ?  
An^abon iiber die metallurgische Seite der Erzeugung 
von Halbstahl. Eigenschaften und Zusammcnsetzun,. 
TFoundry Tr. J . 1921, 3. Marz, S. 201/4.]

S n ą .  E. Leuenberger: Ei nf l uB des  Ma n g a n s  
a u f  di e  F e s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n  des  sc h m ie d -
b a r o n  G usses.* [St. u. E. 1921, 3. Marz, S. -85/7.]

ZeitscJtriftenrerzeichnis nebst AbTArzuńgen siehe Seite 126 bis 128.
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Trocknen. H. Adammer: D ie  V o ith s c h e  T ro ck en -  
k a m m e rfe u e r u n g  fu r  m i n d e r w r e nn  
s to ffe .*  [St. u. E. 1921, 24. Marz, S | 399/401.]

Sehmelzen. E r fa h r u n g e n  d e s  K u p p e lo fe n  
b e tr ic b s *  M itteilungen uber das Erschmelzen yon  
leichtem  und m ittlerem  MaschinenguB. Bericht folgt. 
(Vortra<r yor Lancashire Zweigyerem der Institution o l  
British°Foundrymen.) [Foundry Tr. J . 1921, -Jl. Jlarz,

S' 2 3 t 3- S n i  Karl P. Berthold: N e u e r e  V er su ch e  m it  
O e l z u s a t z f e u e r u n g  f u r  K u p p e l o f e n b e t r i e  . [

u. E . 1921, 24. Marz, S. 393/9 .] m
TerncerguB. Ghr. Kluytmans: S c h m ie d b a r e r  UuU. 

Elementare Darstellung. Ł[Fond. Mod. 1921, -

S' ^Sarnśtiges. W . Hofmann: D ie  W ic h t ig k e it  der  
p r a k t is c h e n  A u sb ild u n g  fu r  d ° n 'v er d ?n^ en. 
I n g e n ie u r , in sb e so n d e r e  in  der M o d e llsc h r e in c  
u n d  G ieB ere i*  Erlautert an einigen Beispielen. 
[GieBerei 1921, 22. Marz, S. 65/7.]

E rzeugung d es schm iedbaren  E isen s.
Martinverfahren. H .F . Miller: K o p fe  fu r  M a rtin 

ofen .*  Kuhlung des Gaszuges dureh eine wassergekuhlte 
Duse naęh Art der Hochofenformen. [B last Furn. 19-0.

* ° V H a ń s  Ć z i m - T e r p i t z :  B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  m i t

dem  M a rzo fen . [St, u. E. 1921, 31. Marz S. 4 4 4 /6  ]
S. Schleicher: U e b e r  d ie  V e rw en d u n g  y o n

F lu B s p a t  im  M a rtin o fen .*  [S t. u. E. 1921, 17. Marz,

Elektrostahlerzeugung. E. T. Moore: B e r ic h t  d es  
E l e k t r o o f  e n -A u ssc h u sses .*  Angaben uber die elek
trischen Einrichtungen, Transformatorem Spannung, 
Elektroden, feuerfeste Futter usw. [Chem. Met;  E n° ‘ 
1921,26. Jan., S. 171/6. *Blast Furn. 1920, Okt,, S. 5o6/3.]

V erarbeituag d es sch m ied b aren  E isen s.
W alzwarkszubelm. W. H eintges: N e u z e it l ie h e

S c h le p p e r  f iir  W a r m b e tte n . [S t.u . E. 1921,31. Marz,
g  / g  j

Ble chwal zwerke. T r io -B le e h str a B e .*  Kurze Be- 
schreibun" desN eubauesder Werke von Bolckow,Vaughan
& Co Lauthsches Gerust m it W alzen von 1500 bzw. 
1000 mm Durchmesser. Autrieb dureh Elektromotor m it 
Zahnradyor^elege. Krcismes3er-Besiumscherc. [Eagineer
1 9 2 1 , 4. Febr., "S. 129/30.] „  .

Schmieden. H. Hoffm eister: E n tw u r f ,  F e r t ig u n g  
u n d  Y e rw en d u n g  der  S c h m ie d e g e s e n k e  u n d  
A b g r a ts ta n z e n . Bericht folgt, [W.-Techn. 1921,1. Jan., 
p 1 /5 ; 15. Jan., S. 39 /4 2 ; 1. Febr., S. 66/70; 15. Febr.,
Ś 9 0 /4 ; 1. Marz, S. 132/6; 15. Marz, S. 156/61.]

Paul Heinrich SchweiBguth: P la u d e r e ie n  a u s  der  
G e s e n k s c h m i e d e *  Das Faltungssystem . D ieF a ltu n g  
ais technisches Arbeitsm ittel. Urbeispiel emer Faltung. 
Neuzeitliehe Faltungsrerfahren. [Z. d. V. d. I. 19-1,
19. Marz, S. 292/4.]

W eiterverarbeitung und V erfeinerung. 
Pressen und Driicken. G raicten: N e u z e i t l ie h e  

B le c h b e a r b e itu n g .*  Ausklinkyorrichtungen . Abkant- 
maschinen. [Betrieb 1921, Mara, S. 313/6.] 

S ch n eid en  und S chw eiD en . 
Elektrisches SchweiBen. O. Kjellberg: K je l lb e r g -  

sc h e  S c h w eiB u n g  u n d  d e r e n  V e r w e n d u n g  b e i  
S c h if fsn e u b a u te n .*  Festigkeitseigenschaften yon ge- 
schweiBten Proben, SchweiBarbeiten an K esselteilen, 
SchweiBung voa  Schiffsteilen, PunktschweiBung. [Aut-og. 
Metallb. 1920, 1. Dez., S. 292 /5 ; 15. D ez., S. 305/10; 
1921,1. Jan., S .4 /7 ;  15. Jan., S. 27/30; 15. Febr., S .5 1 /3 ;
1. M irz, S. 74/8.]

O berflachenbehandlung und R ostschutz. 
Emaillieren. Sr.<śng. Hans Beyer: P r a k t is e h e  

W in k ę  fu r  d a s  E m a ill ie r e n  y o n  G u B eisen .*  
Anforderungen an die chemische Zusammensetzung und

an die Oberflachonbeschaffenheit des zu emaillierenden 
Eisentmsses. MaBnahmen, d ie bei der Modellanfertigung, 
beim Formen und GieBen zu beachten smd. Anforderungen 
an die Em aille; Rohstoffe fur Emaillen und deren EinfluB 
auf den Schmelzpunkt. Das Ausdehnungsbestreben der 
Em aille. Rezeptunwesen. [GieB.-Zg. 1 9U , lo . Febr., 
S. 5 3 /6 ; 1. Marz, S. 71 /5; 15. Marz, S. 91A-J

Rostschutz. Sr.-3ng. M as Schlotter: U eb er  Y er- 
n ic k lu n g  u n d  V e r k o b a ltu n g . [St. u. E . 19-1, 3. Marz, 
S. 293/7 .]

E igensehaften  d es E isen s.
Zahigkeit. P. Drosne: U eb er  E la s t i z i t a t  u n d  

Z a h ig k e it .  [Roy. Met. 1921, Jan., S. 58 /63 .]
Ermudungserscheinungen. 0 . Bauer: B e itr a g  zur  

K e n n tn is  d es  „ A lte r n s“ k a l t g e r e c k t e n  E ise n s .  
Altern tr itt nur an k a l tg e r e c k t e m  M ateriał auf. Die 
Kerbschlagprobe b i e t e t  e in  g u te s  M ittel z u m J S a e h w e is  y o n  
„ A l t e r u n g s ‘ 'e r s c h e in u n g e n .  (Metallborse 19*1, 1— ± e b r . ,

S. 297/S.] „  ,
E rm u d u n g  b e i  B o h r s ta h le n . Zusammenfassung

einer Anzahl yon Yortragen, die auf der Winteryersamm-
luntr (14. bis 17. Febr.) des Am. Inst, Min. Met. Eng.
gehalten wurden. Dieselben umfassen in  der Hauptsache
Vorschlage z u r  Prufung y o n  E r m u d u n g s e r s c h e in u n g e n ,
Warmebehandlung undTheorien uber das Auftreten yon
Ermudung. [Ir. Tr. Roy. 1921, 24. Febr., S. o44/o.]

S on d erstah le .
Nickelstahle. P . Cheyenard: D er  E in flu B  y o n  

Z u sa tz e n  a u f  d ie  D i la t a t io n  y o n  E is e n -N ie k e l-  
L e g ie ru n g e n  u n te r  b e so n d e r e r  B e r u c k s ic h t ig u n g  
y o n  E ise n -N ic k e l-C h r o m -L e g ie r u n g e n *  [Compt. 
rend. 1921, 7. Marz, S. 594 /6 .]

M  v . Schwarz: S tr u k tu r e n  y o n  C h ro m m ck e l-  
h e izd ra h ten .*  Unterschied zwischen alteren gut en und 
neueren minderwertigen Drahten. [Z. f. Metalik. 19-1,
1. Marz, S. 125/7.] , , ,

Molybdanstahle. M o l y b d a n s t a h l  f u r d e n 
B r u e k e n b a u . Aa S ielle  yon N ickelstahl wird em M olyb
danstahl m it folgender Zus immensstzung als^Baustott 
w eit^espannter B rucken cm pfoblen : 0,25 % C; 0,75 So*m , 
0 ,75%  Cr; 0,75%  Mo. [Z. d. V. d. I . 1921, 26. Marz,
S. 325.]

M etalle und L egierungen .
Lagermetall. Br. Simmersbach: U e b e r  L ager-  

m e ta lle .  Allgemeine Angaben. Chemische Zusammen
setzung. [Chem.-Zg. 1921, 3. Marz, S. 216/9 .]

P h y sik a lisch e  Prufung.
Prufsnaschlnen. E. Irion: N e u e r e  P ru fm a sch in e n  

(H a r te p r u fm a sc h in en ).*  Verschiedene Arten yon 
Ku^eldruckprufmaschinen. Yerhaltnis yon Hartezahl un 
Zu°festi*keit. Hartezahl bei yersehiedener Belastung. 
[Z.°d. Y? d. I . 1921, 26. M irz, S. 315 /20 .]

T. F . Connolly: M ik ro sk o p  zur A b le su n g  der  
K u g e le in d r u c k e  b e i  der K u g e ld ru o k p ro b e .
TEagineering 1921, 25. Marz, S. 355.]

Kerbschlagversueh. Ed. Willi. Kaiser: \ e r s u c h e  
u b er  d a s Y e r h a lte n  y o n  S c h w e iB e ise n  un>- 
F lu B e ise n  in  d er  K a lte  b e i  p ló tz l ie h e r  - 
a n s p r u c h u n g *  [St. u . E . 1921, 10. Marz, S. 333 - i 

Dauerversuch. L. Guillet: Y e rsu c h e  m it  w ied er- 
h o lte r  S c h la g b e a n sp r u c h u n g . Beschreibung der 
Yersuchsbedingungen, der Art und Warmebehandlung 1 = 
untersuchten Materials. Bei wiederholter Schlagbean
spruchung erfolgt der Bruch nach yorhergehender a llm ^ -  
lich  fortschreitender RiBbildung. Hinweis auf me_ Be
deutung einer hohen Elastizitatsgrenze. [Rey. Met. 1 J - i ,  
Febr., S. 96/100.]

M etallographie.
Autbau. H. Arnold und W. Sander: Zur F r a go 

d e s  D is p e r s i t a t s g r a d e s  b e i  b e ig e r u n g e n . __ [ •
_______ _  M etalik. 1921, 1. Marz, S. 122/4.]
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\  T Lowzow: Ei nf l uB v o n  S iliz iu m  au f  d i e  
E ig en sch a ften  v o n  F e r r o s i l i z i u m*  Gleichgewichts- 
t l ia ° r a m m  G o f i ig e b o s c h a f f e n h e i t ,  s p e z i f i s c h c s  Gewicht. 
[Chem. Met. Eng. 1921, 16. Marz, S. 481/4.]

C h em isch e  Priifung.
Probenahme. Dr. Aulich: P ro b e n a h m e  u n d

U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r o n  v o n  B ° h ' un(1 (jrU

Schonwald: K o n t r o l l m e s s u n g e n  u n d  K o n t r o l i  - 
f o r me l  f iir  don  E n c rg ie v c rb ra u c h .*  Aufstollung 
einer ans den bisherigon Versuehen abgeleitoten Formei 
und dereń Anwendung zur Berochnung der Transnussions- 
yerluste. [Betrieb 1921, 25. Marz, S. 371/7.]

Leistungsmessung. V. Vieweg: D ie  M essung  des 
D re h m o m e n te s  d u r c h  T o rs io n s d y n a m o m e te r  b e i 
m e e h a n iso h e r  K r a f t u b e r t r a g u n g .  Kurzo Ueber-

U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r o n  t o .  B o h - u n d  GuB- U  e t w a s  e i n -

ei36n: * _ & ! l ^ 0S : ,̂ f e ^ ^ i e B e r e i e i;  g c h e n d e r c r  B e h a n d l u n g  d e r  T o r s i o n s d y n a m o m e t e r .  [Be-eisen. y ---------- - - . n •
eisenvcfband und vonj Verein deutscher EisengieBereicn 
einaesetzten Aussohusses zur Festsetzung omheitlichor 
Verfahren fiir die Probonahmo und Analyse von Koh- 
und GuBeisen. [GieBerei 1921, 7. Marz, S. 63/4.]

Apparate. Dr. E. Griffiths und E. H. Schofield: 
W a rm e c h a ra k te r is t ik e n  v o n  e le k tr is c h e n  Oefen 
und H e iz p la tte n . Bericht iiber Untersuchungen des 
National Physical Laboratory. [Engineer 1921,18. Eebr.,
S. 176/7.]

E i n z e l b e s t i m m u n g e n .
Chroni. E. L ittle  und Jos. Costa: J o d o m e tr is c h e  

S ch n c llb e s tim m u n g  v o n  C hroni in  C h ro m c isen - 
stein  Nach AufschluB m it Natriumsuperoxyd im Eisen- 
tiegel wird das Ohromat m it Jod-Thiosulfat t i tn e r t.  Zur 
Beseitigun<r des Einflusses des Ferri^akuberschusseswird 
Ammoniumfluorid zugegeben, das ein k o m p r e s  Fern- 
fluorsalzbildet. [J.Ind .E ng .C hem . 1921,Marz,S.228/30.] 

Zinn, Antimon. Dr. G .L u ff:D ie  S ch w efe lw asse r- 
s t o f f t r e n nu ng  v o n  Z in n  u n d  A n t i m o n  in  sa lz - 
sau rer L osung . AUgemeines Verhalten der drei Sulfide: 
des Antimonpenta- und Trisulfides sowie des Stanm- 
sulfides. Kombinierte Einwirkung von Salzsaure und 
Schwefelwasserstoff. Fallungsbeginn bei steigendem Salz- 
sauregehalt. EinfluB des Gehaltes an Chlorammomum 
Yerschiedene Eormen der Antimonsulfide A ntim on-und 
Zinnbestimmung. [Chem.-Zg. 1921, 8. Marz, S. -20/31, 
15. Marz, S. 254/5; 19. Marz, S. 274.] _

Phosphorsaure. Paul Muller: Z u r B e s t i mm u n g  der 
z itra tlo s lic l ie n  P h o s p h o rs a u re  in  Su Pe r ph os -  
pha ten . Trotz ^ s tu n d ig en  Sehuttelns fallt der Jsiede - 
schlag nicht sofort aus, sondern er muB auBerdem noch 
langere Zeit, am siehersten uber Nacht, stehen bleiben. 
[Chem.-Zg. 1921, 19. Eebr., S. 178.]

Teer. Dr. A. Lazar: U e b e r d ie  B es tim m u n g  der 
sau ren  B e s ta n d te i le  in  T e e ro le n , in sb e so n d e re  
in U rte e ro lc n . Abanderung der
und der Differenz-Bestimmung. [Chem.-Zg. 1921, -b .I  eDr., 
S. 197/9.1

Gase. ®i.*3 ng. A. Sandor: U e b e r d ie  B estim m u n g  
Ton S c h w e fe ld io sy d  n eb en  S c liw e fe ltr io x y d  m  
B ostgasen  u n d  O l e u m*  Das bcschriebene Verfabren 
gestattet d ie . Bestimmung von S02 und S03 un ter yer
wendung nur eines Apparates und nur einer enm gen 
Titrierflussigkcit. [Chem.-Zg. 1921, 17. Marz S. 261/3.] 

Dr. AV. B ertelsm ann: D as  h e u tig e  L e u c h tg a s  
und se ine  Ve r we nd un g .  Vergleich zwischen dem 
Vorkriegsgas und dem jetzigen. [Chem.-Zg. 1921,17. Marz, 
S. 263/6.]

Sonstige M eOgerate und M eflverfahren.
Betriebstechnische Untersuchungen. A. Schmidt und 

G. Schonwald: B e t r i e b s k o n t r o l l e *  Betriebskontrolle 
zur Ueberwachung der Kraftubertragung. Organisations- 
plan. [Betrieb 1921, 25. Marz, S. 357/63.]

Maschlnentechnische Untersuchungen. Eugen A m m . 
B e trieb sm aB ig e  M essu n g en  a n  T rie b w e r "en. 
[Betrieb 1921, 25. Marz, S. 366/71.]

Schmolke: D ie  b ish e rig o n  U n t e r s u c h u n g e n
des W a rm e u b e rg a n g e s  in  B o h r le i tu n g e n  m i e 
sonderer B e ru c k s ic h tig u n g  d e r  F o rs c h u n g e n  vo n  
P ro fesso r N u sse lt . [Z. f. Dampfk. u. M. 1921,18. Marz,
S- 81/4-]

H. Bonin: A r b e i t s y e r lu s t  u n d  T e m p e ra tu r -  
e rhohung bo i T r ie b w e rk e n . x\nregung. auf Irtund
einer StatistikzahlenmaBigArbeitsverlust und Tcmperatur-
erhohung von Triebwerken in Beziehung zu bnngen.

sienti uoer ------- - ■
g e h e n d e r e r  Bohandlung d e r  T o r s i o n s d y n a m o m e t e r .  [ i i e -

trieb  1921, 25. Marz, S. 378/85.]
W erk sb esch reib u n gen .

Zum fiin f z ig ja h r ig e n  B e s te h e n  d o r T h y sse n  - 
We r k e *  $r.<3ttg. o. h . E. Dalii: D ie  A n lag en  d es 
S ta h lw e rk e s  Th y s s o n ,  A.-G., in  H a g e n d i n g o n  
(L o th r.). [St. u. E. 1921, 31. Marz, S. 429/43.]

N orm ung u. L ieferu n gsvorsch riften .
Normen. W. Porstm ann: Z a h l r u n d u n g  u n d  Z ah l- 

s t ufung.  [Betrieb, Mitt. des Normenausschusscs, 1921,
10. Marz, S. 162/7.]

R. Koch: D io A b h a n g ig k e it  d e r  N o rm en  von-  
e in a n d e r  u n te r  b e so n d o re r  B e ru c k s ic h tig u n g  
d e r Y orzugsm aC e.* [Betrieb, M itt. der Arbeitsg. 
Betriebsing., 1921, 25. Marz, S. 94/101.]

A llgem ein e  B etriebsfiihrung.
Allgemelnes. Bichard Baumann: G edankon  zu r  

G esch ich te  dos M asch in o n b au es . Grenzen einzel- 
ner Konstruktionon. Betraohtung der Seil-, Biemen- und 
Zahntriebe und im besonderen der Nietvcrbindungen fur 
Dampfkessel. [Z. d. V. d. I. 1921, 5. Marz S. 237/9.]

Psychotcchnik. K arl Hasenclever: P r u f u n g  der 
L e h r lin g e  a u f  B a u m v o r s t e l l u n g  u n d  L esen  vo n  
Z e i c h n u n g e n *  [W.-Techn. 1921, 15. Marz, S. 161/3.]

E Ludwdg: E r m u d u n g s e r s c h e i n u n g e n  u n d
U n f a i l s t a t i s t i k *  Nach Aufzeichnungen i m  Elelctro- 
m o t o r e n w e r k  d e r  SSW s t i m m t  die U n f a l l h a u f i g k e i t  nu t
der E r m u d u n g s k u r r o  n a c h  Pollkow n i c h t  uberem. [Betrieb
1921. 10. Ma z. S. 331/4.]

S ozia les.
P Schmerse: D ie  O r d n u n g  des L e h r lin g s -  

w eseńs im B e z irk  d e r  N o rd w e s tl ic h o n  G ru P P e 
dos Y e re in s  d e u ts c h e r  E is e n -  u n d  S ta h l in d u -  
s tr io l le r .  [St. u. E. 1921, 17. M arż, S. 370/4.]

Elsę Luders: D as  Z w e iso h ic h te n -S y s to m  fu r  
ju g e n d lic h e  u n d  w e ib lic h e  A rb o ite r . In  der 
augenblickliehcn Zeit der Arbeitslosigkeit wird nur in 
seltenen Fallen die Beschaftigung von Erauen und Jugend- 
liehen im Zweisehichten-System z u  rochtfcrtigen sein, in 
spateren Zeiten aber erhohto Bedeutung gewmnen. [Beichs- 
arbeitsblatt, N ichtam tl. Teil, 1921, 15. Marz S. 424/5.]

Dr E rnst Heller: E n tlo h n u n g s re fo rm . Die
heutige A rt der Entlohnug wird von allcn Betcihgten 
ais unbefrledigend empfunden. Verfassęr untersucht dio 
Frage nach der MogUchkeit einer sozialen Entlohnung 
und° macht den Vorschlag einer sogenannten lam ilion- 
standsversichcrung zusammen w“ ^ loSC“  g018̂ '
Tung und Altersrentenkassen. [Plutus 1921, 16. filarz,

■S' 9'°Fritz N aphtali: D ie  n e u e n  A u fs ic h ts r a te .  Dio 
Betriebsratvertretung in  den Aufsichtsraten is t unzulang- 
lich und unorganisch auf elń bestehendes Gebilde auf- 
sepfropft. Es kommt darauf an, aus em er Unzulanghch- 
kcit allmiihlich etwas Besseres zu entwiekeln. [Plutus 1921,

l6 ’ 'D ^E ^Jiingsta  D er L o h n  der  B u h r b e r g a r b c i t e r  
im L ic h te  d e r a m tl lc h e n  T e u e r u n g s s ta t is t ik  
Kommt zu dem Ergobnis, daB dor L o g  
starker gestiegen is t ais die Teuerungszahl. [Gluckauf 19-1,

26' ]S < S i S S h :  D ie A b n a h m e  de r  Ar b e i t s -  
lc is tu n g . Yerfasser zeigt a n  Hand hauptsachlich der 
B o r g b a u s t a t i s t i k  den allgemeinen Buckgang dor Arbeits-Y \J 11 IT V4

[Betrieb 1921, 25. Marz, S. 377/8.]
ZeiUoh'riftenverzeiohnis nebst Abhurzungen s,ehe Se,te 126 ■
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leistung. Die in  allen Landern ausgebrochene Arbeits- 
unlust is t k jine K riegsreaktlon mehr, sondern ha t sozio- 
logische Griinde. Diese genau za untersuchen und fest- 
zustellen, is t notwendig. [Weltwirtschafts-Zeitung 1921, 
31. Marz, S. 289/92.]

W irtschaftliches.
D r. J . R eichert: D ie E is e n p re is e  fu r  d ie  Ei s e n -  

b a h n v e rw a ltu n g . [St. u. E. 1921, 3. Marz, S. 293/300.] 
Dr. E rnst Jungst: D er E u h r k o h l e n b e r g b a u  im 

J a h r e  1920. E i n e  Untersuchung m it sehr reichenZaMen- 
angabon. [Gluckauf 1921, 19. Mara, S. 270/75; 2. April, 
S .325/9.]

Thierbach: D ie W a s s e rk ra f te  d e r w ic h tig s te n  
I n d u s t r i e la n d e r .  Kurze Uebersicht uber die In den 
wichtigsten Industrielandern vorhandenen W asserkrafte 
und den S tandlhrer Ausnutzung. [Teehn. u. W irtsch. 1921, 
Marz, S. 148/53.]

Schulz-Mehrln: F o rm e n  d es Z u sa m m e n sc h lu sse s  
r o n  U n te rn e h m u n g e n . Die unablassig entstehenden 
neuen W irtsehąft sformen haben den Zweck eines hoheren 
Gesamtwirkungsgrades. Das gleiche Ziel kann aber 
erreicht werden dureh zweckentsprechende Ausgestaltung 
der yorhandenen W irtsehaftsformen. Es werden daraufhin 
untersucht wirtschaftlicbe Yerbande and selbstwirt- 
schaftende Organisationen und Zusammenschlusse zur 
Durehfuhrung der Arbeitsteilung und Arbeitsverbindung. 
[Teehn. u. W irtsch. 1921, Marz, S. 129/41.]

Z u sa m m e n b a lłu n g . Behandelt den Aufbau der 
Bing-Grappe, fur deren ̂ Bildung ganz andere Gesichts- 
pankte ma3gebend waren ais fur die Eatstehung z. B.

d e r  S iem en s-R h e in e lb e -U n io n -G ru p p e . [D ie K o n ju n k tu r
1921, 17. Mara, S. 139/41.]

W irtschaftsgesch ichte.
Dr. J . Curtius: B ism a rc k  u n d  d ie  B ez irk s-

w lr t s c h a f t s r a te .  Schildert ais geschlchtlicher Beitrag 
zur Fra^e der Bezirkwirtschaftsrate den Bismarckschen 
Plan des „Volkswirtschaftsrates“ . [Wirtschaftl. Nach- 
richten aus dcm Ruhrbezirk 1921, 12. Marz, S. 313/8.]

B ild u n g  und U n terrich tsw esen .
Friedrich-W eidm ann: D ie U e b e rw a c h u n g  der 

L e h rlin g sb ild u n g .*  Bei der L?hrlingsschate der Fritz 
W erner A.-G. durchgefuhrte Organi*ati >n. [Betrieb, 
M itt. des d. Aussch. f. Teehn. Schulw., 1921, 25. Marz,
S. 31/3.]

V erk eh rs\v esen .
B a u k o s te n  e in ig e r  in  d e r  l e t z t e n  Z e it vo r 

dem  K rie g e  zu r  A u s f u h r u n g  g e b ra c h te r  K a n a l-  
b au w erk e . Zeitschrift fur Binnenschiffahrt 1921,
15. Marz, S. 102/6.]

H off: Y e rw a ltu n g  u n d  B e w ir ts c h a f tu n g  der 
R e ic h se ise n b a h n e n . Eine Neuorganisation der Yer
waltung, vor allem derReehnungsrerfahren, erubrigt sich. 
Was uns no t tu t, is t die volle Ruckkehr zu dem im Organi- 
sationswerk der bisherigen Staatseisenbahnen zielsicher 
Torankerten Grundsitz, den Kostenaufwand und die 
Einąahmen des Gesamtunternehmens m iteinander in 
Uebereinstimmung zu halten. [Zcitung des Yerelns 
Deutseher Eisenbahn verwaltungen 1921, 31. Marz,
S. 239/44.]

S ta tis tisc h es .
GroBbritanniens Hochofen 

Ende Marz 1921-1)

Am 31. Marz 1921 waren 
in GroBbritannien 15 neue 
Hochofen im Bau. Davon 
4 in Sud-Staffordshire, je 2 
in Derbyshire, Sud-Wale3 
und Lincolnshire und je 
einer in Lancashire, Dur- 
ham und Northum berland, 
Northam ptonshire, N otting
ham und Leicestershire und 
Nord-Staffordshire. Neuzn- 
gestellt wurden zu Ende 
des Berichtsmonats 91 Hoch
ofen.

J) Nach The Iron  and 
Coal Trades Review 1921,
15. April, S. 538. Die do rt 
abgedruckte Zusammenstel
lung fuhrt s a m t l i e h e  bri- 
tisohen Hochofenwerke na- 
mentlich auf. —  Vgl. St. 
u . E. 1921, 3. Febr., S. 170.

Die Kohlenforderang des Ruhrgebiets im  Marz 1921.
Nach den E nnittlungen des Bergbau-rereins in  Essen 

belief sich die Kohlenforderang des Oberbergamtsbczirks 
Dortmund (einsehliefilich der llnksrheimschen Zechen) im 
Monat M a r z  1921 auf insgesamt 7 685 185 t  gegen 
8174 606 t  im Februar. Die a r b e i t s t a g  l i c h o  
F o r d e m i ł g  ging bei 25 Arbeitstagen im Be- 
richtsmonat gegen 24 im \o n n o n a t von 340 609 t  
im Februar auf 307 407 t  im Marz zuruck. Die a r -  
b e i t s t a g l i o h e  L e i s t u n g  j e  A r b e i t e r  (von. 
der Gesamtbelegschaft berechnet) bezifferte sich auf 
0,57 (im Yormonat 0,63) t. Der Ruckgang der Forde- 
nmir gegeniiber dem Yormonat am 4S9 421 t  ist in  der 
Haaptsache darauf zuruckzufiihren, dafi m it dem 14. Marz 
infolge der Kiindigung des Ueberschichten-Abkommens

Yor-
im Betriebe . - ]

daTon sringen am 31. M2cz auf

Hochofen im Bezlrke am Jan.— Marz
am 

31. Mlrz Hamatit-
Puddel-
nnd Basi- Ferro

51. MSrz 
1921 1920 1921

1921 Roheisen
Giefie-
rei-Roh-
ei*en

Rob-
elsen

mangan
usw.

Schottland......... 10*2 C62/s 52*/* 33 14 19 - —
Durham u. Northumber-

40 23 22 18 12 1 3 2
74 42 40 23 3 18 2 —

Northamptonshire. . . 20 12 6*/* 3 — 3
Lincolnshire . - - . 23 1S i 1 — —
Derbyshire . . . . . 45 29 22 9 — 9
Nottingham u.Leicest<-r- 
shire........... 3 5 5 5 — 5 — -

Sud-Staffordshire und 
Worcestershire . . . 30 14 */* 9 »/* 4 — 4 — —  :

Nord-Staffordshire . . 21 11 »/3 7* s 6 —  . 6 — -
West-Cumberland - . 30 12*;* 7*,'s 5 5 —
Lancashire......... 33 17 10*/3 4 2 1 —
Sud-Waies......... 33 7 1 — - —
Sud- und W  est-Yorkshire 13 10 S*/a 6 —  . 4- 2
Shropshire . . . . . 6 2 */* — —

1Nord-Wales . . . . 4 V/* 1 — —
Gloucester, Somerset, 
Wilts........... 2 — — —

i T — — -

Zusammen Jan.— M i n | 489 j 272V* i 202*/* i ii9 36 I 70 1 io i 3
Okt.— Dez. J 493 ] 262 1 274 274 77 1 125 59 i 13

dureh die Arbeitnehmer keine Uebersehichten mehr yer
fahren worden sind, denn ab 15. Miirz war die Forderung 
um etwa 45 000 bis 60 000 t  arbeitstaglich iuedriger ais 
in der ersten ilonatshalfte. Auch hangi diese Minder- 
forderung m it dem Kommunistenaufstand in den Oster- 
tagen zusammen, da auf vielen Zechen, besondere den 
Hnksrheinisehen, wegen Bedrohung dureh Kommunisten 
die Arbeit nicht aufgenommen werden konnte. Dureli 
verstarkte Abfuhr von den Lagerbestanden h a t man je
doch Yersucht, den Forderausfalł auszugleichen. In  der 
Betriebslage des E i s e n b a h n g i i t e r v e r k e h r s  ist 
trotz des anhałtenden auCerst niedrigen Kheinwasser- 
standes eine wesentliche Besserung zu Yerzeichnen, die in 
erster Linie auf die Y e rm in d e r te  Kohlenforderuug zuruck- 
zufuhren ist. D er W a s s e r Y e r s a n d  hat infolge der
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iingiinstigen B e tr ie b s v c rh a l tm s || a u f  dem  R h e in  w e ite r-  
hin abgenom m cn. D ic  H a l d e n b o s U n d e  sm d .y o n
973 000 t  E n d e  F e b ru a r  a u f  877 926 t  E n d e  M ar
z u r i i e k g e g a n g e n .  —  D ie  Z a h l  d e  r  g  a  r  b o 11 e r
jialim von E n d o  E e b ru a r  b is E n d e  M arz w eite r um  
2083 zu ; am  E n d o  des B erieh tsm o n a ts  w u rd en  541/177 
n V 539 094") B e rg a rb e ite r  b esch a ftig t. A n  Ji. o k  s  

w urden fni B e rich tsm o n a t 1 977 034 (E e b ru a r  1835  70) 
oder a rb e its tag lich  63 775 (65 560) t ,  a n  P r  e f i  k o  h l e  n  
346 135 (360 243) t  o d e r  a rb e its ta g lie h  13 845 ( lo  010) t  
hergostellt..'

Die Entwicklung des Welt-Schiftbaues im ersten 
Vierteljahr 1921.

W ie d e r  von „L loyda R e g is te r"  soeberl y c rb ffen t-  
lichto B e rich t f iir  d as e rs te  Y ip rte lja h r 
ha tten  d ie  g r o f i b r i t a n n i e c h e n  V \e rften  ani
31 M arz d. J .  in sg e sam t 884 H an d e lsse lu ffe  ub er 
100 B r. R eg. t  m it  3 798 593 g r . t ,  ausgcnom m on K rieg s-  
sehiffe, im  B au . Y erg lich en  m it  dem  V o rv ie rtc ljah r  und  
dem ersten  Y ie r te lja h r  1920 en tf ie len  davon  a u f :

A m  31. Marz 
1921

A m  31. Dez. 
1920

Am  31.Marz 
1920

An
zahl

Brntto-
Founcn*
Gehalt

An* , 
ahl

Rrutto-
ronnen-
Oehalt

An-.
zabl

Brutto ̂- 
Tonnen* 
Gehalt

a) Dampfa chlffe
aus Stahl . ......
„ Eisenbeton . . * 
n Holz n. anderen 

Baustoffen . .

790

4

3 028 190 

2 174

822
2

5

8 470 932
1 494

2 429

Zusammen 794 3 530 364 829 3 474 855
>825 3 382 931

b) Motorscbiffe
aus Stahl ........
„ Eisenbeton . . .
„ Holz u. anderen 

Baustoffen . . .

60
4

o

t

260 731 
2 094

355

54
2

1

225 960 
600

450

Zusammen 66 263 180 57 227 010

c) SegelBChlffe
aus Stahl ........
„ Eisenbeton . . • • 

| Holz u. anderen 
i BaustofTen . . .

23

1

4 74‘J 

] 30C

35

—

7 051

f 41
11494

Zusammen 24 i 5 04( 35 | 7 051 J

a, b und c Insgesamt 884 13 798 59: 921 js 708 916J 865{3 394 425]

Kr. t
1 102 672 

427 186 
417 693 
351 639 
294 346 
180 402 
123 272 
110 931 

98 051 
87 938 
35 728 
26 725 
14 379 
17 211

D aninach is t  d e r  T o n n en g eh a lt d e r  a u g e n o n u ^  -
befindlichen S eh iffe  e tw a . 90 000 t  h o h e r ais u n  \  o r-  
v ie rte ljah r u n d  rd . 404 000 t  h o h er a is in  e r  Q ci 
Z eit des V o rjah re s. Y on d er
2 690 275 t  f i ir  b r itis c h e  E ig n e r  u n d  1 108 318 t  tu r  
anslandische R ech n u n g  g eb au t. W ie  d e r  R e ^ c alis ’ 
konnten d iese Z ah len  in  gcw ohnlichen  Z eiten  a ±  
stab fu r  e ino  grofie  T a tig k e it  u n d  volle B eschaftigun  
im grofibrifcm nischen S ch iffb au  g e w e rte t w erden . i n  
W irk lic like it geb en  sio jedoch  k e in  n e h t ig o s B i ld  yon 
der augenblick lic lien  L a g e  d ieser In d u s tr ie . D er groisc 
R iickgang d e r  S c liiffb au w erte  in. Y erb m d u ń g  m it e 
schneUen E a lle n  d e r  E ra c h te n  schranktem  dio N ach frag e  
aufs aufierste  e in ;  e r te i l te  A u f t r a g e  w u rd en  zu ruek- 
gezogen u n d  d e r  B a u  b e re its  in  A rb e it  h e  m  "c 
Seh iffe  e in g este llt. D e r  a u f  d iese W eise  
S ch iffsraum  w ird  a u f  zusam m en e tw a  8 4 / 0  g  
schatzt, d e r , von d e r  G esam tzah l abgezogen, o w a  
2 951 593 t  w irk lic h  im  B an  b e g r iffe n e r  S eh iffe  e rg ib t.

W affirend d e r  B e rich tsze it w u rd en  m  C r c f ib n t o im ic a i  
insgesam t 392 877 t  S eh iffe  neu  a u fg c le g t u n d  433 bU/ t  
zu W asser gelassen . . , ,

Die augenb lick liche  N o tlag o  im  grofibritannischen 
Schiffbau is t  nich t z u le tz t a u c h  a u f  d ie  B e s c h la g n a h m e  
der deutsehen  I la n d e ls f lo tte  z u r i i e k z u f u h r e n .  D ie  g ro lien  
ehem als deu tseh en  H a n d e lsd a m p fe r  lieg en  u n b p n u tz t in  
don englischen feaferi und werden von der ̂ Eegierung zu 
Schleuderpreisen abgestofien, w o d u rch  n a tu rlic  i i  eu e 
ste llungen  bei d en  W e rf te n  h in te r tr ie b e n  w erden . i n -  
folgedessen h a t  d ie  A rbeits lo s ig k e it sow old bei d en  W .ert-

te n  ais a u e h  i n  d e n  i i b r ig e n  I n d u s t r i o n  z u g e n o m m e n .

I n  d e r  S ch iffb au in d u s trie  s in d  e tw a  56 000, m  d e r  M a- 
sch inen industrio  o tw a 170 000 A rb e ite r  erw erbslos

A u f i o r h a l b  G ro fib ritan n ien s ohne B e ru ek s ich h - 
gu n g  dos D eutsehen  R eiches w aren  ^ c h  „L loyds K e- 
g is te r11 in sg esam t 1021 S eh iffe  m it  3 2 8 8 1 7 3  B r . R e g . t  
W assoryerdriingung  in i B au . D avon  en tf ie le n  a u t .

Anzahl " r ł
V ere in ig te  S ta a te n  . . . 174
F r a n k r e i c h ................................
H o l l a n d ...................................... “ 3
I ta l ie n  (oinschl. T r ie s t)  . . 138
J a p a n  . . . ■ ■ • • •  ^9
B ritisch e  K olom cn . . .  *-
D a n e m a r k ...............................
S c h w e d e n ...............................
S p a n i e n ..................................26
N o r w e g e n ...............................
C h i n a ...........................................
B e l g i e n ........................................  ■ “
P o r t u g a l .....................................
Sonstige L a n d e r  . . . .  34

W ir t s c h a f t l ic h e  R u n d s c h a u .

D ie Lage des englisch en  E isenm arktes  
im Marz 1921.

D ie E n d e  F e b ru a r  u n d  A n fan g  M arz  e r fo lg t e n  r e c h t  
b e t r a c h t l ic h e n  P re is h e ra b s e tz u n g e n  v o n  R o h e is e n . u n d  
S ta h le rz e u g n is s e n  v e rm o c h te n  n ic h t ,  d ie  B ch o n  s e i t  
n a te n  g e d ru c k te  L ag e  des E is e n m a r k te s  z u  b o s s e m  u n d  

dio K a u f l u s t  d e r  V e r b r a u c h e r  u n d  des  H a n d e ls  zu be  
loben. T ro tz  d e s  u n z w e i f e lh a f t  y o rh a n d c m e ii a p j ® |  
o r d e n t l ic h e n  B e d arfs  a n  E isen  w i r d  e m e  W ie d e r k e h r  d e r  
I ia u ftS tig k e it e r s t  n a c h  E rle ich te ru n g  d e r  i n  d e r  g a n z e n  
W eit h e r r s c h e n d e n  s c h w ie r ig e n  G e ld y e rh a ltm a s e  e r w a  e  .
-  D ie  von den  yerschiedenen V ere in igungen  d e r  E isen 
in d u str ie  ausgeubto  P re isk o n tro lle  h ie l t  m an  eben fa lls  
f u r  n ic h t fo rd erlich  zu r W iederbelebung  des M ark tes 
m an  g lau b to  v ielm ehr, dafi eine freio P re isb ild m ig  de 
W erke d ie  G esch afts ta tig k e it c r le ic h te rn  w u rd e . D e r 
W ettbew erb  d e r  festlan d isch en  E isen in d u strie  h ie lt  u  
y e rm in d ert s ta rk  an , w obei besonders d ie  
W erko m it R ucksich t a u f  ih re  grofien  V o rra to  m  E isen  
un d  S tah lerzeugn issen  in  ih re r  P re iss te llu n g  noch w e ite  
nachzugeben schienen a is  d ie  B e lg ie r D ie deu tsehen  
W erke  y erlan g ten  im  H inbU ok a u f  dio d rohendo  A bgabe 
von 50 o/o a u f  ih ro  E in fu h r  in  E n g l a n d  en tw ed er E r  
s ta ttu n g  des I ia u fp re ise s  vor d e r  V ersch iffu n g  oder sie 
zoeen ih rc  A ngebote zuruck. D er M a rk t w u rd e  a lle rd in g s 
d ad u rch  w eniger beriilirt, d a  dio P re isp o litik  dor d e u t-  
, 0h en  W erke m ehr d ah in  g in g , d e r  A bw artsbew egung  d e r  
P re iso  zu folgen, a is se lb st m it  U n te rb ie tu n g en  %oizu- 
eehen  ausgenom m en in  E isenbahnoberbauato ffen . —  D ie 
yom V ielverband  g ep lan te  50prozen tige A bgabe y c rn r-  

" sach te  boi d en  b ritischen  K iiu fern  von deu tschem  E isen  
e in ige U n ru h e , d a  sie Schw ierigkeiten  in  d e n  * a l ' en- 
fiirch to ten , wo d ie  W are  zu r E rf iillu n g  von \ e r t r a  
y e rp flich tu n g en  b en o tig t w u rd e ; jeden fa lls  t r u g  sie d a 
zu boi, dio schon bestehende U n sich erh e it am  M a rk te  zu

' ' ^ “ S ie^ S n h w ie rig k e rten  h insich tlic li d e r N ouregelung  
d e r  B e r g a r b e i t e r  l o h n e  yersch iirften  d ie  L ag e  
w esentlieh. “ Kachdeffl d io R e g ie ru n g  d ie  S taa tsa u fs icb t 
ub er d io  K o h len in d u strie  f u r  E n d e  M arz au fgehoben  
h a tte  m ufite zw ischen Zechenbesitzern u n d  B e rg a rb e ite rn  
b is l !  A p r il ein  neues L ohnabkom m en g e tro ffe n  w erden. 
D a  b is O stern  eine E in ig u n g  n ic h t e rz ie lt werdem  ko n n  e, 
se tz ten  d ie  Z echenbesitzer u n te r  B e ru cksich tigung  d e r  
d u rch  d en  F o r tf a l l  d e r  s taa tlic lien  Zuschusso u n d  den  
auficro rden tlichen  R iickgang  d e r  K oW enpre.se en te ta ii-  
denen V criu ste  vom 1. A p ril on  d ie  L o h n e  fest. D ie  B e rg  
a rb e ite r, d ie  m it e in er gew issen L o h n h erab sc tzu n g  ein  
yerstandon  w aren , jedoeh  e ine  e in b eith eh e  L o h n reg e lu n g  
f u r  sam tlicho K oblenbezirke w ie b isher yerlan g ten , w as 
ab er w egen d e r  u n tersch ied lichen  G estehungskosten  m  
d en  einzeinen  F o rd e rb ez irk en  n ic h t  m oglich  w a r , t r a te n



596 Stahl nnd E s e o . WirUchajtliche 'Rundschau. 41. Jahrg. N r. 17.

am 1. A pril in  den Ansstand. Wenn auch der S trą k  
den an ach  daniederliegenden F.isnn m arkt nicht in  dem 
Mafie beeintrachtigea durfte,. wie in  Ze;ten gnten Ge- 
sehaftsjaages, so wird er doch eine weitere Zunahme der 
Arbeitslosigkeit zur Folgę haben und die erhoffte Wieder- 
kehr einer gesunden W irtschaftslage weiter hinaus- 
sehieben. I n  der Eisenindustrie haben ebenfalls in  re r- 
sehiedenen Bezirken Yerhandlungen iiber Lohnherab- 
setzungen satigefunden; bei dem Tersohnliehen Geiste, 
m it dem beide Parteien die Yerhandlungen f uhrten, er- 
hofft man ó i  befriedigendes Ergebnis.

Da der Bergarbciteranssiand gleich auf die Oster- 
feiertage folgte, so blieben die Eisenwerkę, die meist 
wahrend der Feiertage den Betrieb eingestellt hatten, 
weiter geschlossen, Die TTnterbrechung der gewerblichen 
Tatigkeit wurde im HInblick auf das W iederauflebai der 
Nachfrage aus dem fem en Osten unangenehm empfunden, 
obwohl die Mebrzahl der m it China und Japan ge- 
tatagten Abschlusse den englischen Werken bei ihrer der
ze! tigen BreissteUnng verloren gingen und dem fest
landischen Weltwettbewerb zufielen. Die britisehen E r- 
zeuger zeigten allerdings in  letzter Zeit mehr Neigung, 
sich den Preisen des Wettbewerbs anzupassen. — Die 
H o c h o f e n w e r k e  T o n  Cleveland ermafiigten Anfang 
A pril die Preise abermals betrachtlich und hoben den 
bisher festgesetzten Aufschlag fiir die Ausfuhr auf. Die 
S t a h l w e r k e  hatten Tor Ostem ebenfalls eine 
Preisherabsetzung fiir yerschiedene Walzerzeugnisse be- 
schlossen.

Der A u f i e n h a n d e l  in  Eisen und Stahl zeigte 
im Marz einen weiteren Buckgang sowohl in  der Ein
fuh r ais auch besonders in  der Ausfu h r; diese blieb gegen 
Februar um 17 000 gr. t ,  gegen Januar d. J . um 
S3 000 gr. t  zuriick, die E infuhr um 2000 bzwi um 
17 000 gr. t.  lin  ersten Yiertel des Jahres wurden 
23S 000 gr. t  Eisen- und Stahlerzeugnisse weniger nach 
dem Auslande abgesetzt ais in  derselben Zeit des Yor- 
jabres und 665 000 gr. t  weniger ais January/Marz 1913.

In 1000 groS tom

Einfuhr An  sf n hr

19131) 1920 1921 | 191S1); 1920 1921

J&nunr . . . . .  
Febrojtr . . . . .

234,3
194,6
197.1

79.0
72.0 
72^

196,9' 
131,6] 
179,6 i

+46,7 i 261,2 
S663 | 231,1 
401,7 ! 295,7

233,1
167/2
149^;

| J&ncjLr/Hars . . . 626,1 223,5 558,1:1215^ 783,0 S50A|

D er K o h l e n  m arkt lag sehr flau, da infolge der 
gedruckten Lage der Industrie und Schiffahrt der In - 
landsbedarf sank und auch das Ausfnhrgeschaft beinahe 
leblos war. Im  ersten Yiertel des Jahres wurden nur 
5,40 i i i  11. g r . t  Kohle ausgefiihrt gegen 8,37 Mili. g r . t  
in derselben Zeit des Yorjahres. Trotz Einlegang von 
Feierschichten hanften sich die Yorrate in  beangstigender 
Weise. Die Forderung sank" von Woche zu Woehe; sie 
betrug in  den vier Wochen yom 27. Februar bis 26. Marz 
4,26 —  4,27 — 4.24 und 3,66 Mili. g r . t  und darfte  
in der Sfcreikzeit ganz angestellt werden. Die Inlands- 
preise wurden um 5 bis 6.11 S  erhoht. Die Ausfuhrpreis© 
gaben w eiter nach; Ende Marz waren sie rein nominell, 
und auf die amtliehen Notierungen wnrden ohne weiteres 
Nachlass© eingeraumt. Man notierte in  Cardiff beste 
rauchlose grofie Dampfkohle 57 bis 58 S. beste kleine 
Dampfkohle 25 S9 geringere Sorten. 16.6 5 . In  New
castle kosteten beste Durham-Dampfkohlen 42.6 S  (50 S  
Ende F eb ruar); kleine 12 bis 12.6 (22.6) S, Kokskohle
32.6 bis 35 (37.6 bis 40) S . — In  K o k s  lag wia 
bisher reichlichliches Angebot vor, aber die Yerbraucher 
kauften nur den Bedarf Ton Woche zu Woche, obwohl 
bedeutende Preisnachlasse gewahrt wurden. Gute M ittel- 
sorte kostete Ende Marz etwa 45.9 S  frei Hochofen, d. i.
12.6 S  weniger ais Ende Februar.

In  E i s e n e r z  waren die Werke infolge ihrer Be- 
triebseinschrankungen m it Yorraten so reichlich yeraehen, 
dafi sie weitere Lieferungen auf Abschlusse ablehnten.

Dgr M arkt fiir neue Geschafte war leblos, trotz der 
niedrigeren Frachten. B est^  Bilbao-Eubio-Erz stand 
Ende Marz auf 35.6 S  cif Middlesbrough bei einer Fracht 
von 9 5 , gegen 39 S  Ende Febm ar bei gleicher Fracht. 
D er M a n g a n e r z m a r k t  blieb weiter flau bei einem 
Preise von"l.7i/2 S  die Einheit cif Ende Marz gegen
I .91/2 Ende des Yormonats.

'"Die ATifang Marz erfolgte kraftige Herabsetzung 
der B o h e i s e n p r e i s e  rermochte nicht, eine lebhaftere 
K anftatigkeit herrorzurufen, da die von den Ver- 
brauchern benotigten Mengen infolge der gesunkenen 
Nachfrage in  Fertigerzeugnissen sehr herabgesetzt wur
den und der festlandische Wettbewerb Boheisen zu noch 
niedrigeren ais den englischen Preisen im Lamie selbst 
anbot. Dieser Wettbewerb erschwerte auch das Aus- 
fuhrgeschaft auBerordentlich, so dafi sich trotz Still- 
legung yon weiteren Hochofen die Yorrate an den Hoch
ofen noch yermehrten. Im  Clevełandbezirk waren Ende 
des Monats noch 44 Hochofen im Betrieb, dayon 14 fiir 
Cleyeland-Boheisen, 17 fu r H am atit und 14 fur andere 
Sorten (Anfang Marz 50, Anfang Febm ar 72). Der 
Ausbruch des Bergarbeiterstreiks hatte  die Dampfung 
oder flas Ausblasen der meisten Hochofen zur Folgę1). 
D a jedoch betrachtliche Yorrate yorhanden waren, wo- 
ffir die Werke Absatz suchten, ein Wettbewerb gegen 
d a s  Festland jedoch bei d e r  bisherigen Preisstellung aus- 
geschlossen war, setzten sie Anfang April die Preise aber- 
mals um 30 S  die gr. t  herab. CleTeland N r. 3, das jetzt 
120 S  kostete, wurde damit auf den Preis gebracht, zu 
dem die festlandischen Werke Giefiereieisen cif Tees an- 
boten. Der bisherige Aufschlag fu r die Ausfuhr wurde 
bei Abnahme bis zu 100 g r . t  aufgehoben; fu r grófiere 
Mengen sollte die Preisstellung yon F a li zu Fali er- 
folgen. Die neuen Gleveland-Boheisenpreise stellen sich 
wie folgt:

10. Febroar 1. Marz 4. April

ln 
iana

Aus
fuhr

In-
land

Aus
fuhr

In-
land

Aus
fuhr

CleTeland Xr. 1 . . 
4—5% Snizium . .
,, 4 GieBerei . . 

i „ 4 Pnddel . . .  
] Halbiertes . . . .  
I W eLBes....................

200
200
195
194
192.6
192.6 
190

205
205
200
199
197.6
197.6 
195

155
155
150
149
147.6
147.6 
145

160
160
155
154
152.6
152.6 
150

125
125
120
119
117.6
117.6 
115

125
125
120
119
117.6
117.6 
115

Die Yersehiffungen yon GleTeland-Koheisen im Marz 
in  Hohe yon 4S59 gr. t  waren noch geringer ais in  dem 
bisher schlechtesten Monat Januar; sie betrugen in  den 
ersten drei Monaten dieses Jahres:

Januar Febroar i!arx 
Im  Kustenyerkehr . . .  5 610 2 995 480
Nach answarts . . . .  6 17S 9 S06 4 379

Insgesamt 11788 12 SOI 4 S59_
Bemerkenswert is t die seit Monaten sinkende Aus

fu h r Grofibritanniens an  Boheisen, das friiher den Welt- 
robeisermiarkt beherrschte, wahrend die E infuhr im 
Trandę selbst infolge des festlandischen Wettbewerbs 
gleichzeitig betrachtlich zunahm. E iner Boheisenausfuhr 
yon nur 43 000 gr. t  (i. Y. 184 000 gr. t )  in  den Mo- 
natea Januar/M arz stand eine E infuhr yon 137 000 gr. i  
gegenuber (56 000 gr. t  im ersten Yiertel 1920).

In  H a m a t i t  ging die Nachfrage ebenfalls zu- 
ruck: die Erzeugung ubertraf infolgedessen die Nach
frage, so dafi auch hier Hochofen gedampft werden mufi- 
ten. Trotzdem waren bei Ausbruch des Streiks geniigend 
Y orrate yorhanden, um etwa auftretenden Bedarf zu 
befriedigen. Die Preise blieben unyerandert ISO S  mit
2.6 S  Aufschlag fu r N r. 1. F u r die Ausfuhr is t die 
Preisstellung frei; es wurden Ausfuhrpreise von 165 S  die 
gr. t  genannt. Der M arkt in  F e r r o m a n g a n  war 
bei ganz geringer Nachfrage schwach. Obwohl der offi- 
zielle Preis yon 25 £  fu r das Inland und 22.10 £  fur 
die Ausfuhr nicht geandert wurde, kamen einige Ge
schafte bis zu 20 £  zustande.

x)  B erich tigte Zahlen. ł )  S. a. S. 594 dieser Kummer.
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Dio R o h e i s e n e r z e u g u n g  ging von 464 000 gr. t  
im Februar auf 386 000 gr. t  im Marz, dio S t a h l 
e r z e u g u n g  von 484 000 gr. t  auf 358 000 gr. t  zuruck. 
Im ersten Vierteljahr wurden nur 1,49 MiU. gr. t  R oh
eisen gewonnon gegenuber 2,01 Mili. gr. 1 1920; an Fiu - 
stahl wurden in  dor gleichen Zeit 1,33 MiU. gr. t  
gegen 2,39 Mili. gr. t  im Januar/M arz 1920. Im  cm- 
zelnen wurden erzeugt:

Itohelsen- FluBstahl-

Januar. 
Februar 
Miirz . .

April. . 
Mai . . 
Jani . . 
Juli . . 
August. . 
September 
Oktober . 
Koyember 
Dezember

Erzeugung

1919 | 1920 | 1921 II 1919 I 1920 | 1921

661 665
626 645
691 699

2009
647 671
671 739
658 726
641 750,6
521 752,4
581 741
445 533,2
624 403,2
632 682.5

Der S o h r o t t m a r k t  war aufierst gedriickt und 
brachte nur geringo Umsatze. Die Stahlwerke die u er 
^eniigend Sohrottmarkte verfiigten, waren meist nur 
E g  beschiiftigt nnd daher genbtigt Ofen zu loschon.
Der Sohrottvorbrauch ging deshalb erheblich ™ru^> 
z. T. weiter nachgebenden Pre.se standen S ^ te n te d a  
nur auf dem Papier. In  Lancashirestand 
schrott Ende Miirz etwa 7 gegen 9.1° ̂ bis 10 £  Ende, d 
Yormonats, Sehmiedeisenschrott 4.10 (6. . ) •
wales wurde sehwerer Stahlsehrott vom In - un 
zu 3.10 bis 4.10 (3.10 bis 4.10) £  a n g e b o t e n ; g e b u n d e  t o  

Stahlsehrott und Bleehabfallo zu 3 bis 4.10 ( 3 ^  4 .1 0 ^ ,  
sehwerer Gufischrott zu 4.10 bis 5.10 (5 bis 6) £ , gute 
Masehinenselirott fu r Giefiereizweeke zu 7 bis 8 (7 i 
8) £ . In  Sehottland kostete s e h w e re r  Stehlschrott 3.10 bi 
4 (4 10 bis 5) £  frei Stahlwerk, Drehspane nnnahornd 
3.5 (4) £ ;  Pohr.pane 2.15 (2.15 bis 3) £ , sehwerer 
Gufischrott etwa 8 (8 bis 8.10) £•

Das Geschaft in  H  a 1 b z e u  g lag weiter ^m eder, 
zumal da der Wettbewerb der belgischen und f r a ^  
zosischen Stahlwerke hier besonders stark mit Prew 
unterbietungen auftrat. Anfang A pn w a 
stcllun" der Festlandswerko fiir K n u p p e l etwa 8.0 fc 
cif und M  H atinen 9 £  frei Sudwak* Der e ^ h seh e  
Knuppelpreis war 13.10 £ , wiihrend Platinen von g l4 . 
auf 13 £  esrmafiigt wurdon. Eme Anfan - 
Australien an den M arkt gckommenc AafeM® " ac 
5000 gr. t  Platinen fiel Luxemburger Werben zu einem 
Grundpreise von 10.10 £  fob zu.

Am Markte f i i r  F  e r  t i g e i s e n  und - e t a h l  war 
die Naehfrago nach allen Sorten aufierst Bchwaoh, die 
wenigen he^uskommenden
stritten uńd fielen meist dem festlandischm Wettbewerb 
zu, der von den britischcn Werken nacli 
lich empfunden wurde. Trotz der Preisermafiigung for 
verschiedene Erzengnisso beobaohteten die Kaufer un
Hinbliok auf die unsicherc Wirtschaftslage j e r t e r  Zu-
riickhaltung, so dafi der Ausbruch des Bergarbe^ter^
ausstandes keine tiefere W irkung ausiiben
her danioderliegenden Geschafsyerhaltmsse 
konnte. -  Der S  c h i  e n c  n bedarf t o  
von urspriiriglieh 50 000 gr. t  wurde orf. 1 2 J 0 ® g r^  
yerkurzt die einem bńtischen W e r-e a n  g <. a b s ł . a jl l

3 be ^ F e S d s w SerŁ6n f i s Zzn 9.5 £  fob A n t w ^  
angeboten, ein Preis, gegen den die oHglischen Y erko 
nieht ankommen konnten. T  r a g  e r  no le 
April in England 17.10 £  gegenuber c m c m P r ®  der
festliindischen Werke von 9 £ . Die 0 
Festlandes fiir D r a h  t  wurden weiter ^ a b  esrtz t, 
blanker D raht wurde zu 14 S, gegluhter D raht zu 14.6 b,

Yorzinktor zu 15 S, Stacheldraht zu 18 S  und D rahtstifte 
zu 14 S  der Zentner, allos fob Antwerpen angeboten.

Der W e i f i b l e e h m a r k t  Yerharrte in semer tus- 
horigen Leblosigkeit. Dio an den M arkt kommenden 
Geschafte umfafiten nur sehr begrenzte Mengen. Von 
Japan tra t etwas Yermehrte Naclifrage auf, die auc 
zu einer Anzahl Geschafte fuhrte. Gegen Monateende 
schien der Markt etwas fester zu werden, da die Nach- 
frago aus dom fernen Osten anhielt und eine Abnahme 
der LagerYorriite, die den M arkt stark belastet hatten, 
festzustellen war. Die Preisgebote der Kkufcr waren 
allerdings noch zu niedrig, um eme
des Geschaftes zu gestatten. Dor Ausbruch des Bcrg- 
arbeiterausstandes unterbrach auch hier dio gcnage Gc 
schaftsbelebung. Die Notierungen fur \ \ c i G h l e c h 2 0 X l  
Grundprois fob waren Endo des Monate etwa 27 S, *as 
insofem einen Fortschritt bedeutet, also im Laufe 
Monate korne weitere Preisabschwacliung erfolg ;
Geschaft in  v e r z i  n  k t  e n  B 1 e c h  e n erfuhr im Marz 
efcwas Belebung durch zunehmende Naehfrago a.us dem 
Osten, namentlich aus Japan. D er ^ n g a n g  an Wcnieron 
Auftragon besserte sich ebenfalls; da jedoeh die Werke 
den Auftriigen scharf nachgingen, konnte sich em ePrei - 
festigung nicht durchsetzen, es tra ten  vielmehr weitere 
Preisnachliisse ein. Anfang April stand der Preis fu
24 G Wellbleche in  Paketen auf 23 bis 24 £  gegen 24 bi
25 10 £  Endo Februar. Die aus dem Osten emgehenden 
PreisYorschriften der Kaufer bewegten sieh meist unter 
den englischen Notierungen.

Ueber die Proisstcllung fu r Eisen und Stahl in  den 
Monaten Februar bis Anfang A pril unternchtet die lol- 
gende Zahlentafel:

Roheisen:
Olereland-GieOereleiaen Nr. 1 

»» ” ”  ̂CleYcland-Puddelroheisen „ 4
Ostkusten-IISmatit.........

: Stabeisen, gewohnliehe Qualitiit 
n markiert (Staffa.) . .

Winkeleisen...............
T-Eisen bis 3 Zoll..........

Stahl: England und Wales:
Itniippel, w e i c h ...........
Platinen............. .. •
Schienen, 60 Pfund und mehr . 
Schirellen und Laschen . . .
Triiger ....................
W i n k e l ............... ..
Rund- und YierkmntstŁbc, groBe 

kleinea ”
Flachę Stabe.............
Schiffs- und Behiilterbleche . .
Kesselbleche . . . • • • •
Scbwarłbleche.............

10. Febr. 3. M&rz 4. April
1921 1921 1921
5 d S d S d

200.0 155 0 , 125.0
195.0 150.0 120 0
192.6 147.6 J17.6
220.0 180.0 180.0

500.0 460.0 460.0
590.0 550.0 550.0
510.0 470.0 470.0
520.0 480.0 480.0

280.0 270.0 270.0
290.0 290.0 260 0
420.0 360.0 360.0
540.0 460.0 460.0
420.0 380.0 350.0
420.0 390.0 350.0
400.0 360.0 320.0
420.0 380.0 340.0

400— 41C 360-37( 320— 350
450.0 420.0 380.0
589.0 550.0 500.0
490.0 470.0 430.0

Neufestsetzung der Rohelsenpreise.— In  der Sitzung 
des Roheisenausschusses des Eisenwirtechaftsbundes om 
21 April 1921 in Essen wurde eme N e u r o g e l u n g  
d e r  R  o h e i s e n p r e i s e  Yorgenommen Zunachst 
wurdo dio bereits in der Februarsitzung in  Aussicht ge- 
nommeno, damals aber wegen der ungeklarten 
tagte E r m a f i i g u n g  d e r  P r e i s e  fu r G rrf^ re- 
roheisen I  um 50 M , fu r Giefiereiroheisen I I I  ran 150 M  
und fiir kupferarmes Stahleisen um 150 M m  11 r  u o k -  
w i r k e n d e r  K r a f t  v o m  1. M i i r z  d. J . an. be
schlossen. Ferner wurde eme weitere, v o m  1. Al a i  
d J . an in K raft tretende E  r  m a fi i g u  n g  fur H a- 
ińatit um 100 M , fiir Giefiereiroheisen I  um oO J l ,  fur 
Ghjfiereiroheison I I I  um 25 M , fiir Si^erliinder S t .^ -  
eisen und Siegerlśinder Zusatzeisen um 7d J|r und fur 
kupferarmes Stahleisen um 184 Jb beschlossen. Die Preise 
fiir Spiegelcisen und Lusemburger Giefiereiroheisen blei- 
ben unveriindert. Dor bisherigo R abatt von oO f - d. t, 
der auf Hamatit, Giefiereiroheisen I ,  GiefiereiroheiMn I I I ,  
Luxemburger Giefiereiroheisen und Siegerlander Zusatz
eisen "ewiihrt wird, bleibt auch fernerhin in  Geltung. 
Dio n e u e n  G r u n d p r e i s e , ^  yerghchen m it den bis
her giiltigen Preisen, steUen sich demnach wio fol0t.
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Preis
Alter vom 1. Marz Ab ^ JIai 392I
Preis bis ||£Pril giiltiger Preis

.K je t J6 je t je t
<łieflereirohciseu I . . 1060,—  1610,—  1560,— abzUg-

„ Ul . . 1659,— 1509,-— 1484,-1 lich
Luxemborg 1100,— unvcr!indert I 50 M

Hamatit..........  1910,—  1910,—  1810,-) Ttabatt
Cu-armes Stahleisen . . 1899,—  1749,—  1565,
Bessemer..........  1899,—  1749,—  lo65,
Siegerilindcr QualitSts-
puddeleiscn....... 1610,—  1610,—  153o,

SiegerlHnder Stabloisen 1610,—  1610,— • 1535,
SiegerliinderZusateeisen abzUg-
weiil............  1667,50 1667,50 1592,501
meliert..........  1675 —  1675,—  50
grau............  1682,50 1682,50 1607,60.) nabatt

Splegbleisen
6—  8 %  Mansran . . 1704,—  tmyerandort
8— 10% „ 1706.- „
10-12% „ 1708,—

D er bisherige Preis fiir das T  e m p  e r  r  o h  e i s e n 
der Duisburger Kupferhutt-e von 1910 Jb, der bereits fiir 
die Monate Marz und April um 160 J t  ernuiBigt war, 
erfuhr eine weitere Verniinderung um 100 a u f-1650 •Ib. 
F o r r o s i l i z i u m  (10% Si) wurde um 490 Jb  auf 
2100 Jb , F e r r o m a n g a n  80 o/o um 2230 auf 4950Jb 
und Ferromangan 50 o/o um 152oJb  auf 3980, Ib ermaBigt. 
Hierbei isfc zu bemerken, dafi die bisherigen Hochstpreise 
fiir Ferromangan und Ferrosilizium schon seit Monaten, 
um dem ausliindisehen Wettbewerb zu begegnen, erheblich 
unterschritten wurden.

Die neuen Preise gelten bis auf weiteres.
Aufhebung der HOchstpreise Iflr Halbzeug und 

W alzelsen. — Der Inlandsarbeitsausschufi des Eisenwirt
schaftsbundes hat in seinet Sitzung am 22. A pril 1921 
in Essen besehlossen, die H o c h s t p r e i s e  f i i r  
H a l b z e u g  u n d  W a l z e i s e n  s owi y s  d i e  
I l a n d l e r z u s e h l a g e  h i e r f i i r  b i s  a u f  w e i 
t e r e s  a u f z u h e b e n ,  da schon seit langerer Zeit 
die Hochstpreise des Eisenwirtschaftsbundes dureli die 
tatsachlichen Yerhaltnisse uberholt waren. D i o P r e i s -  
r e g e l u n g  w i r d  d a h e r  b i s  a u f  w e i t e r e s  
d e m  M a r k t  i i b e r l a s s e n .  Der Eisenwirtschafts- 
bund behiilt sich jedoch vor, jederzeit wieder von seiner 
Befugnis zur Regelung der Eisen- und Stahlpreise ent- 
sprechend der Verordnung iiber dio Regelung der Eisen- 
w irtschaft Gebraucli zu machen. Yorlaufig bleibt das 
Reichswirtschaftsministeriułn erinaehtigt, sobald es er- 
forderlieh ersclieint, wieder Hochstpreise einzufiilircn. 
Wenn das Rciehswirtschaftsministerium aber von die9er 
Ermachtigung Gebrauch macht, muB' innerlialb acht 
Tagen der Inlandsausschufi des Eisenwirtschaftsbundes 
zusammenberufen werden, um hierzu Stellung zu r.ehnie-n 
und gegebenenfalls eine Aenderung herbeizufiihren.

ErmaBigung der englischen Stahlpreise. — Die eng- 
lischen Stahlwerke der Siidwestkuste ermafiigten den 
Preis fiir S t a h l s c h i e n e n  von 18 auf 15 £  f . d. t, 
was einer Preisermafiigung von 10 £  f. d. t  seit dem 1. Ja 
nuar dieses Jahres entspricht.

Preisruckgang am amerikanischen Eisenmarkt, —  
Mit Riicksicht auf die stiijidig groBcr werdenden Absatz- 
schwierigkeiten hat sich die U n i t e d  S t a t e s  S t e c :  
C o r p o r a t i o n  entschiossen, die seit langerer Zeit er- 
warteten Preisriickgiinge cintreten zu lassen. Es wurden 
herabgesetzt1) :

S je  groB t
Knuppel 4 X 4  Zoll und schwerer von 38,50 auf 37,00
B ra m m e n .......................................... „ 42,00 „ 38,00
W eifiblechbrammen...........................„  47,00 „ 39,00
W alzd rah t......................................■ . „ 57,00 „ 48 00

Cents je  lb 2)
S tab e isen ....................................... ..... yon 2,35 auf 2,10
G ro b b le c h e .......................■ . . . „ 2,65 „ 2,20
B a u e is e n ............................................ „ '2,45 „ 2,20
Gewohnlicher Draht, Grundpreis . „ 3,35 „ 3,00

i )  Ir . Coal Tr. R ev. 1921, 15. A pril, S . 534.
=) E in  lb  =  453,6 g.

S jo  100 lb  N o rm a lk is te

W eiB bleche ........................................■ von 7,00 auf 6,25
Nagel kosten unvcrandert 3,25 S je 100 lb.

Durch diese Preisermafiigungcn kommj der Stalil- 
tru st zu den Vcrkaufssatzon der unabhiingigen Stahl- 
werke, was wiederum zur Folgo hatte, daB Gesehiifts- 
abschliisso von den unabhiingigen Werken zu Notierungen 
zustando kamen, die sich noch unter den neuen Preisen 
liielten. Die Kauflust ist andauernd bescliriinkt, da man 
eino ErmaBigung der Frachtraten erw artet und auch 
die Lohnpolitik des Staliitrusts eine Rolle spielt.

Alfred Gutmann, Actiengesellschaft fOr Maschinen
bau Hamburg. — Wahrend des Gesehaftsjahres 1920 
waren samtliche Abteilungen des Unternehmens voll be- 
schaftigt und trotz yoriiborgehender Betricbseinschriin- 
kung infolge Strommangels wurde ein hoherer Umsatz 
ais im Yorjahre erzielt. Zur Stiirkung der Be- 
tricbsmittel wurde das A k t i o n k a p i t a l  um 
1 Mili. M  auf 2 Mili. Jb e r h o h t  und eino Anleihe 
von 1 Mili. M  ausgegeben. — Die Ertragsreclmung 
ergibt neben 14 852,70 M  Vortrag einen Roligewinn von
4 642 937,65 Jb. Nach Abzug von 3 671 900,76 Jb  all- 
gomeinen Unkosten, 14 292,05 J t  Zinson und 126 105,10 Jb 
Abschreibungen yerbleibt ein Reingewian von 
Sd5 492,-14 Jb. Hiervon werden 26 183,69 Jl; der Riick- 
lage zugefiihrt, 72 445,60 Jb Gewinnanteile an den 
Aufsichtsrat gezalilt, 720 000 Jb Gewinn (36o/0 gegen
2S o/o i. V.) ausgeteilt und 26 863,15 Jb auf neue Rech- 
nung vorgetragen.

Linke-Hofmann-Werke, Aktiengesellschaft, Breslau.
— Der vorliegende Bericht is t der 50. Jahre3bericht 
der Gesellschaft. Wie der Yorstand einleitend bemerkt, 
bedeutet dio zuriickliegende Zeit 50 Jahro der Arbeit 
am Ausbau des deutschen Yerkehrswesens und der Pflege 
des deutschen Masehincnbaues. Im  Berichtsjahr erwarb 
die Gesellschaft die M a s c h i n e n b a u a n s t a l t  
H.  F u l i  n e r ,  W a r m b r u n n  i. Schl., die sich mit 
dem Bau yon Spezialmaschinen fiir die Papierherstellung 
beschaftigt, und fiihrt sie ais „Abteilung F i i l l n e r -  
w e r  k“ weiter. Um die Beschaffung von Rohstoffen, 
insbesondere yon. Eisen, Radsatzen, StahlguB und Roh- 
ren sicherzustellen, erwarb das Unternehmen den iiber- 
wiegenden Teil des Kapitals der A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t  L a u c h h a m m e r .  Der Umsatz stieg im Be- 
richtsjahro auf 664 330 270 M  gegen 120 516 594 Jb  im 
Jahre 1919. In  den Breslauer Werken wurde die elek- 
triseho Zcntrale, insbesondere durch den Neubau eines 
Dampfkesselhauses, leistungsfaliiger gestaltet. Das 
A k t  i e n k  a p i  t  a 1 wurde um 16 MiU. Jb  auf 32 Mili. J6 
Stammaktien e r h o h t .  Eine weitere Erhohung des 
Aktionkapitals um 32 Mili. Jb  ist geiniiG Ge- 
neralversammlungsbeschluB vom 20. September 1920 
erfolgt. Eine Schuldversehreibungsanleihe von 25 Mil- 
lionen Jb wurde ausgegeben. Aus AnlaB des 50jahri- 
gen Bcstehens der Linke-Hofmann-Werke ais Aktien- 
gesellschaft soli fiir die Beamten und Arbeiter der Ge- 
sellschaft ein Erholungsheim e r  r i c h t e t  werden. Fiir 
die Unterhaltung des Heims und zur Unterstutzung 
solcher Erholungsbediirftiger, die nicht die genugenden 
Mittel aufbringen konnen, sind einer Sonderriicklage
1 000 000 Jb aus den freien Riicklagen zugefiihrt worden.
— Die Gewinn- und Yerlustreehnung ergibt neben
61 156.20 Jb Yortrag, 116 726,04 Jb Einnahmen an Mie- 
ten, 305 648,20 Jb Gewinnanteil- und Wertpapierge\ymn 
einen Rohgewinn von 82 332 715,64 Jb. Nach Abzug von 
74 199 060,36 Jb allgemeinen Unkosten, Zinsen, Stenem, 
Absclireibungen, Riicklagen usw. yerbleibt ein Reinge
winn yon 8 617 185,72 Jb. Hieryon werden 712 944,44 Jb 
satzungs- und vertragsmaBige \ergu tungen  gczahlt, 
148 500 Jb Gewinn (4i/2°/0 wie i. V.) auf die Vorzugs- 
aktion und 7 680 000 Jb (ify/o  gegen 17o/o i. V.) auf die 
Stammaktien ausgeteilt und 75 741,28 Jb auf neue Rech- 
nung yorgetragen. i
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T h eo r ie  und P raxis d es B o lsch ew ism u s.

Ueber den Bolschewismus ist in den letzten Jahren 
eine "anzo L iteratur entstanden. Die Sehriften der 
Fiihrcr der bólsehewistischen Bewegung, eines Lenin, 
Trotzki, Radek, sind in  yerscliiedene Sprachen ube - 
setzt worden. Manch einem durfto es yerwunderlich er- 
soheinen daB im  Bolseliewismus so etwas wie eine 
Theorie yorhanden ist. E r sieht nur die « "^ e u e r l,c h e n  
Entartungen yertierter Menschon, donen der Massenmortt 
Gewohnheit geworden ist. U nd doch hat der Bolschewis
mus eine Theorie, einen geistigen Grundbau, der auci  
dio Richtschnur fur sein Handeln abgibt. H crz imd 
Ilirn  dos Bolseliewismus ist Nikolaus Lenin, m it seine 
wahren Namen Uljanow. Seine Gedankoa sind dci 
Grundstein der bólsehewistischen Theorie und P ra s isg e 
worden mogen sieh auch beide im Laufe der letzten 
Jahro von Grund auf geiindert haben. Scine bcKlm 
Sehriften „Staat und Revolution , yor der Oktober 
revolution 1917 gesclirieben, und „Dic nachsten Auf- 
gaben der Sowjctmacht", erschiencn 1918, mussen aisi di 
Yerteidigungsschriften der bólsehewistischen Welt 
ansehauung bezeichnet werden. _ .

W i 1 h e 1 m M a u t n e r  hat nun ni seinem bereits 
1919 abgeschlossenen Werk iiber den Bolschewismus ) 
eine srundlegende scliarfkritische Untersuchung des Bol
schewismus geboten, die auf Grund sorgfaltigster Qudlen- 
forschung ein umfassendes Bild dieser neuen 
in ihrer gesehichtliehen, politisclien und w^techaftUd en 
Entwicklung gewiihrt. Das Mautnersche Buch kann heute 
ais die beste Darstellung des
gebaudes gelten. M it ruhiger Saehlichkeit wird das m c

••"■SlSSsaHP »>“ ii»Ge^ensatzen <*eht der Verfasser aus. Zwischen zwei Wcl- 
ten hegt RuWaud, zwei Weiten gęhort » » ,

' Weiten scheint es iu sieh zu yereimgen.
Europa. Christentum, Tatarentum Despotismus, Lei 
eigensehaft, soziales Elend, das sind nach N o t  z e l s 
geistvollem Work uber die Grundlagen ^  ^
lands die Messer, m it denen d a s  russische Bild g « h  «  
wurde. Notzcl hat riehtig gesehen, w enner _
sal des russisehen Volkes m it den Worten prophezei 
„Das russische Volk wird demnach vorau^i°h&ęh 8 ^  
z i a l e  G l e i o h b e r e e h t i g u n g  nut 
Zwangsmittoln zu erstreben suclien. Wasi hier, wie^ 
all, dem geistigen RuBland fehlt, ist das ^ r s ta n d  us 
fOr die freie Personlichkeit. Bevor es nicht E m tiitt

m

3 “  §K £ W E *  ii
geistiger Druck sind diese Fessehi, i . -p.
drucken, von denen er sich nicht f  reimachen kann. D e 
MaClosigkeit der russisclien Secie, die Grenzenlosig 
des Landes h a t auch das Streben nacli dem 
gefordert. N ur die russische K i r c h c  erscheint deni 
russisehen Gliiubigen ais die allein
glaubige. Auf solchen Boden^ gepflanzt, muBte der 
Marsismus den Hang nach dem Unbedmg orR^f ‘- '
freiung von d e r  Leibeigensehaft muBte sich l' " ”
yon der Gutshcrrschaft, B e f r e i u n g  vom Eabrikherrn su h
auch zur Befrciung von j^U cbet 
weiten. Der Staat wird nur ais Despot 
her dio Eormel der Befreiung vom Staat 
mus. Den Russen fehlt das humanistische 
Technik kaun es nicht ersetzen. K u l tó | der ^ec 
wird zu etwas AeuBerlichem, zur Technik der Kultur. 
Dio Rolle der russisehen I  n t  e I U  g e n z is t e■ 
falls nicht frei von Zwiespaltigkeit. Sie ist sich wohl

l)  M a u t n e r ,  Wilhelm, Doktor der Staatswissen-
schaften: Der B o l s c h e w i s m u s .  ora" # ^ '
Geschichte, Theorie. Zugleich eine U nter^chung s e .
Yerhaltnisses zum Marsismus. Be*hn .v VTTT oea a ^
gart, Leipzig: W. Kohlhammer 1920. (X X III, 3b8 S.)
8°. 31,20 JL  *

ihrer Fuhrerrollc bewuBt. Ih r Dcnken geh • geradezu 
auf das Unbedingte, sie kennt keine 
sie ycrneint don Staątsgedanken. Anarclnsmus, Xi uli 
mus und scharfster rcYolutionarer Mąrsismus sind die 
Yorlśiufer und Bereiter der heute so iippig wuchernden 
Saat, des Bolschewismus.

Mautner gibt dann in  groBen Zugon eine D ar
stellung d e f  russisehen W irtschaft. E r schildert l.ier 
S t  dio A g r  a r  f r a g e .  Der Landliunger der 
Bauern wurde durch die Yersduedenon Agratteforme 
und zuletzt die Stolj-pinscho nicht ^bescitigt. E s ^ e r  
staunlieh daB der Bolschewismus m einem _zahlenmalSig 
allerdings nicht erfafibaren Teil der 
Ein-anff fand, wenn ihu auch der groBcro Toil ont 
schieden ablchnte. Mautner wendet sich daher der D ar
stellung der Bauernbefreiung von 1861 und der A grajr 
rSorm  von 1906 und 1910 zu. Dic Uebel an denen 
da-s russische Baucrntum krankte, sind so rM ht em E r - 
teil der Yergangcnheit, wie sic der bekannte Schildciei e 
neuen Rufilands, H o t z s c h ,  einmal treffend 8°™™* 
hat. Der Bauer ging daher nu t jeder ^

Yorteil versprach, mochte sio nun r a d i k a l _  demokra 
tisch oder kommunistiseh hei.Ben. DaB ein gewisser Hang 
zum Komimmismus stets im
wird aufgedeckt. E rst langsam roifte der G ed^ko des 
Ein-enbesitzes licran. Der vielbeschnebene „Mil , der 
kefne u r e w ig o  slawiseho Einrichtung ist, viclmehr da s  
Ergebnis der steuerlichen Bestimmungen des 11 nnd 
18 J a h r h u n d e r t s ,  wird des n a h e re n  g e s e h ild e r t .  Die Ge 
sotzerebung von 1861 hatte den-Bauern aus d e r  p c r s o n h e h e n l  

Abhangigkeit vom Gutsherrn befreit, E c i n e  G e b u n d e n h e i t  
im W *  aber gelassen. Diese Gebuudenheit bedeutete 
jedoeh eine s c h w e re  wirtschaftHehe Fossel._ Jeno Be 
stimmungen steuerlicher A rt gingen nun dalun, daB eino 
in einem bestimmten Gutsbczirk an sass .g eB e^k c iu n g  
dem Gutsherrn, der seinerseits wieder dcm Stnat liatt- 
ba r war fiir dic Steuern wio fiir die Gestellung |der 
Rekruteń ais Gesamtbiirgc haftete. Die 
stimmfahigen Mitglieder einer Gemeinde h e ^ t  nun 

Mir“ (Gemeinde). Davon zu unterscheiden ist die 
- Feldgemeinschaft „Obseht,china“, der G em em ^b ^  

an Grund und Boden bei -  groBtenteils -  Emzel- 
benutzung und zeitweiliger Neuverteilung.

Dio Stolypinschen Reformen setzten ein m itfflei 
Aufhebun" de‘r Gcsamthaftung der Gememden und damit 
riner M ddcrun- des schweron Druckes der Steuerlast 
Surch eine Y^rordnung vom Marz 1906 und ein daraut 
auf^ebautes Gesetz wurde dem Einzelnen das Itec it. 7' 
-ebllligt, jederzeit aus der Gomcinschaft auszuschcidcn.

& u I « B ^ J n b e f “ i n i r k r i ń e ^ “^ o

S t w e s c n s  wurde der Landliunger der Bauern nicht 
geśtillt. Das Problem blieb in  seiner ganzen Schwere
bestehen. . _

!n  ahnlicher Weise wies auch dic russische r  a - 
b r  i k i n d u s t  r  i e die groBten Gegensatze auf Xeben 
i ■Rpsten des Alten, der Hausindustric und dem im

SSr ffSS S r (Ms;S n  Twer. Kostroma); SudrnBland m it Charków ais 
Mittelpunlct; Ural m it Perm, Orenburg, U fą; Kaul^isus, 
K ew mit Wolhynien, Podolien; Polen, Ostseeprov.nz«K 

^ lAlnland Dio Lago des Fabrikarbeiters war im all- 
S E S S t  S i "  ™ .i« h =  Ą A - if r ,  d .r  v _
C d e  in  die Stadt gepreBt wird ist lango nur Ge- 
legenheitsarbeiter. E r wandert auf das 
sobald er irgend kann, und bringt dort die halb 
yerstandenen Ideen der Stadt in  dic dorflichen Bezirke.
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Auf diesem so vorbereitetcn Boden setztc nun die 
russisclie Arbeitorbewegung ein. Dio ersten Strciks der 
neunziger Jahro waren Abwehrkampfe hungernder, 
schlecht entlohnter und schleeht behandelter Massen Der 
Massenstreik wird zum politischen Kampfmittel der 
russischen Arbciterschaft bis zur llcvolufaon von 1905 
AUmahlich erwacht das Proletariat zum Yerstandms 
seiner Lage, es bilden sich nach 1905 dio ersten Ge- 
workscliaften, und damit t r i t t  cm© Tcilung zwischen 
den politischen und wirtschafthchen Organisationen ein.
Ende 1913 wurden bereits 118 Yerbande gezahlt. Durch 
dio Reyolution von 1917 wurden alle Eesseln gesprengt, 
und die Zahl der Organisierten nahm gowaltig zu Aut
dem allrussischen G e w e r k s c h a f ts k o n g r e B _  w a r e n  bereits
2i/„ Millionen gewerkschaftlich organisierter Arbeiter 
yertreten, darunter dio Metallarbeiter allem mit 
500 000 Mitgliedern, die Testilarbeiter 
yielon und die Lcderindustricarbeiter m it 200 000 _M.it- 
eliedern Parteipolitisch hatten die Bolschewisten hier 
eine Mehrheit von 275 Delegierten, denen nur eine 
Minderheit von 21 linken Sozialreyolutionaren, 66 Mcn- 
schewiki, 12 Anarehisten, 10 Sozialrevolutionaren und 
34 Wilden gegeniiberstanden. , r , ,

Dio bolschewistisohe Heilslehre, wonach die Gewerk- 
schaften Organe der neuen Staats- und GeseUschafts- 
ordnung werden miiBton, siegte nicht nur auf dem Ge- 
werkschaftskongrefi, sondern auch in  der Oktober- 
revolution. So war in Rufiland der Boden in  mehr 
ais einer Hinsieht vorbereitet worden, um dena Bol- 
schewismus zum Siege zu yerhelfen. Geschickt yerstanden 
es die Bolschewisten, den Bauern dio Ueberzcugung bei- 
zubringen, daft nur die Sowjets die Losung der Agrar- 
frasje in die Hand nehmen konnten. Heute ist die bach- 
W  so, daB die Bauern f i i r  die Bolschewisten smd, 
weil sie ihnen zu Land yerhalfen, aber gegen die „Kom- 
munisten“, weil sie das Land ihnen nehmen wollen. Im 
zermiirbten RuBland fehlte es den Kriiften, die sich den 
Bolschewisten entgegenstellen konnten, an Emheittieli- 
keit und Entschlosscnheit. So siegte Lenm mit seiner 
Energio und seiner reyolutionaron Heilslehre, die we
niger einen wirtschaftlichen deiui einen politischen Cha
rakter hatte. Nicht wio Marx geht er aus yon iciner 
K ritik  der b e s t e h e n d e n  W i  r  t  s e h  a  f t s  o r  d - 
n u n c  des kapitalistischen Systems und fordert ein 
neues, e r nimmt alle maixistischen Thoonen uber den 
Mehr wert, die Guterkonzentration ais nicht mehr zu 
bestreitende Walirheitcn an. E r will dio wahre Lehro 
von M ars vom S t a a t  wiederherstellen. Insbesondere 
sucht er die Aufgabon des Proletariats in der Eevolutapn 
zu umreifien, dio Lelire von der D iktatur des Proletariats 
und dio yon der Demokratie. Mautner begrenzt dem- 
gemiiB seine Darstellung in  der Richtung, ob Lemns 
Auffassung vom marsistischen Staat berechtigt ist, nicht 
aber ob die biirgerliehe Lehro vom Staat die richtige ist.

Nach Lenin ist der S taat das Ergebnis und dio
A euB erung d e r  U  n  v e  r  s o h n  1 i o h  k  e i t  d e r K 1 a s-
s o n g e g o n s ii t  z e ; e r ist ihm nach M ars „ein Organ 
der Klassenherrschaft, ein Organ der Unterdriickung der 
einen Klasse dureh die andere11. Ais Ergebnis der E n t
wicklung der Klas sen muli der Staat m it lhrcm ła l l  
auch verschwinden. Das „Absterben“, das Einschlafen 
des Staatcs, beziehe sich auf dio Zeit n a c h  der eo- 
zialistischen Revolution, nach der Ycrgcsellschaftung 
aller Produktionsmittel, also einer Zeit, m  der die voll- 
kommenstc Demokratie erreicht sei.

Darom lehrt Lenin, daB die Ersetzung des „burger- 
lichen“ Staates durch den proletarischen ohne eine ge- 
waltsame Eevolution nicht moglich ist, Die Beseitigung 
des proletarischen Staates, d. h. die Beseitigung des 
Staates sclileehthin, ist nur auf dem V,ege des „Ab- 
sterbens“ moglich. Des weiteren wendet sich Lenin der 
Darstellung des Verhaltnisses von „S taa t1 und 
volution“ zu. Nach Erlangung der politischen H err- 
schaft habe sieli das Proletariat der samtlichen lir -  
zeugungsmittel zu bemiichtigen und der Bourgeoisie 
alles Kapitał zu entreiBen. Es iibe dann seine H err- 
schaft ais D iktatur aus. Zwar braueho es noch den 
Staat, und zwar den absterbenden, zur Unterdriickung

der Bourgeoisie und zur Leitung der ungeheuren Masse 
der Bauern, Kleinburger und Halbproletarior beim „Ord- 
nen“ der sozialistischen W irtschaft. Diese le itu n g  habo 
am besten der „Vortrupp dos Proletariats zu uber-

Wenn nun das Proletariat dio Staatsmaschine noch 
braueht ais besondero Zwangsorganisation g e g e n  dio 
Bourgeoisie, so folgt liicraus dio Notwendigk&t die bis- 
herige Staatsmaschine, dio die Bourgeoisie geschaflen hat, 
zu zerstoren. F iir den Staatsapparat smd zwei Em - 
richtungen am bezeiehnendsten, B o a m t e n t u m  und 
s t a n d i g o s H o e r .  Diese mussen daher zerstort wer
den. Wio das alto Beamtentum zu zerstoren ist, wird dann 
weiter nachgewieson. Dio Beamtenscliaft miisse gewahlt 
werden, ais besonderer Stand miisso sio yerschwinden. 
D el Parlamentarismus soi zu beseitigen, da kem Unter- 
schiod zwischen yollziehender und gesetzgebender Korper- 
schaft mehr notwendig sei. Vertretungskorperschaften 
waren notwendig auch in  der proletarischen Demokratie, 
aber nicht ein Parlamentarismus ais besonderes System.

Zum Sehlufi erortert Lenin das Verhaltms yon Dik
ta tu r und Demokratie. In  dor kapitalistischen Gesell
schaft, auch im giinstigsten Eallo dem der demokra- 
tischcn Republik, sei dio Demokratie eme Demokratie 
der Minderheit, der besitzenden Klassen, der Keichen, 
dio die anderen beherrschten. Von dieser kapitalisti- 
schen Demokratie fuh rt die Entwicklung, zwar nicht 
g latt und einfaeli, zu einer weiteren Demokratisierun^, 
iiber dio D iktatur des Proletariats zu cincr Demokratie 
dor Armen, zu einer Demokratie fiir die uberwaltigendo 
Mehrheit des Volkes und gleiehzeitig der gewaltsanien 
Nicderlialtung der Ausbeuter und Bedrucker des \olkes. 
Diese Demokratie der Mehrheit m it der gewaltsamen 
Niederhaltung der Bedrucker w erde. erst in der eo- 
zialistischen Gesellschaft nach Vcrschwmdon der Klassen 
und damit des Staates, also erst in der staatslosen Oe-
sellschaft, auflioren.

Das ist in  groBen Ziigen das Gedankengebaude dieses 
utopistischen Denkers. Kein Stein, keine Mauer ist da- 
yon losbar, ohne daB das Ganze zusammenstiirzt. ju c h 
tem , wortkarg, m it einer yerbissenen Logik t u ™  J-onin 
seino einsamo Gedankenwelt auf. M it roher K raft haben 
er und seine Mitliiufer es yerstanden, das groBe \V agms 
durchzufiihren, wie der S taat durch die Reyolution uber- 
wunden werden muB. Die Praxis h a t sich zwar sehon 
weit yon den Grundsatzen des Bolschewismus enttem t, 
aber die M ittel und Eormen, wie er die D iktatur des 
Proletariats aufgefaBt und das kiinftige Gememwesen 
gestaltet wissen will, sind mit ehemen L ettern m  das 
Antlitz RuBlands gegraben worden. Lenin und Irotzki 
haben wirklich die Staatsmaschine zerstort u n d  die 15our- 
geoisie nach , dem xnarxistischen Rezept unterdruckt und 
yergewaltigt. Der Vortrupp der Arbeiter hat dio Oe- 
w alt an sich gerissen, das sind die ITandyoll Kommissare 
und Fachrevolutionare, die m it selbstherrliclier Gewalt 
dio Regierungsmacht ausiiben. Die Sowjets smd daher 
abgeschafft, eiserne Disziplin herrsclit. Immer weniger 
Anliiingor ziihlt die kommunistisehe Partei, kaum <00 OUU 
in einem Volk von 160 Millionon Menschen. Die Rate- 
republik is t keine Raterepublik mehr. Der Kommunismus 
hat vor den Bauern haltgemaclit. Die Gewerkschaften 
werden unterdruckt zugunsten der lierrschenden P arto . 
Die innere Zersetzung des Bolschewismus ist im Eort- 
schreiten. S tatt der gleichen Anteilnahme aller an der 
H errschaft dio H errschaft weniger Dcspoten, die Dik
tatu r einer Minderheit. S tatt der Beseitigung der Klas
sen eine neue Klasse, dio ihren Raub in  Sicherheit zu 
bringen wUnseht. Das ist der Bolschewismus, die zur 
T at gewordene sozialistische Wissenschaft. Einst lueB 
es, so rief Radek, der Prophet der nouen_ Lehre:_ „Die 
Ratę, das ist das Zeichen, in dom das internationale 
Proletariat siegen wird.“ Heute fordem  dio auf- 
riihrerischcn Matrosen yon Kronstadt, der „Stolz und 
dio Schonhcit“ der russischen Reyolution: „Allo Maeht 
den Riiten!“ H eute fordern sio das Recht auf personliehe 
Eroiheit, das ihnen der Bolschewismus genommon hat. 
Es ist das Verdienst der Mautnerschen Sclirift, daB es 
allo die Sehwankungen der Begriffe, Lehren und
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W esa  des BolseheW ismus au fd eck t, e in  o rsch iitterndes
k !  f i ir  den , d e r  d ic  Z eiehen d e r  Z e it  zu  lesen  b e s tre b t
is t D as bolschew istisehe W ag m s is t  m iB lungen. W ehe
dcm L an d e , d as dieses W ag m s zu w ioderholen  YCrsueht.

„  r  D r . P . M o h r .Berlin.

Bucherschau.
Osann Bernhard, Ordentl. Professor an der Berg
akademie in Clauśthal, Geb. B e rg r^  Ebremrnt- 
o-lied des Vcreins deutseher GieBereifachleute. 
L eh rb u ch  der E ise n - und S tah lg ieB erei. Mit 
758 Abb. im Text. 4., neu bearb. und erw. Aufl 
Leipzig: Wilhelm Engelmann 1920. (XI, 672 S.) 8°.
42 JC, geb. 54 J l  und 50%  Verlegerteuerungs-
zuschlag.

Dio yorU egendo v ie r to  A uflago d es ru h m n c h s t bo- 
k a n n te n  O san n sch en  L e h rb u c h s  fo lg t d o r d r i t te n  in  dem  
k urzeń  Z e itra u m  v o n  zw ei J a h re n  u n d  bew eist schon  
h ie rd u rch , daB d a s  W o rk , d as n e b en  d em  G eigorschen 
H andbuche d a s  e inzige  n e u z e itlie h e  G ieB ereibuoh is t , 
se inen F re u n d e sk re is  w iederum  w esen tlich  e rw e ite rn  
k o n n te  D io  n eu o  A uflage b e d in g te , wio d e r  V erfasser 
sag t, e in e  D u rc h s ic h t, V erbess3 rung  u n d  E r g a n z u n g in  
fa s t a lle n  K a p ite ln . In sb e so n d e re  w u rd e  au ch  d o n ^  e r-  
a n d e ru n ^ e n , d ie  d e r  K r ie g  m i t  sich  g e b ra c h t h a t ,  R e c li-  
t Z l  ^ L g e n .  D ies a lle s  w ar n u r  d u re h  e in e V e rm e h ru n g  
t o  I f i t e n z a h l  v o n  572 a u f  672 u n d  d e r  T c s ta b b ild u n g c n  
von  669 a u f  758 zu  e r re ic h e n . D io  b ish e r  h in te n  g 
h a n g ten  sechs T a fe ln  s in d  b e i d e r  n e u e n  A uflago fo r t -  
gelassen; d ic  d o r t  g eb rao h ten  A bb ildungen  em e» K a p p c  - 
ofens u n d  m o h re ro r  E isen g ie fie re ien  w u rd en  m  d e n  T ex t-

tC‘l Im 'c iiiz o ln e n  s in d  w e ite r  fo lg en d e  Y e ra n d c ru n g c m n  
d e r  n e u en  A uflage h e rv o rz u h e b e n : D e r  A b s c h n itt  „ D l 
B ren n sto ffe  d e s  K u p p e lo fe n s“  is t  au s d em  a l l g e ^ i n e n  
A b sch n itt B re n n s to ffe "  h e rau sg e n o m m en  u n d  in  d e n  
A b sch n itt „ G ie B e r e is c h a c h t o fe n "  v e r lc g t ;  ebenso  w urde  
d e r  A b schn itt „ K u p p e lo fe n g c b la ss"  w e ite r  n a c h  v o rn  
t  se to b e n  u n d  im P A b sc h n itt „  D ie H e rs te llu n g  d e r  
G uB form " d o r A b sa tz  „ S an d -, M asse- u n d  Lohm - 
fo rm e re i"  sow io „M o d elle11 b e s s e r  h erv o rg e h o b en . D u reh  
dieso U m łn d e ru n g e n  ^ r d  d i e  U o b e m c h th c h k e it  dor^bo- 
tre ffe n d e n  A b sch n itto  s ich o rlich  e rh o h t. * e u  h
g ekom m en  sin d  z u n a c h s t e in e  E r w e i t c r u n g  d e s U n c r
a b sc h n itts  „ B re n n s to ffe " , o in  n e u e r  U n te ra b sc h n it 
„ F e u e rfe s te s  M a te ria ł" , so d a n n  e in  ®r ^ s c h n i t t  „B ru cn
e isen " . Im  U n te ra b s c h n it t  „U rngeko i r te r  H artguB  h a t  
d e r  V erfa sse r d iesm a l e in e  a u sfu h rlich e rc  E rk la ru n g  
d a s  A u f tre te n  d ie se r  e i g o n t u i n l i c h c n  E rseh e in u n g  geg 
H ie r in  u n d  in  A u sfu h ru n g en  u b e r  G r a n a tc n ,
G ra p h ite rs a tz  k o m m e n  u . a . d ie  K rie g ss rfa h ru n g e n  zu r 
G eltung . W e ite r  sin d  d ie  U n te ra b sc h m tte  „ F o rm m a te r ia  
fu r  S tah lfo rm g u B " u n d  „ D a s  “ o n r e r t e r r e r f ^ e n  

w esentlich  e rw e ito r t  w o rd en . D e r  A b s d in i t t  D ie  A nU  
von  E iscn g ieB ere ien " b r in g t  N eu es u b e r  d ie  B e m e ^ u n g  
d e r  G ru n d flach e  v o n  G ieB ereien  u n d  u b e r  eim ge Gic 
a n la g e n , u n d  im  A b sc h n itt , J ^ l k u l a t i o n  d c r  G ieB ere^
werden die Koston des flussigen Eisens und die, Betrwta 
unkosten ein^ehender ais bisher behandelt. Dio neu 
Ib b U d u n g e n ttre ffe n  in der Hauptsaohe vorsehiedene 
Bauarten von Schmelzofen (Tiegelofon, Flammofcn n 
Oolfeuorung, Kleinkuppelofen), die Messung der ™  
mengen und die Begiohtung bei Kuppolofon Brikettie 
run-sanlagen fur Spane, neuo Modellplatton und R uttel 
formmaswhinen, neue Beispiolo der Formtoehnik sowie
schlieB lich G ieB ere ian lag en . __ d r i t te n

D ie  v o n  J o h .  M e h rte n s  b e i d o r B e sp rech u n g  
A uflage in  d ieso r Z e its c h r if t1) g eau B erten  W im ?che s in ^
Tom  V erfasse r b e ru c k s io h tig t w o rd e n . s A b sch n itt 
no tw en d ig  so in , bo i d e r  n a c h s te n  A u f l a g e  im  A b sc h n itt  
„S tah lfo rm g u B " d o n  S iem ons-M artm ofen  
s ta h lo fen  au sfu h rlich e r  zu  b e h a n d e ln  u n d  n o c h  A bb ildu  g

i)  S t. u . E . 1919, 30. Jan ., S. 137.

zurerstgenannten, sowie besonders ^u^hzurz\ycitenOfonart
zu bringen. Die Anregung von Mehrtens, einen Abschn 
uber „Arbeiten im GieBereilaboratonum neu emzufugon, 
sei dem Vorfasssr wiederum nahegelogt. Daa Buch wurde 
sichorlich hierdurch noch an W ert gowinnen, insbesondere 
fur don GioBereifaohmann. Hinsiehtlieh dor Abbildungen 
ist der Wunsch auszusprochen, daB die aus dem Ledc- 
burschon Handbuoh entnommenen Abbildungen, soweit 
dies noch nicht gcschohon ist, dureh neuzeitliehe ersetzt 
w e r d e n ,  und daB moglichst wenig Abbildungen aus 
Firmenkatalogon Verwendung finden mochten. Bei don 
Gofuoebildern ist es zweckmaBig, uberall dio VergroBerung 
anzugoben. AuBerdem ware zu uberlogen, ob diese Bilder 
nicht, der groBeron Deutlichkeit halber, besser auf be- 
sondoro Tafeln aus Kunstdruokpapior gedruckt wurden.

Auf Seite 181 muB es im Boispiel 1 der Gattierungs- 
berechnungen heiBen 147,75 ansta.tt 14S,5, o er er 
brand muB m it 1,5 kg anstatt' 1,5 %  angenommen werden. 
Demontsprechend andorn sich die fu r X, V . Z cr™ h“ * n 
Worte Die Namen dor E rfm der dor auf S. 576 anBe_
fuhrten LiehtbogonschweiByerfahren sind: Benajdos und
Zorencr. Auf Ł  578 und 579 muB es heiBon: Azetylen 
Auch konnte hier darauf hingewiescn werden, daB das 
autogene Schneiden einen Nachteil hat, namhoh d^n, 
die Schnittflachen h art worden, und daB es daher h e iA :^  
wendun* des Verfahrens w  StahlgieBorcien zweckmaBi 
ist zuerst dio Angusso abzuschnciden und dann erst die 
GuBstńcke auszugluhen. AuBerdem ist das autogene 
Schneiden teurer ais das Absagen der Angusse m it dor

f S S A u s s t a t t u n g  desBuches i s t  f u r  die hcutigen Ver-
haltnisso durchaus einwandfrei. Alles m  allem 
Neuaufla^e freudig begruBt und dor Wunsch ausge- 
sprochon°werden, daB es dem Yerfasser bald mogkch soi, 
S  einer weiteren Auflage dio letzten Uncbonhoiten des 
Yorzuglichen Buches abzuschleifen.

Brof. P • Schimpke.

U h l e n l i u t h ,  Eduard, Bildhauer: yo llstand i^t 
A n l e i t u n g  zum F o r m e n  und G i e f i e n  
nebst g e n a u e r Beschreibung aller in den Kunsten 
und Gewerben dafur angewandten Materialien.
8., verm. u. verb. Aufl. Mit '24 Abb. 1('n 
u. Leipzig: A. Hartlebens Verlag 1920. (V n i, 
215 S.) 8°. 12 J l .

(Chemisch-teclinisclie Bibliothek. Bd. 49.)
V erfasse r des vorliegendon, b ere its  in  S. A u flag e  c r -  

scliienenen B uchle ins i s t  n ach  dem  T ite la u fd ru o k  B ild -

ś f e .  r S r .

-  M M .  g - j j j  | i ^ K i 3 p a i

,n_ i ; D a rs te llu n g  Y O n  K unstguG  le itond . D as , w as 
Y erfasser a u f  18 S eiten  iiber E isen - u n d  S tah lg ieB erei 
ga crfc w are  besser fo rtg eb lieb en , den n  es bew 0ist 
dafi dem  Y erfasser d asW ese n  d e r  E ise n h u tten k u n d e  TOll- 
s « n d i -  f rem d  geb lieben  is t . I m  a llgem ein ea  h a t  d e r  
Y erfasser e ine  U nm en g e  A ngaben  au s d e r  i r a g s  zu- 
s— g e trag en , doch h a t  e r  es m c h t y erstan d en  don 
W eizen von d e r  S p re u  zu sich ten .

I i a e n t z s c h e l  - C l a i r m o n t ,  W alter,Iiigenieur :
Die P r a x i s  der M o d e l l t i s c h l e i  ei.  
2 durchgearb. Aufl. Mit 153 Abb. im Texte. 
Leinzio-: Dr. Max Janecke, Yerlagsbuchliand- 
l u n f  1920. (136 S.) 8«. 11,50 M.

(Bibliothek der gesamten Technik. Bd. 242.)



G02 S tah l nnd Eisen. Bucherschau. 41. Jah rg . N r. 17.

Fur den Modelltischler geschrieben, gibt das Buch zu
nachst das Wesentlicliste iiber die darstellendc Geometrie 
der Ebene und dcsBaumes und iiber technischcs Zoichnm 
und Skizzieren. Danin ansehlieBend wird gesagt, was 
der Modelltischler aus der Praxis dor Form om  und 
Gieflerei wissen muB, wahrend ein dritter L ei ’, 'i1' 
Ilauptteil, dic Arbeiten in der Modclltisehlerei und die 
dort yerwendeten Boh- und Wcrkstoffe recht oingchenp. 
behandelt. Die Darstellung ist gut und leicht yerstand- 
lich, ebenso miissen dio zahlreichen, beigegebenen Sluz- 
zen und sonstigen Abbildungen lobend erwahnt werden. 
Das Biichlein unterscheidet sich vorteilhaft von anderen, 
fur gleiche Zwecke abgefafiben Maehwerkon und ist wohl 
geeignet, dem Nachwuchs in  unseren Gicfiereien zum 
Selbststudium in die Iland  gegeben zu werden.

O. ff.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:
S eh ip p o l, M ax, in Dresdcn: Dio S o z ia lis ie ru n g s -  

bew ogung in S achson . Vortiag, gehalten in der 
Gelie-Stiftung zu Dresden ani 13. Marz 1920. Leipzig 
u. Dresden: B. G. Teubner 1920. (36 S.) 8°. 4 .11.

(Vortrage der Gehe-Stiftung zu Dresden. Bd. 10,
H . 4.) , m , 1 vS ch m id t, Fritz, Dr., Privatdozent an der Technischen 
Hoehsehule BerUn: W ir tscha£  11 io h k e it in technischen 
Betrieben insbesondere der Kraftanlagen. Mit 16 Abb. 
im T est. Berlin und Leipzig: Vereinigung wissenscliaft- 
licher Verleger, Walter do Gruyter & Co., 1920* (1 ~ S.)
8°. n  .«• . .  ,

S o h re ie r, Johannes, Bucherrevisor, Organisator und 
Steuerfachmann in Hamburg: B ila n z ty p e n . Boh-, 
Probe-, Urasatz-, Verkchrs-, Erfolgs-, Betriebs-, \  er- 
mogens-, Zwisehen-, Łiquidatitons-, Fusions- und Kon- 
kursbilanzen m it erl. AbschluB- und Bilanztabelle -fur 
die Aufstellung der Jahresbilanzen nebst Gowinn- und 
Yerlustrechnungen bei doppelter Buchfuhrung. Berlin 
(SWJ 6S): „Organisation*1, Yerlagsgcs. m. b. H. 1920. 
(15 S.) 8°. 1,50 Jl.

(„Orga“ -Sehriften. H. 4.)
S o h u le , W.: T h e o rie  der He i f i l u f t t r oc kne r .  Ein 

Lehr- und Handbuch fur Trocknungstechniker, Besitzer 
und Leiter *von gewerblichen Anlagen m it Trocken- 
vorrichtungcn. F ur den Selbstunterricht bearb. Mit 
34 Testfig. und 9 Tab. Berlin: Julius Springer 1920.
(2 BI., 174 S.) 8°. 16 S .

Sohul e ,  W., Prof.S)U)f>Sug.: Le i t f a do n  der technischen 
W arm em ec lian ik . Kurzes Lslirbuch der Mechanik 
der Gase und Diimpfe und der mechanischen Warme- 
lehre. 2., verb. Aufl. Mit 93 Textfig. u. 3 Taf. Berlin: 
Julius Springer 1920. (Y HI, 217 S.) 8°. 18 .ft. 

S c hwa r z ,  M. v., Dr., Priyatdozent der Metallographie 
an der Technischen Hoehsehule in Miinchen: L e g ie 
ru n g en . Mit 45 Testabb. • S tu ttgart: Ferdinand Enke 
1920. (99 S.) 4°. 16 Jl.

Sonderabdruck aus: Chemische Technologie der 
Neuzcit. 2. Aufl. Hrsg. von Prof. Dr. Franz P e te r s ,  
Charlottenburg.

Se u f e r t ,  Franz, Studienrat ąn der staatl. hoheren Ma- 
sehinenbauschule in  Stettin, z. Zt. Oberingenieur der 
„Warmestella Dusseldorf11: B au  und B e r e c h n u n g  der 
V e r b r e n n u n g s k r a f t m a s c h i n e n .  2., verb. Aufl. 
Mit 94 Abb. u. 2 Taf. Berlin: Julius Springer 1920. 
(IV, 123 S.) 8°. 11 Jt-

S k ir l,  W erner, Oberingenieur: M eBger&te und S ch a l- 
t u n g o n  fur W o c h se ls tro m -L e is tu n g sm e ssu n g e n .
Mit 215 Abb. Berlin: Julius Springer 1920. (278 S.) 8°. 
Geb. 26 M. .

S ta rk ę , Bieli. F .: Oberingenieur und Prokurist des 
Rheinisch-Westfalischen Elektrizitatswerkes, A.-G., Gas- 
abtcilung Essen: G a sw ir tsc h a f t . Ein Baitrag zur 
Priifung dor W irtschaftlichkeit der Nebenprodukten- 
gewinnung des G&sbetricbcs fur Sta-ldwerke und K raft- 
worke, und der Gasfernveisorgung. Berlin: Julius 
Springer 1921. (VII, 174 S.) S 37 Jl.

S te in b re c lie r , Carl, St.-ijug., Regierungsbaumeister im 
Beichsverkehrsministerium (ZweigstellePreuBen-Hesson):

Neuere V e rg e b u n sa r te n  fur B a u a rb e i te n  im 
Rahmen des Verdingungswesens. (Mit 2 Beil.) Berlin 
(W 15): Hans R obert Engelmann 1920. (115 S.) S°.

St i l l i ch , .  Oscar, Dr., Dozent an der Humboldt-Hoch- 
schule in Berlin: S t a a t s b a n k r o t t  und Ve r mogons -  
r e t tu j ig .  Berlin-Zehlendorf-West: Zoitfragen-Verlag
(1920). (52 S.) S°. 4,30 Jl.

S t o c k ,  Alfred, und A rthur S t a h l c r : P r a k t i k u m  der 
qua.ntitatiyen anorganisohen A n a ly se . 3., durchges. 
Aufl. Mit 36 Textfig. Berlin: Julius Springer 1920. 
(V III, 142 S.) 8°. 6 Jl.

S to lz e n b e rg , O tto , D irektor der Gcwerbeschule und 
der Gewerbl. Fach- und Fortbildungsschulen zu Char
lottenburg: Mas c h i n on ba u .  2 Bele. Leipzig u. Berlin:
B. G. Teubner. 8°. ,

Bd. 1. Werkstoffe und ihre Bearbeitung auf 
warmem Wege. Mit 255 Abb. im Text. 1920. (2 BI.,
177 S.) Geb. 9,60. Jl und 100%  Teuerungszuschlag.

Bd. 2. Arbeitsverfahren. Mit 750 Abb. im Text.
1921. (IV, 315 S.) Geb. 18 Jl und 100 %  Teuerungs
zuschlag.

T a s c h e n b u c h  fur den Ma s c h i n o n b a u .  Bsarb. von 
Prof. H. Dubbcl-Berlin [u. a.] Hrsg. yon Prof. H. 
Du b b e l ,  Ingenieur, Berlin. 3., erw. u. verb. Aufl. 
Mit 2620 Textfig. u. 4 Taf. In  2 Tlń. Berlin: Julius 
Springer 1921. (XI, 1588 S.) S 0. In  1 Bd. geb. 70 J l,  
in 2 Bde. geb. 84 J l. -

T a y lo r-B iic h e re i. Monographicn fu r wissenschaltliclie 
Botriebsf iihrung und rationale Wirtschaf t  m it besonderer 
Berucksichtigung des Taylor-Systems. Wien und 
Leipzig : Yerlags-Buclihandlung R ichard  L otties . 8 - 

Bd. 1. B o r m a n n ,  Justus, Fabriksleitcr der Firma- 
Schuchardt & Schiitte: Die E i n f u h r u n g  des Ta y l o r -  
S y s tem s  in laufende Betriebe. Allgemeine Richtlmien 
fu r die Reorganisation von Betrieben allor Art. 19-0. 
(71 S.) 12 J l. ,

T e t z n e r ,  Paul, Betriebsdirektor: Der Y o r k a l k u l a t o r .  
Tabellenwerk, enthaltend gebrauóhsfertige Zei tabellen 
zur Ausschreibung oiriwandfreier Akkordlohne fur die 
meclianisohe Bearbeitung auf Werkzeugmaschinen m 
Maschinenfabriken. Nach modernen Grundsatzen bc- 
rcchnet und aufgesteUt. 150 Tabellen, 50 Anwendungs- 
beispiele, 21 Abb., 4S Skizzen. Berlin (W): M. ICrayn 
1920. (340 S.) 4°. Ge) . 60 J l.

T re ib e r ,  Emil, Sił>I.«3ng., Oberingenieur, Karlsruhe i . 15.. 
G ieB ere im asch inen . Mit 69 Fig. 2., umgearb. Au - 
Berlin und Leipzig: Vercinigung wissenschaftlielier
Yorleger, W alter de G ruyter & Co., 1920. (148 S.) 8 
(16°). 4,20 Jl.

(Sammlung Gosohen. 548.)
[V eró £ fen tlich u n g o n  des] Dsut3che[n] A u ssc h u ss [e s ]  

fiir E i s e n b e t o n .  Berlin: Wilhelm E rnst &Sohn. 4 .
H. 44. B a c h , C., 5)r.*3ng., W urttem b. Staatsrat, 

Professor des Maschincningenieurwesens, Vorstand des 
Ingenieurlaboratoriums und derSIatorialpruf ungsanstalt, 
und O. Graf ,  Ingenieur der Matori lprufungsanstalt: 
V e rsu ch e  m it zweiseitig auf liegenden E ise n b e to n -  
p la tto n  bei konzontrierter Belastung. Ausgefuhrt m 
der M aterialpriifungsanstalt der Technischen Hoch- 
sohulo S tu ttgart in don Jahren 1912 bis 1919. Bericht. 
Mit 91 Textabb. u. 11 Zusaminenstollungen (auf 3 Taf.). 
1920. (2 BI., 54 S.) 20 .ft.

H. 45. B ach , C., $t.«3ng., W urttem b. Staatsrat, 
Professor des Maschincningenieurwesens, Vorstand des 
Ingenieurlaboratoriums und der Materialprafungs- 
anaialt-,U’id  O. Graf ,  Ingenieur derMaterialprufungsan- 
sta lt: V ersuche  m it eingespannten E i s e n b e t o n -  
b a lk c n . Ausgefuhrt in der M aterialpriifungsanstalt
der Technischen Hoehsehule zu S tu ttgart in  den Jahren 
1914, 1919 und 1920. Boricht. Mit 59 T e x ta b b .u .
10 Zusammenstellungen (auf 4 Taf.) 1920. (2 B
38 S.) 17 M. '

Y e r o f f e n t l i c h u n g e n ,  Wissensohaftliehe, aus dem Sie- 
mo ns - Ko nz e r n .  Berlin: Julius Springer. 4°.

Bd. 1, H. 1 (abgesphlossen am 1. Marz 1920). •'llt 
115 Textfig. u. 2 Bildnistaf. U nter Mitw. yon Dr. Hans
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Becker [u. a .] hrsg. yon  Professor D r. Carl D ietrich 
H a r r io s ,  Geheim er E egiorungsrat. 1920. (3 BI.,
201 S.) 250 J l.  , r _  ,

Y erw ertung , Die, des O elsch ic f ers. Von Professor 
Dr. A. Sauer, Teohnisehe Hochschule, S tu ttgart, P ro 
fessor Dr. G. Gr ub e ,  Teelmiseho Hochschule, S tuttgart, 
Bauinspektor® E lv o n  der B u rc h a rd ,W u rtt.
Zentralstelle fiir Gowerho und Handel, Stuttgart, P ro
fessor Dr. Oskar S c h mi d t ,  Baugewerkschule, S tu tt
gart. (Mit 1 Textfig.) S tu ttgart: Konrad W ittwer 1920.
(31 Ś.) S°. 3,50 J l.  ■ ..

W agner, Paul, Obaringenieur in Berlin: S t r omungs -  
eiiorgie und m e c łia n isc h e  A rb e it. Beitrage zur 
abstrakten Dynamik und ihre Anwendung a>if Sehilfs- 
propeller, schnellaufende Pumpen und Turbinen, 
Schiifswidcrstand, Sehiffssegel, W indturbinen, lrag- und 
Sehlagflugel und Luftwiderstand von Geschossen._ Mit 
151 Textfig. Berlin: Julius Springer 1914. (XI, 2o2 S.)

W eyhaus^n, E. G., und P - M e t t -  ■
een b erg : B e r o c h n u n g  elektrischer F o rd e ra n la g c n . 
Mit 39 Textf ig. Borlin: Julius Springer 1920. (IY ,90S.)

Weyr auch ,  Robert, ®r.-3ng., ord. Professor der Techn. 
Hochschule S tu ttgart: H y d ra u lis c h e s  Re chnon .  
Rechnungsverfahren und Zahlenwerte fur dio Bedut 
nisse der wasserbaulichen Praxis. 4. u. 5., yollst. neu- 
bearb. u. verm. Aufl. Mit 133 Eig., 95 ’Fab..u. -  a . 
Stuttgart: K onrad W ittwer 1921. (X II, 3L7 b.) Ss •

Wi nt er ,  H., Leiter des berggewerkschaftlichen Labo- 
ratoriums und Lehrer an der Bergschule zu Bochum: 
P h y sik  und Chemio. Leitfaden fiir Bergschulen. Mit 
114 Textfig. und einer farbigen Taf. Berlin: Julius 
Springer 1920. (VIII, 144 S.) 8°. 20 JL  . 

W ygodz in sk i, W., Prof. Dr.: E i n f u h r u n g  m die 
: V o lk sw irtseh a f ts le h re . 4 ., durchges. Aufl. Lcipzig. 

Quelle & Meyer 1920. (149 S.) 8°. 5 Jl.
(Wissenschaft und Bildung. 113.)

Z sigm ondy, R ., und G. J a n d e r  : Kurzer L e i t f a d e n  der 
technischen G asan a ly se . Mit 17 Eig. Braunschweig:. 
Friedr. Yieweg & Solin 1920. (2 BI., 67 S.) 8 ^

=  K a ta lo g e  u n d  E ir m e n s c h r i f t e n .  —
Die P reB lu ft. Zeitschrift fu r das Gesamtgebiet der 

PreBluft-Erzeugung und -Verwertung. Jg- 1.
Januar 1921. (M it 8 Abb.) F ra n k fu r t  a. M.-West: 
(Selbstyerlag der Fa.) F ra n k fu rte r  M aschinenbau, 
(A.-G., vorm . P ok o rn y  & W ittekm d). (25 S.)_ S • Die 
Zeitschrift erscheint in  zwangloser Folgę; sie os u ,  
duroh die P o st bezogen, yierteljahrU ch 6 J l, w anrena 
sie an In teressen ten  u nm itte lbar kostenfrei yersan 
wird#

PreBluf t  fur S t e i n b r u e h  und T ie fb a u . Demag- 
Tasehenbuch 1920. (Hrsg. von der D e M a 
sc h in e n fa b r ik , A.-G., Duisburg.) (Mit za i • 
[Selbstyerlag 1920.] (VII, 30S S.) 8«. 2,50 Jl.

Vere!ns-Nachrichten.
V erein  deutscher Eisenhuttenieute.

Fttr die Vereinsbuoherei sind eingegangen:
(Die Einsender ron Gescheaken Bind mit einem * Yersehen.)

J a h r e s b e r ic h te  dor PreuSisehen B ,eg ierungs- nnd 
G ew erb e ra to  u n d  B e r g b e h o r d e n  fiir 1 9 1 J . -  
Taf. u. Abb. Amtl. Ausg. Hrsg. im M im ste r iu m  fu  
H an d e l u n d  G ew erbe. Berlin: [ R e ic h s d r u e k e r e i ]

1920. (LXVI, 1148 S.) 8°. Geb. 80 J l.
K o n g e te r, G e s e h a f ts fu h r e r  d e s  R e ic h s k o h le n r a ts ,  u n d  

z u r  Ne d d c n ,  G e s c h a f ts fu h r e r  d e s  S a c li-

y e rs ta n d ig e n a u s s c h u s s e s  f u r  B r e n n s to f f  v e r w e n d u n g :  
S t a n d  d e r  A r b e i t e n  a u f  d e m  G ebie te  d e r  B r e n n 

s t o f f  e r s p a r n i s .  B e r i c h t  an d e n  te c h n is o  -wir sc  a
liehen SachyerstandigenausschuB fiir “ „rm.
wendung beim Reichskohlenrat: Berlin (Ju  i) •
Norddeutscho Buehdruekerei und Verlagsanstalt.
(14 S.) 4°.

M ee rw arth , Rudolf, Dr., Regierungs- und Volkswirt- 
scliaftsrat, Priyatdozent an der Technischen Hochschule 
Berlin: E in le i tu n g  in dio Wi r t s c h a f t s s t a t i s t i k .  
J e n a :  Gustay Fischer 1920. (VI, 329 S.) 8°. Geb. 27 J l. 

Mor sch ,  E.,$r.«3n9- e. h., Professor an der Technisehen 
Hochschule, S tu ttgart: Der E i s e n b o t o n b a u ,  seine 
Theorie und Anwendung. 5., yollst. neu bearb. und 
yerm. Aufl. S tu ttgart: Konrad W ittwer. 4°.

Bd. 1, 1. Halfte. Mit 353 Testabb. 1920. (M U ,
471 S.) Geb. 39,60 J l. .

[P u b lie a t io n s  of the] British E n g in e e r in g  S t a n d a r d s
A sso c ia tio n . L o n d o n : Crosby Lockwood& Son.

Nr. 1. Lists of British Standard RoUed Steel 
Sections for Structural Purposes. (Rev. July. 1920.) 
(With 7 Fig.) August 1920. (19 p.) 8°. ■

Re p o r t ,  Annual Statistical, of tlie A me r i c a n  I r o n  
a n d  St ee l  I n s t i tu te * f o r  1919. New Y ork (6 lB road- 
way): American Iron  and Steel L istitute 19-0. ( \
96 p.) 8°.

Wiehtige Mitteilungen Ober den Versand 
von „Stahl und Eisen".

IK u fi™ Bosch werden wegen unregel^aGiger Zu- 
stelluns oder Ausbleibens der Zeitschrift „Stahl und 
EŁsen“ lassen erkennen, daB viele MitgUeder falsche 
Vorstellungen uber den Gang der Z uw eisung  der Zeit, 
schrift haben. W ir halten es daher fiir angezeigt, den 
Herman? naehstehend zu schildern:

1 I n n e r h a l b  D e u t s c h l a n d s  u n d
D e u t s e h - O e s t e r r e i e h s  e r h a l t e n  d i e  M i t -
g l i o d e r  o d e r  B e z i e h e r  d i e  Z e i t s e h r i t t  
i m  P o s t z e i t u n g s v  e r t r i e b .

„Stahl und Eisen“ wird also im Inlande und Dcut.sch- 
Oesterreich w e d e r  von der
n o c h  vom Verlag Stahleisen m b. I I  unmittelbar an die 
■MitgUeder oder Bezieher yersandt. Dereń Tatigkeit be- 
schrankt sich yielmehr darauf dem ^ ^ e itu n g B a m t d.e 
TJeberweisungslisten einzureichen und die Auf l ą g e a m 
Donnerstag jeder Woche zu gęnau festgesetzter Stunde 
abzuliefern. Fiir punktliche und regelmiifiige ZusteJung 
der Zeitschrift ist alsdann a 11 o i n die P  o s  t  yerant- 
wortlich. Der Empfanger hat somit unregelmaftige Lic- 
ferung der H efte nicht der Geschaftsstelle oder dom 
Yerlag, sondern dem zustandigen P o s t a m t  semes 
Wółinorfcos s o f o  r  t  zu melden.

I n d i e  s e m Falle ist das P  o s t  a  m t  zur kosten- 
freien Naehlieferung fehlender H efte yerpfliehtet. Bei 
der Post z u  s p i i t  nachgeforderte H efte konnen nich 
nachgeliefert werden, weil die hohen Herstellungskosten 
zu knappster Bemessung der Auflage zwmgen.

Auch bei W  o h n u n g s w e c h s e  1 ist die Um- 
leitunsr der Zeitschrift bei dem zustandigen o r 1 11 o h e n  
P o s t a m t  unter Beifugung < ^ e r U mschreibu^sgebuhr 
von 2 M  zu beantragen. Sonst bleiben die_ H efte bei 
dem bisher maBgebenden Postamte licgon und and  fu r den. 
saumigen Empfanger erfahrungsgemaC meist verloren 

I g l e i c h  iafc aber der W ó h n u | s  w e o h s e 1 
unter allen Umstiinden a u c.h der G e s e h a f t s -

w e is u n g s l i s t e n  b e n o t i g t .  „  .  . _
2 I m  A u s l a n d  w o h n e n d e n  M i t  g  e 

4 e ł ! i w i r d  d i e  Z e i t s o h r i f t  a i s  D r u c k -  
s a o h e  u n m i t t e l b a r  u b e r s a n d t .  Diese haben 
also das Ausbleiben von H eften nur der G e s o h a f  t  s - 
s t e l l e ,  D u s s e l d o r f ,  P o s t  f a c h  658, zu melden.

Die Geschdjisfuhmng.

Aenderungen in der Mitgliederliste.

Bergh, Rudolf, Oberingenieur des Stahlw. Torgau, Torgau,

B m ^e^H e^m ann , D irektor der Mannesmanna- u. Eisen- 
handelsges. m. b. H ., Wien I I I ,  Oesterr Rennweg 11.

Bremer, Wilhelm, Styt.-Snfl-,
Goossens, Lochner & Co., Brand be Aachen.
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Brinkmann, Theodor, H uttening., Stahlwerkschef d. Fa. 
Peter H arkort & Sohn, W ctter a. d. Ruhr, H arkort-
S tr . 18. _

Donato, Emil de, Ingenieur do service de la boc. liau ir,
D ifferdingen, Luxbg.

Feldhausen, Wilhelm, Ing., Betriebsleiter der K ronpnnz 
A.-G. fur Motaliind., Im migrath.

Heimann-Kreuser, Karl, D irektor der Artewek, Koln, 
Miihlengasse 7.

Kirchbach, Hans, S ip l.^n g ., Miinchen 23, Ungercr-Str. 40. 
KUinjimg, Carl, Ingenieur, Kassel, Friedrich-Str. 14.
Kunz Rudolf, H iittendirektor a. D., Geschaftsf. d. Jia. 

Stoecker & Kunz in  Crefcld-Rheinhafen, Diisseldorf- 
H eerdt, Rheinallee 17. .

Meixner, Hermann, Teehn. D irektor, Baden bei W ien, 
Oesterr., Marchet-Str. 12. ,

OslwaU, Walter, C hem iker, T an n d o rf a._ d. Muldę. 
Itoemcr, Martin, Koln, HulehratherStr. 3.
Jiothe, Johannes, Oberingenieur der Gowerkschaft Schalkcr 

Eisenhutte, Gelsenkirchen, Ost-Str. 39.
Schuten, Theodor, lag., Bstriebsassistent im Martinstahlw. 

der Mannesmannr.-Werke, Abt. Schulz-Knaudt, Huckm- 
cen a. Rhein, Schulz-Knaudt-Str. 22.

SoUa, Otokar?Ingenieur der Prager Eisenind.-Ges., Waiz- 
werk, Kladno, Tschecho-Slowakei.

Steinhcisser, I i ,  Hiittening., D irektor der ^ bitzer 
StahlguBhutte A.-G. vorm. Amolds & Kress, Wicklitz 
bei Aussi , Tschecho-Slowakei.

Thelen, Karl, 2)r.«3ttg-> D irektor der Rhenania, \e re in  
chem. Fabriken, A.-G., Mannheim, K afertalerStr. -54. 

Tiemann, Hans, Eisenhuttcningenieur, Duisburg, Stapel-

Tópfl Franz, W erkstattendirektor des Stahlw. Dusseldorf 
d. Fa. Gebr. Bohler & Co., A.-G., Dasseldorf-Oberkassel, 
Hansa-Allee 321. _ f

Ungern-Stemberg, Conslantin Baron von, aJipl.^jng., 
Dortmund, Ostwall 4%.

Waniek, Desiderius, Obering., W alzw.-Bstnebschef, Ozd, 
Com. Borsod, Ungarn. ,.u i

Wittenberg, Herbert, Dr. phil., Chemiker der Metalibank
u. Metallurg. Ges., A.-G., Schonberg bei Cronberg
i. Taunus. n

Witting, Bruno, Fabrikdirektor, Godesberg, Kaiser-Str. 2.

Zsdk, V ik to r , .A .* $ n . ,  Betriebsleiter des GuBstahlw. 
Gebr. Bohler & Co., A.-G., Kapfenberg, Steiermark. 

N e u e  M itg lie d e r .
Hendrichs, Franz, Inh. der Stahlwarenf. Peter Hcndrichs, 

Solingen, Friedrich-Str. 35.
Hoffer, Otto, D irektor des Stahlw. Becker, A.-G., Berlin 

NW 7, U nter den Linden 39.
Hiising, Werner, 3)tpl.'3ltg., Hochofenbetriebsassistent der 

Friedrich-W ilhelms-Hutte, Mulheim a. d. Ruhr. 
Kallabis, Georg, Stpl.-3ng., Betriebsassistent der Julien- 

hu tte , Beuthen O.-S., F riedrich-Str. 38.
Kamenicky, Bohumil, Ing., Betriebsassistent der Eisen-

u. Stahlg. der Skodaw., A.-G., P ilsen, Tscheoho- 
Slowakei.

Kilb, Viktor, Betriebsleiter der Deutschen-Werke, A.-U.,
Spandau. „

Kdngeter, Eugen, Generaldirektor d. Fa. Gebr. Stumm,
G m. b. H ., Dusseldorf, Jagerhof-Str. 30.

Krau, K arl Friedrich, Breslau 2, Lehmgruben-
Str. 37. , ' .

Malzacher, Walther, Oberingenieur der Feinstahlw. Traiscn- 
Leobersdorf, Traisen, Nied.-Oesterr.

Meissner, Friedrich, Dr. phil., A ssistent am
W ilhelm-Institut fur Eisenforsehung, Dusseldorf, Schloll-
Str. 75. _. , .  ....

Menzel, Wilhelm, ®r.*8ng„ Betriebsing. der Zinkhutte 
Hamburg, Hamburg-Billbrook.

Ottersbach, Karl, Reg.-Baum eisteT, Y orstańd  des Eiscnb.- 
A bnahm eam ts, D usseldorf, M introp-Str. 27.

Schmilz, Heinrich, Prokurist d. Fa. Meier & Weiehelt, 
Eisen- u. Stahlwerke, Leipzig-GroBzschocher, Hermann- 
Beyer-Str. 9. .

Schulz, Johannes, Betriebsingenieur der Deutsch-Luxemb. 
Berg w.- u. Hutten-A.-G., Abt. Friedr.-W ilh.-Hutte, 
Mulheim a. d. R uhr, Hindenburg-Str. 160.

Sommer, Friedrich, 2>ipI.-Sug., Betriebsdirektor d. i  a. 
Weysrsbcrg, ICirschbaum & Co., A.-G., Solingen, Birker-
Str. 27. . „

Storp, Werner /J.,SLpO png., Dusseldorf, Antonius-Str. 3.
G e s to rb e n .

Barthel, Max, D irektor, Duisburg. 21. 1. 1921.
Doermer, Hermann, D irektor, Duisburg. 21. 4. 1921.

W ichtige M itteilunfl fiir die L e s e r  v o n  „S ta h l und E isen “ !
In der am 4. Marz 1921 abgchaltenen Vorstandssitzung unseres Vereins ist beschlossen worden, ein

Gesamt-Inhaltsverzeichnis der Jahrgange 1907 bis 1918 von „Stahl und Eisen'
herauszugeben, y o r a u s g e s e t z t ,  daB es gelingt, von yoruherein den Yerkauf yon 200 bis 300 Stuek des 

Y e r z e i t o j ^ r a ^ e n l e r  ^  dm  verschiedensten stellen unserer Eisenindustrie gefimden
hat berechtigt zu der Erwartung, daB das Gesamtinhaltsverzeichms von allen Besitzern der Zeitschrift irnt 
groBer Freude aufgenommen und ilmen sicherlich bald unentbehrlich werden wird, zumal ^ n n  man bedenkt 
welche w esent l ic hen  Erleichterungen und Zeitersparmsse ein so umfangreiches, den Inhalt jener zwoli 
Tahrean^e von Stahl und Eisen“ restlos erschlieBendes Naclischlagewerk gewahrt.

Sobald die erforderliclie Abnehmerzalil gesichert ist, sollen die Vorarbeiten fur die Drucklegung des 
Verżeichnisses so beschleunigt werden, daB mit dem Erscheinen des Werkes gegen Endc nachs en Jahres 
gereclinet werden kann. Der fertige Band wird nach Yorlaufigen Berechnungen ungeahr 800 Se ten m  _der 
GroBe von Stahl und Eisen“ umfassen. DemgemaB ist der Inlandspreis, der jedoch angesichts der tor 
gesetzt schwankenden Gestehungskosten ais f r e ib le ibe nd  zu gelten hat, bei V0r a u s b e st e 11u n g e n b s  
1  Juli 1921 mit etwa 200 J l  fur das gelieftete Sttick yeranschlagt worden; er muB unter den augen 
blicklichen Verhaltnissen ais se hr  n iedr ig  bezeichnet werden. Bei Auftragen, die erst na ch  dem genannten 
Tage einlaufen, e r h o h t  sich der Preis. Der Auslandspreis unterliegt besonderer Berechnung

Wirhofien, daB alle Leser von „Stahl und Eisen“ das Erscheinen des Bandes dadureh ermoglichen heRen, 
daB sie das Gcsamt-Inhaltsverzeicłmis anschafien, und sehen der baldigen Vorausbestellung au! das wers

Dern entgegen. Y 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 .

D er Geschaftefahrer:
Pe te rsen .


