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Z ur Reform der Technischen Hochschulen.
(Bericht auf Grund der Beratungen des Yorrtande* des Yereins deutscher Eisenhiittenleute 

iiber die Yorschlage1) von Professor Aumund.)

enn nuui von der Reform der Hochschulen, 
insbesondere der Teclmischen Hochschulen 

spricht, so mufi m an sieli k lar dariiber sein, daB der 
Erfolg der Ausbildung an diesen Anstalten vo.n 
mensclilichen und sachlichen Verhaltnissen abhangt.

Weitaus ani wichtigsten ist die M enschen- 
fra »e2). Die Reform kann sieli unm ittelbar nur auf 
den” saclilichen Teil erstreeken und nur m ittgbar 
auf Lehrerseliaft und Studierende zuruekwirken. In 
erster Linie entselieidend fiir den Erfolg der Aus
bildung ist die Personlichkeit des Lehrers. Erste 
Krafte fiir diese Aufgabe konnen m it einiger GewiB- 
heit nur erw artet und gewonnen werden, wenn ihre 
Stellung in fachmannisclier und wirtschaftlicher 
Bezieliung zufriedenstellend geregelt wiid. Es liegt, 
in den Yerhaltnissen der staatlichen Yerwaltung be- 
griindet, daB die Besoldung der Professoren m it den 
Gehaltern tiiclitiger Ligenieure in der Industrie viel- 
fach niclit S ehritt lialten kann. Der Wunsch des 
Ministeriums, daB die Industrie dem Staate in  der- 
artigen Fallen keinen W ettbewerb machen solle, 
liiBt sich sclilecht erfiillen. Ohne einen tiichtigen 
Teil Idealismus bei den Bewerbern um die akademi- 
schen Lelu'stlilile gelit es nicht ab.

Bei den S tu d ie r e n d e n  h a n d e lt  es sie li  u m  d ie  
H e rs te l lu n g  u n d  A u f r e c h t e r h a l t u n g  e m e s  
m o g lic h s t h o lie n  g e i s t i g e n  N i v e a u s ,  g ek en n -  
zeichnet durch ein gewisses MaB a llg em ein e r  Bild ung, 
wie es m it der Reifepriifung geg eb en  ist.

Das liocliscliulstudium selbst hat dann die 
A u fn a h m e fa h ig k e i t  d e r  S t u d i e r e n d e n  und 
die C h a ra k te rb i ld u n g  zu beruclcsiclitigen. \\a li- 
rend die einzelnen Wissenschaftszweige unaufhorlic i 
wachsen und sich verbreitern, bleibt die Aufnahme- 
faliigkeit im  Durchschnitt auf einem gewissen bm- 
fang beschrankt. H ieraus ergibt sich ein unlosbarer 
Widerspruch. A u fg a b e  d e r  H o e h se h u le  k a n n  
es n u r  se in , den  S tu d ie r e n d e n  d as \u s s e n -  
s c h a f t l ic h e  I l i is tz e u g  zu v e r m i t te ln ,  da sie  
sieli sp ii te r  in  d ie  A u fg a b e n , d ie  ih n e n  m eh r

1) II. Aumund: Dio Hoehsehule fur Technik und
W irtschaft; MaBnahmen zur Reform der technischen
Hochschulen. Berlin 1921. Veriag des Yereines deutscher 
Ingeńieure. Ygl. audi Zeitschrift des \ereines cu sc i
Ingenicure 1921, 5. Febr., S. 138/45.

2) HatschoB, St. u. E. 1912, 8. Febr., S. 223.
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o d er m in d e r  u n v o rh e rg e s e h e n  z u fa lle n , 
le ic h t  u n d  s ic h e r  h in e in a r b e i te n  k o n n en . 
Damit muB die Industrie sich aber gewisse Scliranken 
auferlegen und niclit erwarten, daB sie von der 
Hoehsehule sofort verwendbare Spezialisten erhalt. 
Der jungę Ingenieur, der von der Hoehsehule kommt, 
ist in dieser Richtung unfertig, und das ist auch 
nach allgemeiner Auffassung nicht anders zu ci 
warten. Leben und Praxis, verbunden m it selbst- 
yerstandlichem Eigentrieb, werden dann schon aus 
dem gut Yorgebildeten Hochschulabsolventen den im 
Betrieb brauclibaren Ingenieur gestalten.

An diesem Gedanken setzen die Bestrebungen 
zur R e fo rm  d e r  T e c h n isc h e n  H o e h se h u le  an. 
Die Fragen sind im Deutschen AusschuB fiir tech- 
nisches Schulwesen in  den Jahren 1910/141) _em- 
gehend erortert worden und im Ausgange des Krieges 
durch die bekannte Denkschrift von Geheimrat 
Riedler5) der Gegenstand hitzigen Tagesstreites ge
worden. Professor Aumund hat in  seiner Denkscbnft 
die aufrestellten Forderungen zusainmengefaBt und, 
zur TJeberfiihruug des Gedankens in die Tat, die 
MaBnalimen aufgezahlt, die bereits in der Durch- 
fiihrung sind und nach seinem Vorschlage weiter 
o-etroffen werden sollten. Die praktische Durch- 
fuhrung der Relormplane liiuft zu einem erheblichen 
Teile auf Y e rw a ltu n g sm a B n a h m e n  heraus, uber 
dereń ZweckmaBigkeit zu entscheiden letzten Endes 
Sache der Hochschulen selbst ist. \  on allgemeiner 
Bedeutung sind lediglieh die groBen L e i tg e d a n k e n  
fiir den  A u sb a u  d e r  H o c h sc h u le n  und, fur 
die jeweils beteiligten Industriekreise, die A r t  des 
T Jn te rr ic h ts  in  den e in z e ln e n  F a c h g e b ie te n . 
Die Eisenindustrie steht m it zalilreichen technischen 
Fachgebieten in  enger Fiililung, insbesondere mit, 
dem maschinentechnischen. Da aber anzunelmien 
ist daB die betreffenden engeren Fachkreise sich zu 
diesen Gebieten gesondert iiuBern weiden, soli bei 
Einzelausfiihrungen lediglieh auf dis Ausgestaltung

-----^T^Abhandiungen und Beriehtc iiber t ^ s c h a ś
Schulwesen, veranlaBt und herausgegeben  vom DeutschMi
AusschuB fQr technisches Schulwesen, Band 4, 191-,

Ban% 5’s1'Zeitschrift des Vereines deutscher Intrcnieurc 
ici10 5 Anril S. 302/8, und Stimmen zur Ilochschul- 
r e f o n n / z u L n m e n g c s t e l l t  und hcrausgegeben yom  Deut
schen AusschuB fur technisches Schulwesen 1920.
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des eigentlichen eisenhtittenmannisclien TJnterrichts 
Bezug genonmien werden.

111. Forisetzung der Reformarleit1). 

i)  Moglichsle Enceiterung des Gesichlskreises auf 
einer alle Hochscliulen umfassenden allgemeinen Landes- 

U)iiversitiit.
Im  Yerlaufe der Entwicklung wurde der Tech- 

nischen Hochschule imm er mehr vorgeworfen, daB 
sie Spezialisten ausgebildet habe, aber keine Inge
nieure, die den Zusammenhang der Dinge richtig zu 
beurteilen und die Nutzanwendung daraus zu ziehen 
verstanden. Dazu kam  der Mangel an wirtschaft- 
licher und volkswirtschaftlicher Durcłibildimg, und 
sowohl bei den Hochscliulen ais auch bei den Uniyer- 
sitaten wuchs die Erkenntnis, dali sich samtliche 
durch akademische U nterrichtsanstalten gepflegten 
Disziplinen gleiclisam wie die Farben und Linien des 
Spektrums in  einer Reihe ordnen, angefangen von 
der Theologie auf dem auBersten rechten Fliigel bis 
etwa zur Baukunst oder der bildenden Kunst auf 
dem linken. Keine der bestelienden A nstalten be- 
herrscht und pflegt die ganze Reihe. Es is t geradezu 
ais ein nationales Ungliick zu betrachten, daB aus 
Kurzsichtigkeit, nicht zum wenigsten auch der 
Universitaten selbst, vor etwa 100 Jahren-) die tech
nischen 'Wissenschaftszweige in besonderen Fach- 
schulen untergebracht und nicht an die Uniyersitaten 
sehon damals angegliedert wurden. Die a lte  Uni- 
versitatum faB t denrechts gclegenen Teil bis uber die 
M itte des Ganzen hinaus und die Technischen Hoch- 
schulen m it einigen Erganzungen durch einzelne 
Sonderhochscliulanstalten den linken Teil, ebenfalls 
iiber die M itte hinweggreifend, so daB groBe Teil- 
gebiete, wie M athematik, Naturwissenschaften, W irt- 
schaftswissenscliaften und gewisse Zweige der Philo- 
sophie und der Geschichte beiden Hochscliulen ge- 
meinsam sind. Der von Professor Aumund wiedei- 
gegebene Gedanke der Y e re in ig u n g  a l le r  Ho cli - 
s c h u le n  zu r a l lg e m e in e n  L a n d e s u n iv e r s i t a t  
wiire deshalb die Kronung durchaus folgerichtiger 
Erkenntnis. 3Sr sollte ais ein ideales Ziel bei allen 
MaBnahmen fur die Reform der U niversitat und 
Hochscliulen im  Auge behalten und gefórdert werden. 
An dic einheitliche, auch nach aufien hin sichtbare 
Durchfuhrung des Vorschlages ist leider auf lange 
Zeit nicht zu denken. Es kommt auch weniger 
auf diese iiuBere Yereinigung un ter eincmDach an, 
ais darauf, das Gefiihl der G le ic h w e r t ig k e i t  
je g lic h e n  H o c h s c h u ls tu d iu m s  und der Z u- 
s a m m e n g e h o r ig k e i t  a l le r  A k a d e m ik e r  zu 
stiirken. Selbst dieses Ziel wird nur langsam zu 
erreichen sein, weil gerade in  den Kreisen der Ge- 
lehrten der Gedanke der Zusammenarbeit auf be
sondere Ilindernisse stóBt. Es soli dam it kein \'or- 
wurf erhoben, sondern die einfachc Tatsache fest
gestellt werden, die sich aus der yollkommenen Un-

1) Diese kursiv gesetzten Ueberschriften beziehen sieh 
auf dio entsprechenden Absiitze der Dęnksehrift von 
Professor Aumund.

2) MatschoR, St. u. E. 1912; 8. Febr., S. 217/20.

abhangigkeit der Gelehrten ergibt, die auch nicht, 
wie bei den wirtschaftlich Selbstiindigen, durch wirt- 
schaftliche Erwagungen korrigiert wird. Der einzige 
Antrieb kommt allein aus dem Gemeinschaftsgefiihl, 
das also besonders zu starken ist. Die Frage kann 
natiirlich auch nicht einseitig von der Teclmischen 
Hochschule, sondern muB ebenso von den Universi- 
ta ten  bei der auch fiir diese angekundigten Reform 
behandelt werden. Zu erortern bleibt lediglich, 
welclic V o ra rb e i te n  zu einer geistigen Zusanmien- 
arbeit seitens der Teclmischen Hochschule durch 
verwaltungsteclmische MaBnahmen geleistet werden 
konnen.

k) AnschluP der Handelshoclisclmle an die Hochschde 
fiir Technik m d  Wirtschaft.

Dazu konunt w eiter vielleicht an einzelnen Orten 
die auBere Z u sa m m e n fa s su n g  e in z e ln e r  H och- 
s c h u le n , z. B. in  Berlin der Technischen Hoch
schule und der Handelshochschule, eine MaBnahnie, 
die vom Standpunkt der Technischen Hochscliulen 
aus, aber sicher auch nicht zum Schaden der Handels- 
hochschule, zweckmaBig erscheint.

I) AnschluP der landuńrischafUichen Hochschule an die 
Hochschule fiir Technik und Wirlschaft. 

m) Das Studium der Geoddsie an der Hochschule fiir 
Technik und Wirtscliaft.

Das gleiche g ilt fiir die Einreihung der land- 
wirtscliaftlichen Hoclischuleń und des Studiums der 
Geo dąsie.

p )  Bas Yerhaltnis der Kunsthochsćhule zur Hoch
schule fiir Technik und Wirtschaft.

Die Einbeziehuilg der Kunsthochschulen liegt 
scheinbar in  weiterem  Felde.

E rste Voraussetzung fiir die Herbeifuhrung des 
gewiinscliten Zusammenhanges der Hochscliulen ware 
die G le ic h m a B ig k e it d e r  A u fn a h m e b ed in g u n - 
gen . D er ganze Gedanke des Zusammenschlusses 
s teh t und fa llt m it der Beibehaltung und strengen 
Aufrechterhaltung der Bedingung der Reifepriifung, 
wie oben ausgefiilirt, eines Grundpfeilers der ganzen 
Hochschulausbildung. Die Reifepriifung sollte auch 
nicht ersetzt werden konnen durch den erfolgreichen 
Besuch einer Faćhm ittelschule m it anschlieBender 
Aufnahmeprufung an der Hochschule, da es schlieB- 
lich wenigei auf ein bestimm tes Fachwissen ais auf 
einen gewissen Stand der Allgemeinbildung ankonunt 
(im  Gegensatz zu dem Verfassungsentivurf §  Ti)- l,iir 
besonders Befaliigte w ird in derartigen Fallen auch 
die Ablcgung der Reifepriifung kein unuberwindliches 
Hindernis bilden, wie Beispiele aus der Yergangenheit 
zeigen.

n) Der Aushau der Hochschule fiir Teciirilc wid Wv t- 
sclmfl ais Anfang einer allgemeinen Yerbindung der 

Hochscliulen miteinander.
Lu Sinne der Vereinheitlicliung der Hochschulen 

liegt die g le ich m iiB ig e  F a s s u n g  d er B ezeic 1- 
n u n g  entsprechender Einrichtungen an den \e i
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sehiedenen Hoch?cliulcn. Die Ausdrticke U n iv e r-  
s i ta t ,  F a k u l t a t ,  D e k a n c  sind nun einmal in 
der Uniyersitatsspraclie so eingebiirgert, daB es 
aussicłłtsjos erseheint, sie so zu verdeutschen, daB 
ihrer Verdeutschung nicht, wenn auch irrtw nlich, 
der Ruf des FachschulmaBigen anhaftet. Die Be- 
zeichnung F aku lta ten  fiir Abteilungen und Dekane 
fiir Ąbteilupgsvorsteher der Technischen Iloch- 
schulen ist deshalb in  dem Refonnentwurf 1919 
bereits Yorgesehen. E s sollte in  dieser Richtung 
dann aber auch r e i ®  Tisch gemacht werden, indem 
fiir Teehnische Hochschule der T ite l ,,T ee h n isc h e  
U n iv e r s i ta t“ gewiihlt wiirde. Der Vorschlag „Hoch- 
seliule fiir Technik und W irtsehąft" ersetzt, wenn 
man mit einem V orurteil herailgeht, lediglich einen 
Fachschultitel dureh einen andeien, und zwar einen 
wenig glUcklichen, da er zu wenig den wissenschaft- 
lichen Kem trifft. Auch umfaBt Teclmik an sich 
schon stets w irtschaftliche Gesielitspunkte. Wenn 
die Handelshochschulen gegen das Aufgehen in einer 
Technischen U niversitat W iderspruch erheben sollten, 
so kann das nur partikularistischen Griinden ent- 
springen, die ohnehin bei einer geplanten Zusammen- 
lcgung beseitigt werden miissen. Ablehnung aus 
den TJniversitatskreisen zeigt auch nur, daB man sich 
hier des ganzen Zusaminenhanges noch nicht bewuBt 
ist oder nicht gewillt ist, die Teehnische Universit;it 
ais gleichberechtigte Schwester anzuerkennen. Der- 
artige Griinde konnen keinesfalls AnlaB zu einem 
ICoinpromiB nach A rt des Vorschlages „Hochschule 
fiir Teclmik und  W irtsehąft" geben. Geht das 
Streben auf eine wenn auch nur geistige Zusammen- 
fassung der Hochsehulen hinaus, so bleibt nur die 
Bezeichnung U n iv e r s i t a t  auch fu r die leehnische 
Hochschule ubrig. W ill man das nicht, so spreche 
man auch nicht von Yereinheitlichungs- und Zu- 
sammenfassungsbestrebungen und lasse den alten 
Titel Teehnische Hochschule bestehen. DaB solche 
vielleicht belanglos erscheinende Bezeiehnungsfragen 
tatsachlich eine Rolle spielen, hat sich z. B. in 
letzter Zeit handgreiflieb dureh die verscbiedenartige 
Behandlung der TJniversitatęn und Technischen Hoch- 
schulen im  besetzten Gebiet dureh die Interalliierte 
Kommission erwiesen.

Weitere Voraussetzung fiir eine Yereinheitlichung 
der Hochsehulen ist, daB ihre V e rw a ltu n g  einheit- 
lich einer Stelle untersteht. Alle Hoclischulen sollten 
in gleicher Weise dureh ihre Spitzenorgane, Rektor 
und Senat, das Recht des unm ittelbaren. Verkehrs 
mit dem Minister erhalten. Es wiirde die Selbst- 
verwaltung aber nur fordem , wenn die Fakultaten, 
soweit ihnen heute noch ein sołches Recht ebenfalls 
zusteht, hierin beschrśinkt werden; jedenfalls muBte 
die Rcgelung gleichmiiBig sein. Der Lehrkorper, ins
besondere der R ektor, ware iiberall dureli Beigabe 
eines hoheren Yerwaltungsbeamten (Syndikus usw.) 
von reinen Verwaltungsarbei(en zu entlastc-n, abei 
nur derart, daB dieser keineswegs ais Beauftragter 
des Ministers eine Zwischęninstanz zwischen Hoch
schule und Minister bildet. Nach den korporativen 
Einrichtungen, der rechtlichen Stellung der Lehrcr, 
der A rt des H nterrichtes und der Forschung sind

• Universitat.cn und Hochsehulen schon heute einander 
gleich geworden. Soweit noch Abweichungen be
stehen, sollte diese Gleichstellung auch in bezug auf 
geldliche Verwaltung (Zuteilung der Kolleggeldcr, 
Behandlung der Anstalten ais ZuschuB- oder Staats- 
anstalten usw.) erfolgen. F u r die Verteilung der 
verfiigbaren M ittel auf die einzelnen Hochsehulen 
wiirde iiberhaupt auBer einem Grundbetrage je nach 
den ortlichen Verhaltnissen ein gewisser Scblussel 
auf Grund der Besucherzalil des Vorjahres empfehlens- 
wert sein.

111. Fortselzmg der Reformarbeit.
Auf dieVerhaltnisse der Technischen Ho clischulen 

beschriinkt gehen die einsclmeidendsten Yorschliige 
yon Professor Aumund zunachst auf eine Abanderung 
der A b te ilu n g sg re n z e n  hinaus. Dic bisherigen 
Abteilungen sind logisch nicht begruńdet; ilirc Ent- 
stehung ist lediglich geschichtlich zu erkliiren. In 
der A rt des Aufbaues bedeutet der Entw urf von 
Professor Aumund aber keinen Fortsclu itt. Ob es 
Moglichkeiten zu einer grundsatzliclien Einteilung 
gibt. sollte einmal im Rreise der Hochsehulen erortert 
werden. Konunt man zu einer wissenschaftlichen 
Gliederung der Fakultaten nicht, so wird man ge- 
zwungen sein, die Fakultiitsgrcnzen je nach der Ent- 
wicklung der Technik zu yerschieben. Man \\ird  
auch keine stichhaltigen Griinde vorbringen konnen, 
Anspriiche auf Griindung neuer Fakultaten zuruck- 
zuweisen, sobald eine bestimmtę Fachgruppe gegen- 
iiber verwandten eine gewisse wirtschaftliche Starkę 
erreicht. Die Gefahr der Bildung von Fakultaten  
nach A rt der Abteilung fiir Schiffsmaschinenbau, 
Wunsche zur Bildung einer besonderen Abteilung 
fiir Elektrotechnik sind dic natiirlicbe Folgę. D ieBe- 
strebungen zur Bildung groBerer Abteilungen smd 
zu begriiBen, w eilauf diese Weise Einseitigkeiten 
am besten verhiitet werden.

o) Zusammenlegung und gegensetiige Yerbindung dei 
Fakultaten an der Hochschule fur Technik und Wirt- 

schajt.
Yon den jetzigen Yorschliigen wird die Eisen- 

liuttenkunde insofern betroffen, ais die bisher m it 
ilu- rerbundene Fachgruppe Chemie an die allgemeine 
\b teilung angegliedert und auf der anderen Seite 
die bisher selbstandige Fachgruppe Bergbau m it ihr 
yereinigt werden soli. Beide SlaBnahmen smd durch
aus nicht so unum stritten, wie Professor Aumund 
es hinstellt. Es ist zuzugeben, daB die Chemie in 
wewisser Weise ais Grundwisścnschaft, wie Mathe- 
m atik und Physik, in  die Abteilung fiir allgemeine 
Wissenschaft gehort; das g ilt aber eigentlich nur 
fiir die theoretisclie Chemie. Dic Chemie ais chemische 
Technik fallt zw eife llos aus diesem Rahmen heraus, 
und wenn man aus praktischen Griinden den Wissens- 
zweig nicht zerreiEen will, dann diirfte es fiir eine 
Technische Hochschule immer noch- das Richtigere 
sein sie iiberhaupt aus dem Rahmen dei Abteilung 
fiir allgemeine Wissenschaft en herauszunehmen. Der 
Bergbau ha t m it der H iittenkunde das gemein, dal> 
cr zu den Fachgruppen des Grenzgebietes gehort,
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die m it einem FuB in der mechanischen, m it dem 
anderen in der chemischen Technik wurzeln. Sie 
stiitzen sich in diesen beiden groBen Wissenszweigen 
nicht yollstandig an i die gleichen Fachgebiete. Der 
Zusammenhang der H uttenkunde m it der ange- 
wandten Chemie is t ein viel engerer ais bei dem 
Bergbau und darf durch Abteilungsschranken un ter 
keinen Umstanden gelockert werden. Der Bergbau 
dagegen ist in  hoherem MaBe von der mechanischen 
Technik, insbesondere von den Ingenieurwissen- 
fcehaften und dazu gehorigen Sonderfachern, wie der 
Geologie, abhangig. In le tzter Zeit ist an der Tech
nischen Hoehschule Aachen tatsachlich eine Trennung 
von H uttenkunde und Bergbau erfolgt. Im Hinblick 
auf die Nachteile kleiner Abtcilungen wiirde trotzdem 
die Zusammenlegung der Fachgebiete Chemie, H utten
kunde und Bergbau in einer Abteilung nicht von der 
H and zu w eisen sein.

E in  wichtiger Program m punkt der Aumundschen 
Vorschlage iśt die g e g e n s e it ig e  V e rb in d u n g  d e r  
F a k u l t a t e n  an der Technischen Hoehschule. Der 
Yorschlag, den einzelnen Fakulta ten  eine \  ertretung 
in den anderen zu geben, erscheint gut. E in  wesent- 
liches H ilfsm ittel der Verbindung konnte auch die 
Eingliederung der Grenzgebiete geben, die immer 
auftreten  werden, wie m an auch die F akulta ten  zu- 
einander abgrenzen mag. Es diirfte sehr zu itber- 
legen sein, ob nicht den ais kleinste Yerwaltungs- 
einheit vorgesehenen Fachgruppen der AnschluB an  
mehrere F aku lta ten  un ter entsprechender \  erteilung 
der Stinmicnzahl, je nach dem Zusammenhang m it 
den einzelnen F aku lta ten , eingeraumt werden konnte. 
Das brauclit nicht zu bedingen, daB nun ein An- 
gehoriger der Facligruppe in  mehreren Fakultaten 
stim m berechtigt ist, wogefen Bedenken erhoben 
werden konnten; aber die in  yerschiedenen Ab- 
teilungen stimmberechtigten Fachgruppenmitglieder 
werden innerhalb ihrer Facligruppe zur gegenseitigen 
Verbindung und zum Ausgleich der Anschauungen 
manclies beitragen konnen. Auf diese Weise wurde 
der allerdings nicht zu untersehatzenden Gefahr der 
Ueberlastung der einzelnen Hochschullehrer m it Ver- 
w'altungsangelegenheiten vielleicht am eliesten zu 
begegnen sein.

k) AnschluP der Eandelshochscjiule an die Hoehschule 
jur Technik und Wirtschaft.

Aus dem Gedanken des Aufgehens der Handels- 
hochschulen in der Teelmisclien Hoehschule folgt der 
Vorschlag zur Neubildung einer F aku lta t fiir W ir t -  
s c h a f ts w is s e n s c h a f te n  (vgl. Verfassungsentwurf 
§ 2 ) .  D ie Betonung der w irtschaftlichen Gesichts- 
punkte schon au f der Technischen Hochschuh ent- 
spricht auch einem lang geauBerten Wunsohe der 
Industrie. In  diesem Zusammenhang is t es zweifellos 
zu begriiBen, daB auch die Teclmisclie Ilochschule 
in  Zukunft befahigt sein soli, eine vollgiiltige volks- 
wirtsehaftliche Ausbildung zu gewahrleisten und 
Verwraltungsingenieure usw. heranzubilden. Diese 
Erweiterung des Aufgabenkreises deckt sich aber nur 
teilweise m it dem Yorhin erwiihnten Wunsche. Da

die technische Ausbildung der Melirzahl der Ingenieure 
un ter der Aufnalune der wirtschaftlichen Facher 
nicht leiden darf, so w ird hierfiir auch keine wesent- 
lich groBere Inanspruchnahme ais bisher vorgesehen 
werden konnen, w ie es aber durch die Aufnahme 
besonderer volkswirtscliaftlicher Studien bedingt 
ware. Nach den Wiinsclien der Eisenindustrie ist 
im allgemeinen nicht ein volkswirtschaftliches Studium 
erstrebenswert, das dem technischen Studium auf- 
gepfropft ist, sondern d ie  te c h n is c h e n  F ach er 
s e lb s t  m u ss e n  v o n  w ir ts c h a l t l ic h e m  G eist 
d u r c h d r u n g e n  w erd en . Wenn dazu semesterweise 
GruppenYorlesungen tre ten  un ter der Leitung eines 
gecigneten Professors der Hochscliule, in denen 
Praktiker, Handelslehrer, Fabrikanten, Bankleute 
usw. auf ihrem besonderen Fachgebiet Anleitungen 
und Uebersichten geben, w ird das nutzlich und wohl 
durchfiihrbar sein.

r) Siarlcere Verbindung der Professoren mit den Auf- 
gaben des praktischen Lćbens. Die Aupenabteilung.

Eine andere um strittene Neugriindung nach 
dem Entw urf ist die A u B e n a b te ilu n g . Die zur 
Begrundung angefiihrten Notwendigkeiten sind in 
ihrer W ichtigkeit nicht zu yerkennen. Der Lelirer 
an der Hoehschule braucht unbedingt eine stete 
Yerbindung m it der scliaffenden Technik in d  der 
W irtschaft. Ebenęo notwendig erscheint auch die 
Fortbildung der im Betrieb stehenden Ingenieure. 
Ob diese Fordeiungen durch eine AuBenabteilung 
erfullt werden konnen, und ob nicht die Ilochschule 
ihren eigentlichen Aufgaben durch eine solche Ab
teilung zu sehr entzogen werden wiirde, ist eme 
andere Frage. Die Fortbildung der Ingenieure ist 
von den techniscli-wissensehaftlichen Vereinen im 
letzten  Jalirzehnt, m an darf wohl sagen, m it steigen- 
dem Erfolg aufgegriffen worden. Die personliclie 
Mitwurkung von Hochschulprofessoren an derartigen 
Kursen w ird fiir beide Teile stets erstrebenswert 
sein. Auch der Abhaltung einzelner Kursę an Boch- 
schuleń stelit, wie Beispięle zeigen, nichts im ege. 
Zu bezweifeln ist nur, ob derartige Einnchtungen 
organisch an die Hochscliule angegliedert werden 
sollen. Schon aus ortlichen Grunden konnten AuLSen- 
abteilungen der Hochschulen a l le in  dem Bedur nis 
nach Fortbildung nicht entsprechen. Wenn m  uem 
Entwmrf gesagt ist, daB die AuBcnabteiliingen e 
legenheit boten zur Behandlung den betreffenc en 
Bezirk besonders beriilirender Gebiete, so nniBte eme 
solche besondere Beriicksiehtigung ortlicher ntei 
essen mindestens ebensogut innerhalb der Faku a en 
durch Bildung einer besonderen Facligruppe, dure 
Schaffuńg einer Dozentur usw. entsprochen wert en 
konnen, ohne daB nun dam it an anderen Hochschu en 
die Bildung gleicher Einrichtungen |e rlan g t wer ei 
durfte. Auf der anderen Seite liegt zweifellos me 
Gefahr vor, daB iiber die AuBenabteilungen el" 
in die Hoehschule eindringen, die wissenschaftlictie 
A rbeit an sich fernstehen. Nochmals zusanmien- 
gefaBt erscheint es wunschenswert, d ie  H o e a s e 111 
le l ir e r  p e r s o n l ic l i  f iir  d ie  W e ite r fo r t  i 11 o



26. Mai 1921. Zur Reform, der Technischen Hochschulen. Stahl und Eisen, 717

ihrer F a c h g c n o sse n  und daruber hinaus des 
ganzen Volkes zu g e w in n e n  und sie in  diesem 
Bestreben zu unterstiitzen, d ic l lo e l is e h u lc  s e lb s t 
aber a u f  d ie  a k a d e m is c l ie n  U ń te r r ie l i t s z ie le  
zu b e sc h ra n k e n .

„Die eharakteristisehen Untcrschiedo • im Untcr- 
richt”und in der Ausbildung dea geistigen und korper- 
lichen Arbeiters konnen micht verwischt werden, wenn 
irgend Tnchtiges naeh der einon oder anderen Eich- 
tung geleistet werdon soll“,

wie Professor von Dyck1) in seiner beachtenswerten 
Festrede sagt. Aus diesem Grunde miissen auch 
die angedeuteten K u rs ę  fiir  B e t r ie b s r a te  und 
Gewerkschaftsfiihrer usw. a n  d er H o c h sc h u le  
m it a l le r  S e h a rfe  a b g e le h n t  werden. Diesem 
Bediirfnis konnte nur durch Schaffung besonderer 
Schulen entsprochen werden, die auf ganz anderer 
Grundlage und nach anderen Richtungen auszu- 
bauen waren, ais es bei unseren Hochschulen der 
Fali ist.

Wenn ais w eiterer Vorteil der AuBenabteilung 
die leichtere H in z u z ie h u n g  v o n  P r a k t ik e r n  fur 
die Abhaltung von Vorlesungen hervorgehoben wird, 
so kann dieser an  sich sehr empfehlenswerte Vor- 
schlag doch auch dadurch verwirklicht - werden, 
dafi die Heranziehung von geeigneten Praktikern 
durch entsprechende Vorschriften der Yerfassung, 
etwa die Schaffung einer besonderen Klasse von 
Dozenten in n e rh a lb  d es R a h m e n s  d e r  F a k u l-  
ta te n ,  geregelt w ird.

n) Der Ausbau der Hochschulen fur Technik und 
Wirtschaft ais Anfang einer allgemeinen Verbindung 

der Hochschulen miteinander.
Wie die notwendige Fiihlungnahme der Fakul- 

ta ten  an einer Hochschule zueinander aufrecht- 
erhalten werden soli, wurde oben bereits erortert. 
Auch dem Vorschlage, die V e rb in d u n g  zw ischen  
den e in z e ln e n  H o c h s c h u le n  dadurch enger zu 
gestalten, dafi Yer tre t er auch der anderen Hoch
schulen an den Hauptśitzungen einer Hochschule teil- 
hehmen, ist zuzustinunen. Erwagungswert ware 
vielleicht noch, ob niclit auch zu den Universitaten, 
zum mindesten zu ihren naturwissenschaftlichen 
Disziplinen, eine ahnliche Verbindung geschaffen 
werden konnte.

h) Ausbildung der Lehrer mathemalisch-iuiturwissen- 
schaftlicher Fachrichtung an hoheren Schulen.
Das Verstandnis der Technik in weiteren kreisen 

hofft m an w eiter dadurch zu fordern, daB die Ab
teilung fiir allgemeine Wissenschaften in  die Lage 
versetzt werden soli, L e h re r  m a th e m a tis c h -  
n a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e r  F a c h r ic h tu n g  an 
hoheren Schulen auszubilden. Wenn diese so Aub- 
gebildeten auch keine eigentlichen 1 echniker sind,

b. Festrede zur Erinnerung an die ersten fiinfzig 
Jahro des Bestehens der Technischen Hochschule m 
Miinchen, gehalten boi der akademischen Feior im Odeon 
am 8. Dezember 1920 vom derzeitigen Rektor Professor 
Dr. Waltlier von Dyck: „Alte und neue Wege und Ziele 
der Technischen Hochschule,“

so is t doch anzunehmen, daB sie wahrend ihrer 
Studienzeit so viel teclmischen Geist in sich auf- 
nehmen, daB sie in ilirer spiiteren Tiitigkeit das Yer- 
standnis fiir die Technik wesentlich zu fordern 
geeignet sind.

g) Ausbau der Promotionsmoglwhheiten.
Mit dieser Frage h a n g t d e r A u sb a u  d er 

P ro m o tio n s m o g lic h k e ite n  an den lechnischen 
Hochschulen zusammen auf dem Gebiete der W irt- 
schaftswissenschaften, der technischen Physik, Mathe- 
m atik und der Natunvissenschaften im allgemeinen.
Es erscheint aber nicht zweckmaBig, diesen Dokto- 
randen gleichfalls die Wiirde eines ®t.=3ng. m  ver'  
leihen. Die von verschicdenen Seiten hierftir vor- 
geschlagene Bezeiclmung: „Dr. der technischen 
Wissenschaften“ ware annelimbar.

Die eigentliche A u s g e s ta ltu n g  des U n tc r -  
r ic h ts  ist in dem Entw urf lediglichgestreiftworden. 
Besclirankt auf die A u sb ild u n g  d er E ise n -  
h i i t te n le u te  ist nóch neuerdings bei emer iNach- 
priifung aller Yerhaltnisse festgestellt worden, daB 
eine Veranlassung zu wesentlichen Abiinderungen des 
Unterrichtsplanes gegenuber den Richtlinien, wie sie 
in den Beratungen vom Jalire 1904 aufgestellt 
worden sind, nicht yorliegt. Es ist selbstverstand- 
lich, daB der U nterricht sich den Fortschritten der 
Praxis und Wissenschaft anzupassen hat, und es ist 
auch erklarlich und durchaus zu begriiBcn, daB sich 
die Ausbildung auf den yersehiedenen Hochschu en 
ie nach den Personliehkeiten der betreffenden 
Professoren melir nach dieser oder jener Richtung 
entwickelt hat. Bei der Festsetzung der Studien- 
plane und Priifungsordnungen war man semerzeit 
einstinmiig der Ansicht, daB das, was danials ais 
Pflichtfacher in die Piane gesetzt wurde, dasHocfet- 
maB dessen darstellte, was ein normaler Studierender 
geistig verarbeiten kann.

c) Erleichterung in  dm  fiir alle Studierenden geltenden 

Pflichtfdchern.

(l) Weitgehende Einfuhrung von Wahlfachem zur Ver- 
tiefung des Studiums.

Das ist heute nicht anders geworden und es fragt 
sich wie sich diese Tatsache m it den Wunschen 
z u r  ’ Erleichterung in  den fu r alle Studierenden 
ffeltenden Pflichtfachern und der Einfuhrung von 
Wahlfachern vertragt. A l l g e m e m  ist der Wunsch 
zum Ausdruck gekonmien, daB die Studienplane 
ais Ratgeber fiir den Studierenden erhalten bleiben 
mtissen. Die akademische Freiheit darf nicht die 
Freiheit sein, Fehler und Dummheiten zu machen, 
wie Professor Tafel sagt. Die Priifungsordnungen 
miissen auch, wenn sie iiberhaupt Zweck haben sollen, 
ein bestimmtes Mindestwissen in  der gewahlten 
Fachrichtung verbiirgen, d. h. die Grundlagen der 
Fachwissenscbaft muB je d e r  Studierende besitzen. 
Es sollte aber geniigen, daB er die Fahigkeit, dieses 
Wissen anzuwenden, nur an emem Beispiel seiner 
besonderen Fachrichtung nachweist. Das g ilt fur 
die A n fe r t ig u n g  d er U e b u n g s a rb e i te n ,  die
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nur e in m a l bis in  alle Einzelheiten durchzufiihren 
waren, um Kaum und Zeit fu r eine seminaristische 
Behandlung in  den anderen Zweigen zu gewinnen. 
Das sollte auch gelten fiir die P r  ii f u n g s o rd n u n g e n  
durch die Anordnung von W ahlfachern, dereń Zu- 
sammenfallen m it Pflichtfachem  ebenfalls zugelassen 
werden muBte. Es is t selbstverstandlicli, daB dann 
auf diesem Gebiete vertiefte  Kenntnisse nach- 
zuweisen waren. D ie Priifungsordnungen wiirden 
vielleicht noch einmal daraufhin durchzusehen sein, 
wie sich die Pfliclitfacher entweder nach ihrer Zahl 
oder nach der Hohe der Anforderungen beschriinken 
lassen, um  P la tz  fiir solche W ahlfacher zu machen. 
TJnter den heutigen Yerhaltnissen, wo wir vielieicht 
mehr noch ais bisher m it dem Auslande zu tu n  haben 
werden, wurden auch S p ra c h e n  ais W ahlfacher 
wiinschenswert sein. Dio jetzigen Spracliprufungen 
sind einigermaBen wertlos.

b) Vorausselzung einer bestimmten mathematischen 
Ausbildung zu Beginn des Studiums.

Der Reform der Ausbildung von oben steht die 
Reform der Ausbildung yon un ten  gegeniiber, d. h. 
die Forderung nach einer erhohten naturwissen- 
schaftlichen Ausbildung durch die hohere Schule. 
Es ist eine a lte  Forderung des Deutsehen Ausschusses 
fiir technisches Schulwescn, daB die Gymnasien in 
den le tzten  ^chuljahren M athem atik, Pliysik, Chemie 
fiir diejenigen, die sich spater dem Studium  der 
angewandten Wissenschaften widmen wollen, ais 
Wahlfacher betreiben, m it dem Ausbildungsziel zum 
mindesten der Realgymnasien. Es is t schon heute zu 
befiirworten, daB die Hochschuleń diese Vorbildungs- 
stufe voraussetzen. Ob die vorgeselilagenen Vorkurse 
zur Aufliolung der Liicken bei den humanistisch 
vorgebildeten Studierendcn ausreiclien werden, muB 
bezweifelt werden; auch erscheint der Zeitaufwand 
zu kostbar. Die Studierendcn muBten besser schon 
vpn der Schule beim Abgang darauf hingewiesen 
werden, daB sie ihre Kenntnisse auf den angegebenen 
Gebieten bis zum E in tr itt  in  die Hochschule erganzen, 
was Yielfach wahrend der praktischen Arbeitszeit 
wiirde geschehen konnen.

i)  Allgemeinere Einfuhrung der praktischen Arbeitszeit 
tor dem Studium.

D ie Forderung einer p r a k t i s c h e n  A rb e i ts z e i t  
vor dem Studium ist fur die Eisenhiittenleute und 
die Maschinenbauer schon erfiillt, so daB sich ein 
Eingehen darauf eriibrigt. Es wird hier nur die Sorge 
aller Beteiligten sein miissen, diese praktische Arbeits
zeit auch wirklich nutzbringend auszugestalten.

a) AUgemeine Einjuhrung in  das Fachgebiet beim 
Beginn des Studiums.

Der Yorschlag einer allgemeinen E in f  u h ru n g  
in  d as  F a c h g e b ie t  bei Beginn des Studium s w ird 
insofern ais bedenklich betrach te t, ais bei richtiger 
Ausgestaltung die praktische Arbeitszeit dem Studie- 
renden eigcntlich einen solchen Ueberblick gegeben 
haben sollte, und die fiir diese E inf uhrung benotigte 
Zeit zu wertvoll fiir einen solchen Zweck ist. E tw as

anderes ware es, wenn die Yortrage sich nicht nur auf 
das gewiihlte Fachgebiet, sondern ais Gruppen- 
vorlesungen iiber das Gesamtarbeitsfeld der Tech
nischen Hochschuleń erstrecken wiirden. Nebenbei 
konnte dem Studierenden die W ichtigkeit und der 
Sinn der von ihm in den ersten Semestern zu bc- 
treibenden Grundwissenschaften fiir sein besonderes 
Fach doch nahegebracht werden. Wenn diese Yor- 
lesungsreihe im Laufe des ersten Semesters statt- 
findet, diirfte sie auch noch rechtzeitig genug kom
men, um dem Einzeinen fiir die engere Wahl seiner 
Fachgruppe von Nut7.cn zu sein. Die Hauptkunst 
bei diesen Vorlesungen wurde es sein, durch Heraus- 
schalung der allgemeinen Richtlinien den Blick fiir 
das Wesentliche zu starken. Die praktische Durch- 
fuhrbarkeit von Besiclitigungen m it dem Riesenkreise 
der Teilnelnner, d. 1). siimtlichen Anfangern des 
Studiums, ist im allgemeinen zu verneinen. Es muBte 
auf die Erfahrungen der Studierenden wiihrend ihrer 
praktischen Arbeitszeit und  auf allgemein bekannte 
und leicht erreichbare Beispiele zuriickgegriffen 
werden.

s) Verbindung der Studentenauśbildung mil dem frak- 
iischen Leben.

D ie Durchfiihrung von Besichtigungen und 
gegebenenfalls Untersuchungen in den Industiie- 
betrieben bei dem cigentlichen Fachstudium ist 
zweifellos erwiinscht. Die Moglidikeit hierzu ist 
aber bei den einzeinen Fachriclitungen sehr ver- 
schieden, und die Durchfiihrung einer Zusanunen- 
arbeit zwischen Hochschule und Industrie, wie in 
dem Entw urf vorgeschlagen, erscheint zweifelhaft.

Bei dem ganzen Aufbau unserer Hochschuleń 
kom m t es darauf an, die F re iz i ig ig k e i t  der 
S tu d ie r e n d e n  moglichst wenig zu beschriinken Es 
liiBt sich daruber streiten, ob ein schuhnaBiger 
Betrieb (vgl. E. T. T. Ziirich) eine hohere Gewahr 
fur zuverliissige Ausbildung b ie tet ais die bei uns 
iibliche Freiheit. Nach naherer Priifung ist aber 
doch zu sagen, daB das, was fiir die Schweiz unter 
dereń besonderen Yerhaltnissen richtig erscheint, 
sich nicht auf die deutsehen Hochschuleń iibertragen 
lieBe, ohne andere wertyolle Giiter zu gefiihrden, 
die vor allen Dingen in  der Charakterbildung liegen. 
DaB m it den Freiheiten kein allzugroBer MiBbrauch 
getrieben wdrd, daftir sorgen die Priifungen. Auch 
von diesem Gesiclitspunkte aus erscheint die Bei- 
behaltung des Vorexamens wiinschenswert. Das 
Vorexamen soli eine gewisse Kenntnis der Grund
wissenschaften verbiirgen, auf denen sich dann das 
Fachstudium  aufbauen kann. Es ist selir zu begriiBen, 
daB die eisenhuttenmannischen Abteilungen der Yer
schiedenen Hochschuleń ihre Yoresamina jetzt un- 
bedingt gegenseitig anerkennen, ein Zustand, der 
leider nicht inmier bestanden hat. Es wiirde sehr zu 
uberlegen sein, ob nicht auch die Yorexamina in den 
Fachriclitungen Mascliinenbau und Chemie gleich- 
falls ohne Nachpriifung zur Fortsetzung des Studiums 
in der Fachrichtung Eisenhtittenkunde zugelassen 
werden konnten und umgekehrt. Die Regelung 
miiBte aber unbedingt auch in  den Yerfassungen der 
Hochschuleń verankert wTerden.
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Melir ais je konnen wir uns heute nur durch die 
Gute unserer A rbeit behaupten. Deshalb miissen 
auch an die zukiinltigen Fiihrer unserer Technik und 
Wirtschaft die hoclisten Anforderungen gestellt 
werden. Die Riicksicliten auf Kriegsteilnehmer miis- 
sen nach der verflossenen Uebergangszeit entfallen. 
N ich t d ie  g ro B te  Z a h l  d e r  S tu d ie re n d e n , 
so n d e rn  dio H o h e  d e r  D u rc h b ild u n g  s o l l te  
das Ż iel d e r  H o c h s c h u le n  se in . Der S taat

aber hat die Pflicht, die Unterrichtseinrichtungen 
wieder in den Stand zu yersetzen, wie sie etwa. bei 
Ausbruch des Krieges yorhanden waren, und sie so 
auszugestalten, wie es dem Fortschritt der Wissen- 
schaft entsprioht. Wiinsche auf V erg ro B eru n g en  
und dergleichen miissen demgegeniiber zurzeit wohl 
etwas zuriicktreten. Den Wunschen der Eisenindustrie 
wiirde diurch ein solches Yorgehen jedenfalls Geniige 
getan sein.

Der umgekehrte HartguB.
Yon $r.<$ug. P . B a rd e n h e u e r  in  Altena i. W. 

(SohluB von Seite 575.)

D as Ergebnis der Untersuchung aller Proben 
laBt sich wic folgt zusammenfassen.

Das Auftreten des umgekehrten Hartgusses 
fiillt m it einem hohen Schwefelgehalt bei maBigem 
Silizium- und Mangangehalt zusammen.

Sowolil die weiBe wie auch die graue Zone des um- 
gekelirten Hartgusses zcigen das Gefiige des unter- 
eutektischen weiBen Roheisens, gesattigte Misch- 
kristalle, Zementit und Phosphideutektilcum. ln 
der grauen Zone is t der Zementit wie auch das 
Phosphideutektikum unter Ausscheidung von ele- 
mentarem Kohlenstoff zum Teil zerfallen. Weiter 
ist die auBere, graue Zone des umgekehrten H art- 
gusses dadureh gekennzeichnet, daB bier der Graphit 
in Form von temperkohieartigen Nestern bzw. 
kleinen Knótclien zur Ausscheidung gekommen ist.

Die Gefiigeausbildung des grauen Teiles unter- 
scheidet sich demnach durch ganz bestimmte Merk- 
male von der des normalen Graugusses, und diese 
Merkraale miissen iiber die Ursąchen und den Ent- 
stehungsvorgang des umgekehrten Hartgusses Auf- 
sehluB geben.

In den untersuchten Probestiicken umgekehrten 
Hartgusses findet sich der Graphit ausschlieBlich in 
Form von Knotchen und Nestern vor, und nur in 
einem Falle, der weiter unten noch erortert werden 
wird, in der mittleren Zone der Probe 2, sind sehr 
kleine Graphitadern Yorhanden.

Aus dieser Beobachtung ergibt sich, daB im um
gekehrten HartguB in ganz analoger Weise wic beim 
TemperprozeB die Graplutbildung erst im yollstandig 
erstarrten Zustaude erfolgt.

Die Entstehung des umgekehrten Hartgusses 
erklart sieli demnach durch die beiden folgenden 
Vorgange:

1. Die normale Graphitbildung in der Erstarrungs- 
periode unterbleibt infolge Unterkiihlung, und das 
GuBstuck ersta rrt weiB.

2. Die AuBenzone des GuBstiicks kommt im 
fliissigen Zustand m it dem Graphit der GuBform, 
Sandkornchen und sonstigen Fremdkorpern in Be- 
riihrung, wodurch in dieser Zone Keime fiir Graphit- 
bzw. Temperkohlebildung entstehen. Da diese Zone 
jedoch infolge der starken Warmeentziehung dureh 
die GuBform auBerordentlich schnell erstarrt, konnen 
in der fliissigen Legierung die Keime nicht mehr 
den AnlaB zur Abscheidung von eutektischem

Graphit (Blattchen-Graphit) geben, sondern sie be
wirken in der erstarrten Legierung nur noch die Bil
dung von tempcrkojileartigen Kohlenstoffausschei- 
dungen.

Das crste Stadium dieses Vorganges, die E r
starrung ais weiBes Eisen, kann sowohl durch die 
chemische Zusammensetzung wie auch durch die 
Abkuhlungsveihaltnisse yerursaeht werden.

Es is t bekannt, daB einzelne Fremdkorpcr, wie 
z. B. Nickel, Aluminium und namentlieh Silizium, 
die Graphitbildung fordem, und andere, wie Mangan, 
Chrom und Schwefel, dieselbe erschweren. Trotzdem 
in allen untersuchten Proben der Siliziumgehalt 
noch immerhin so hoch is t (1,56, 1,46 und 1,49 /0), 
daB eine Erstarrung ais graues Eisen normalerweise 
zu erwarten war, is t die Graphitbildung yerlundert 
worden. Yon den ubrigen Beimengungen, die auf die 
Graphitausscbeidung wesentlichen EinfluB haben, is t 
namentlieh der Mangan- und Schwefelgehalt zu be
achten; ersterer ist in allen Proben maBig (0,48, 0,43 
und 0,29% ), letzterer dagegen hoch (0,190, 0,167
und o’,191%). ■

Wie schon erwahnt, w irkt der Schwefel der 
Graphitbildung in allen Fallen sta rk  entgegen, und 
zwar ist dieser EinfluB um so starker, je geringer der 
Siliziumgehalt ist. Aus den Yersuehen von W iist und 
Miny1) geht herror, daB die Neigung des GuBeisens, 
weiB zu bleiben, m it wachsendem Schwefelgehalt 
zunimmt. Wenn aber iiberhaupt Graphitbildung 
eintritt, bat der Schwefel wenig EinfluB auf dessen 
Menge. In der Versuchsreihe I  dieser Arbeit unter- 
blieb die Graphitbildung in folgenden Fallen:

C ges. Graphit 
% %

3,16 0,27
3,24 -

■ SI 
% 
1,60 
1,88

Mn
%
0,09
0,07

P
%

0,032
0,032

s GicBtemp.
% %

0,142 1300°
0,180 1300°

Legierungen der Versuchsreihe I I  yon fast der- 
sdben, nachstehend angegebenen Zusammensetzung 
erstarrten dagegen yollstandig grau.

[Cges. Graphit
% % 

3,39 2,03
3,37 2,24

SI
%
1,87
1,90

Mn
O/

0,09
0,09

|P
%

0,034
0,034

S GleBtemp.
% %

0,133 1300°
0,173 1390°

Beim letzten Beispiel ist die hohere GieBtempe- 
ratur zu beachten.

i) Ferruin 14, 1916/17, S. 9>.
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Aus diesen Ergebnissen laBt sieli die Folgerung 
ziehen, daB die Graphitausscheidung in schwefel- 
reichem GuB immerliin unbestim m t ist. Em  Ver- 
gleich dieser Analysen m it denen der unteisuditcn  
Proben umgekehrten Hartgusses ergibt, daB die 
Moglichkeit, weiB zu erstarren, fiir alle Legierungen 
nahezu die gleiche war. Die UnregelmaBigkeit in 
der A rt der E rstarrung, wie sie sieli sowohl aus den 
sehwefelreiehen Versuehsschmelzen von W iist und 
Miny wie auch aus dem anscheinend zufalligen Auf- 
treten des umgekehrten Hartgusses ergibt, fiihrt zu 
dem SeliluB, daB das Verhaltms des Schwefels zum 
Silizium eine gewisse kiitische Stufe erreielien kann, 
bei der je nach yielleicht nur zufalligen Schwankungen 
innerhalb der Erstarrungsbedingungen die G raphit
bildung sowohl normal yerlaufen wie auch ganz 
unterbleiben kann.

Die durch die. chemische Zusammensetzung ge- 
gebene Neigung zur IJnterkiihlung w ird durch 
schnelles Durchlaufen des Erstarrungsintervalls ver- 
stiirkt. M att vergossenes Eisen ersta rrt naturgemaB 
sdmeller ais solches m it hoherer GieBteniperatur 
und zeigt daher die groBere Neigung zum WeiBwerden. 
Wenn demnach auf Grund der chemischen Zusammen
setzung sehon dic Moglichkeit zum Wcifiwcrdcn nahe- 
liegt, so entsclieidet letzten Endes die GieBtempe- 
ratur iiber die A rt der E rstarrung. Wie aus zalil- 
reiehen Literaturstellen und privaten Mitteilungen 
von GieBereifaclileuten hervorgeht, t r i t t  der um- 
gekehrte HartguB fast ausschlieBlicli bei den ersten 
Abstiehen aus dem Kuppelofen auf, bei denen stets 
sowohl ein hoher Schwefelgehalt wie auch eine 
niedrige GieBteniperatur zu erwarten ist, die E nt- 
stehungsbedmgungen fur weiBes Eisen also sehr 
giinstig sind.

Die Beobaclitung, daB die Aufgabe sta rk  ver- 
rosteten Eisens in den Kuppelofen viclfach m it dem 
A uftreten des um gekehrten Hartgusses in Zusammen- 
hang steht, wird dadurch vollig aufgeklart, daB zur 
Reduktion der Oxyde ein groBer Teil des Brennstoffs 
aufgewandt werden muB, wodurch die Ofentempe- 
ra tu r erniedrigt oder bei erhohter Koksaufgabe der 
Schwefelgehalt im Eisen erhoht wird.

Nach den vorhergehenden Ausfiihrungen befindet 
sich ein Materiał, das Neigung zur Bildung von tim- 
gekehrtem HartguB zeigt, infolge seiner kritisclien 
Zusammensetzung in einem derartigen Zustand, daB 
ein geringfugiger AnlaB entsclieidet, ob dasselbe weiB 
oder grau erstarrt. Wenn ein GuBstiick, von dem die 
Erstarrung ais graues Eisen erwartet wird, infolge 
einer Unterkiihlung zufallig weiB erstarrt und dabei 
in  der m it dem Form m aterial in Beriilirung stehenden 
AuBenżone sieli punktformige Graplntkeime bilden 
konnen, so wird im  weiteren Verlauf der Abkuhlung 
das in der Umgebung der Keime liegende K a rb id  
leiclit zerfallen. Tn gleidier Weise wic beim Temper- 
prózeB sammeit sich der aus diesem Zerfallstammende 
freie Kohlenstoff in Nestern rings um  die Kohlen- 
stoffzentren an. Die Geschwindigkeit, m it der dieser 
Karbidzerfall in der festen Legierung verlauft, ist 
wegen der giinstigen Materialzusammensetzung und 
der bereits voihandenen Keime zwar erheblich

groBer ais beim TemperprozeB, doch kann eine voll- 
stiindige Zerlegung des Karbids in  seine Konipo- 
nenten wahrend der Abkuhlung nicht mehr statt- 
finden, sondern das ICarbid sclieidet in der Regel nur 
so viel Kohlenstoff aus, bis dieses etwa die Konzen- 
tration des Perlits erreicht hat. Das Gefuge zeigt 
dementsprechcnd innerhalb der dunklen Nestor, die 
den B rudi grau ersclieinen lassen, neben feinyer- 
teiltem  Kohlenstoff noch Perlit.

Zur Erlauterung des letzteren Yorganges seien 
einige lehrreiehe Yersuche von R. Ruer und F. Goe- 
rens1)herangezogen. Regulireiner Eisen-Kohlenstoff- 
Legierungen m it 3,5 und 4,0 % C, die durch Ab- 
sohrecken in Wasser zur E rstarrung gebracht worden 
waren, konnten in einem Porzellanrohr im Stickstoff- 
strom  langsam auf 1143 °, also bis dicht unter den 
Erstarrungspim kt des Zementitcutektikums, erhitzt 
werden, ohne daB eine Graphitausscheidung zu bc- 
obachten war. E in Regulus m it 4,0 % C dagegen, 
der nach langsamer Abkuhlung im weiBen Gefuge 
eine Anzahl Graphitzentren aufwies, zeigte nach dem 
EThitzen auf etwa 1080 bis 11200 auf der sehon vor- 
handenen Scliliffflache das Gefiige des grauen Roh- 
eisens. U nter der grauen Schicht war das Zementit- 
eutektikiun m it den Graphitkernen noch vorhandeiL 
Durch Erhóhung der Erliitzungstemperatur auf 
1138 bis 11430 wurde die graue Schicht starker.

Auf Grund dieser Beobaclitungen bei den fruheren 
Versuchen gelang es Ruer, umgekelirten HartguB 
kiinstlich darzustellen. Ais Versuchsmaterial diente 
ein schwedisches Holzkohlenroheisen m it 3,80 /0 C, 
0,06 % Si, 0,00 % Mn, 0,06 % P  und 0,02 % S. Zur Er- 
hohung des Kohlenstoffgelialts wurde remer Graphit 
zugesetzt. Das Gewicht der Reguli betrug rund 20 g.

Eine Legierung m it rd. 4,3 % C wurde im Por- 
zellanrolir bis 1250° erliitzt, einige Minuten auf 
Temperatur gehalten, aus dem Ofen^ entfernt und 
an der Luft erkalten gelassen. Abb. 25 zeigt in fiinf- 
facher VergroBerung einen Langssclmitt durcłi den 
Regulus. Die AuBenżone is t vollstandig grau, 111 
der M itte is t ein weiBer Kern m it eingesprengten 
grauen Partien. Die Graphiiausscheidung ist von 
auBen lier eingeleitet worden, und zwar muB die den 
Regulus umgebende Atmosphare dabei beteiligt ge- 
wesen sein, da ebenfalls von der oberen Seite her, 
die n icht m it dem Porzellan in  Beriilirung stand, die 
Graphitbildung erfolgt ist. Der EinfluB der 1111 
weiBen Kern eingesprengten Graphitzentren auf den 
Karbidzerfall geht aus den starkeren VergroBerungen 
Abb. 26 und 27 ln rvor. Die tiefscliwarzen Kemie 
sind von grauen Zonen intraubenfórm iger Anordnung 
umgeben. Der ausgeschiedene Kohlenstoff ist m 
Form  von ICnotchen und kurzeń Aederclien iiber die 
graue Zone fein verteilt. Die A rt der Verteilung 
weist darauf hin, daB der ausgesdiiedene Kohien- 
stoff sich an den Kristallbegren zungen festgosetzt 
hat (Abb. 27). Adern Yon eutektischem Graphit. 
sind auch hierbei an keiner Stelle zu beobaditen.

Ein zweiter Versuch, der in der gleichen \\cise 
ausgcfuhrt m irde, ha tte  dasselbe Ergebnis. Abb. ^  
zeigt den Langssclinitt durch diese łJrobe.

!) Ferrum 14, 1916/17, S 161.
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Abbildung 25. *• u
Probe 1. Kunstlieher umgekclirter Hartgufi.

Derselbe Yersuch m it einer wenig untereutek- 
tischen Legierung ergeab das in Abb. 29 wieder- 
gegebene Gef uge, einen scbmalcn grauen Rand und im 
weiBen Kern zablreiche. GrapMtzentren cingcsprcngt. 
Abb. 30 zeigt das Gefiigc derselben Probe nach 
achtstundigem Gltjhen bei 950 bis 10000 im  um- 
Eine 1 mm starkę Schicht is t dureh Abschlcifen von 
der Schliffflache entlernt worden. Die graue Zone 
ist erheblich erbreitert und die naekstc Unige ung 
der GrapMtzentren is t ebenfalls gran geworden. 
Nach Entfernuug einer weiteren 1 mm starken 
Schicht ergab sich dasselbe. Gefiigebild.

Abbildung 26. X 15
Probe 1. Teilbild aus Abbildung 25.

der Luft erkaltet ist (Abb. 31). Wahrend der Rand 
und das obere D rittel der Probe zum Teil grau ist, 
zeigt dio Mitte ein rein weiBes Gefiige fast ohne

Der umgekehrte Sartgufi. Stahl und Eisen. 7-1

DaB die Bildung von Graphitzentren zuWeilen 
auch nur in einzelnen Teilen des Querschnitts erfolgen 
kann, zeigt sich bei emer weiteren, ungefahr eutek- 
tischen Probe, die bis auf etwa 15000 erhitzt und an

X 200

Probe 1. Teilbild aus Abbildung 25. 

XXI.,,

Abbildung 28. X 5
Probe 2. Kiinstlicher umgekclirter IiartguB.

97
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Abbildung 29. x  5
Próba 3. Kiinstliclier umgekelirter HartguB. Probo i ,  Kiinstliclier umgekehrter Ilartgufi.

Abbildung 32. X 5
8 s t bei 950 bis 1000° im Vakuum gegliiht.

Die durch die Abkiihlungsgeschwindigkeit be
dingten Grenzfalle in der A rt der Erstarrung wurden 
dadurch erreicht, dafi von zwei Schmelzen nahezu 
eutektischer Zusammensetzung die eine durch Ein- 
tauchen in kaltes "Wasser abgeschreckt und die andere 
im Ofen langsam erkalten gelassen wurde. Erstere

Abbildung 30. x  5
8 st bei 950 bis 1000° im Vakuum gegliiht.

Graphitkeime. Nach achtstundigem Gliihen des Ee- 
gulus bei 950 bis 1 0 0 0 ° im Vakuum hat die graue 
Randzone sich erbreitert und der obere Teil der 
Probe is t ganz grau geworden (Abb. 32). Die rein 
weifie Zone dagegen ist., abgesehen von einzelnen 
Graphitzentren, weiB geblieben.
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erstarrte rein weiB und letztere vollstandig grau 
m it wohl ausgebildeten Adern eutektischen Graphits. 
Von der Wiedergabe dieser Gcftigebilder kann Ab- 
stand genommen werden.

Durch diese Versuche ist es unter Beriicksichti- 
gung der tatsachlichen Entsteliungsbedingungen zum 
ersten Małe gelungen, umgekehrten HartguB kiinst- 
lieh zu erzeugen. Bezuglich ilires Entstehungsverlaui's 
und ihrer N atur entspiechcn die dargestellten Proben 
den wirklich bestehenden Verhaltnissen, und aus 
diesem Grunde stehen dem Gelingen des Experi- 
mentes Ruers keine Sehwierigkeiten gegenuber. Der 
eingangs erwahnte Versucll Wests, umgekehrten 
HartguB kunstlich zu erzeugen, flihrte zwar zu 
einem dem Aussehen nach ahnlichen Produkt, 
dessen Entstehung und N atur jedoeh m it dem n atu r
liehen umgekehrten HartguB nichts gemeinsam hat.

Die Versuche Ruers weichen von den in der Praxis 
beobachteten Fallen in dem Punkte ab, daB dabei 
reines M ateriał benutzt wurde, bei dem die A rt der 
E rstairung von dem wechselseitigen EinfluB der 
chemischen Beimengungen auf die Graphitbildung 
unabhangig war. Ein grundsatzlicher Unterschied 
ist hierin jedoeh nicht zu erblicken, weil die Art 
der Erstarrung, ob weiB oder grau, in reinen Eisen- 
Kolilenstoff-Legierungen in ganz entsprechender 
Weise allein den Abkiihlungsbedingungen iiberlassen 
bleibt, wie in solchen Legierungen, in denen der Ge
halt an den Elementen, welche die Graphitbildung 
beeinflussen, in einem gewissen Glcichgewichtszu- 
stand zueinander stehen.

Bei der Untersuchung von GuBstiicken, nament- 
licb von diinnwandigem GuB, findet man sehr haufig 
Materiał, das zwar graues Bruchaussehen, aber das 
Feingc-fiige des weifi.en Eisens hat, in dem jedoeh der 
Zementit teilweise unter Ausschcidung von temper- 
kohleartigem Graphit zerfallen ist. Bei der Be- 
arbeitung fallt ein derartiges Materiał durch seine 
H artę und Sprodigkeit auf. Es handełt sich hierbei 
stets um die gleiche Erscheinung wie beim umge- 
kehrten HartguB; nach urspriinglicher weiBer E r
starrung m it Bildung von Graphitkeimen auf dem 
ganzen Querschnitt ist im weiteren Verlauf der Ab- 
ktihlung das Karbid zum Teil zerfallen, so daB das 
Bruchaussehen sich von normalem GrauguB kaum 
unterseheidet. Bei einem GuB m it verschicdener 
W andstiirke kann der Fali eintreten, daB die nach- 
traglichc Graphitbildung an dunnwandigen Stellen 
sich uber den ganzen Querschnitt erstreckt, in 
stiirkerem Materiał dagegen nicht iiber die Rand^

zonen hinausgeht, so daB also im  GuBstiick die 
weiBen Stellen dort gefunden werden, wo sie normaler- 
Wfiise am wenigsten zu erwarten sind.

Es sei hier noch kurz auf die eigentumliche Ver- 
teilung der weiBen Zone in der untersuchten Probe 2 
(Abb. 4 bis 5) hingewiesen. Das stabformige GuB- 
stiick ist an der einen Seite rein weiB und an der 
andern grau erstarrt, An der Uebergangsstelle 
zwischen grau und weiB is t die M itte m it kleinen 
eutektischen Grapłiitadern nodi grau, die Kanten 
dagegen sind infolge der schnelleren Abkiihlung 
weiB erstarrt. Die auBerste Spitze des grauen Teils 
zeigt temperkohlcartigen Grapliit (Abb. 5 und 20), 
der durch Keimwirkung des unm ittelbar sich an- 
schlieBenden eutektischen Graphits entstanden ist. 
Nach auBen hin sind die weiBen Zapfen yon einer 
grauen Zone m it Kohlenstoffnestern, die infolge 
auBerer Keimwirkung entstanden sind, begrenzt.

Durch die Gefiigeuntersuchung der drei Proben 
umgekehrten Hartgusses durfte die N atur und der 
Entstchungsvorgang der bisher r&tselhaften E r
scheinung zur Geniige aufgeklart sein. E rst durch 
diese Erkenntnis sind wir in  der Lage, dem Uebel 
sicher entgegenzuarbeiten.

Nach den Ergebnissen der Untersuchung is t der 
umgekehrte HartguB nichts anderes ais ein weiB 
erstarrtes Eisen, dessen Randzone infolge nach- 
traglicher Ausscheidung von temperkolileartigem 
Graphit durch auBeren Anreiz ein graues Bruch- 
gefiige erhalten hat. Die Entstehung dieses Erzeug- 
nisses ist also in Unterkiiblungserscheinungen be- 
giiindet, die sowohl durch die chemische Zusammen
setzung wie auch durch die Abkiihlungsbedingungen 
des GuBstucks gegeben sind.

Z u sa m m e n fa s su n g .

Durcli die Untersuchung verschiedener Proben 
umgekelirten Hartgusses wurden die N atur und die 
Entstehungsbedingungen dieser Erscheinung auf
geklart.

Es wurde festgestellt, daB es sich bei diesem 
Erzeugnis um ein infolge Unterkułilung weiB er
starrtes Eisen handeit, dessen Randzone durch nach- 
tragliche Bildmig von temperkolileartigem Graphit 
grau geworden ist.

Durch kunstliche Darstellung solcher Erzeugnisse 
wurde diese Auffassung bestatigt.

Ais Ursache fiir die Unterkiihlung kommt nament- 
lieh ein hoher Schwefelgehalt sowie eine zu niedrige 
GieBtemperatur in Frage.

Die Schleuderformmaschine voń E. O . Beardsley und W. F. Piper 0 .

D er Grundgedanke der im vergangenen JaJire be- 
kannt gewordenen Schlcuderformmaschine ist 

vielfach starken Zweifeln begegnet, man h ie ltihn  fiir 
eine Kiinstelei, die sieli in der Prasis ebensowenig 
bewahren werde wie die Schwerkraftforinniaschine, 
die iiber den uumittelbaren EinfluBbereich ilires 
Erfinders hinaus kaum Boden gewinnen konnte. Nun

1) St. u. E . 1920, 30. Sept., S. 1302/4.

h a t die Maschine aber dennoch die auf sie gesetzten 
Hoffnungen ihrer Erfinder gerechtfertigt, es h a t sich 
eine eigene Gesellschaft zu ihrer Herstellung und 
ilirem Vertrieb gebildet1), und es wurden schon ver- 
schiedene Ausfiihrungen davon abgesetzt. H aupt- 
saclilich ha t die falirbare Ausfiihrungsform Ver-

2) Beardsley and Piper in Chicago, 312 Union Park 
court.
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breitung und einige nicht unwesentlichc Vervoll- 
kommnungen erfahien. Letztere betreffen in erster 
Linie die Fortbewegungseinrichtung, dann die Vcr- 
bindung der Modellaushebevorri<jhtung m it der 
Hauptmaschine und auBerdem versehiedene Einzel- 
heiten, z. B. einen Trichter zur Sandaufnahme ober- 
Jialb des Sehleuderkopfes und bessere Lageruiig der 
Antriebsmotore.

Abb. 1 zeigt eine Maschine dieser neuesten Aus- 
fiihrungsform. Sie ist m it einem 7-PS-Motor zur

Abbildung 1. Fahrbaro Schleuderformmaschine neuester

Fortbewegung und zum Hochheben des Sandes, m it 
einem 1-PS-Motor fiir das Riittelsieb und m it einem 
7-PS-Motor zur Bedieniuig des Schleudeikopfes aus
gestattet. Die Fortbewegung erfolgt nicht mehr 
mittels eines Drahtseiles, an dem sich die Maschine 
vorwarts zicht, sondern mittels Triebradern, die auf 
zwei im Boden festgemachten Żahnstangen laufen. 
E in einstellbares Sperrad regelt wiederum dic Ge
schwindigkeit der Vorwartsbewegung. W ahrend die 
ersten Schlcudermaschinen, die ortsfesten wie die 
ortsbeweglichen, einen Kreis oder eine bzw. meh- 
rere Reihen feststehender Formkasten m it Sand

fiillten, laufen nun zwei auf Rad er n untergebracllte 
und m it der Hauptachse der Fahreinrichtung fest ver- 
bundene Modell-Durchziehtrommeln zwanglaufig mit 
der Maschine vorwarts. Das vereinfacht natiirlich den 
Betrieb und tra g t dazu bei, die Maschine leistungs- 
fahiger zu machen. Sie steh t am  Arbeitsbeginne 
nahe der einen KopfWand ihrer Betriebshalle. Vor 
ihr erstreckt sich ein etwa 2 '/2 ni breiter, bl/2 m  
langer und 6 bis 700 mm hoher SandJiaufen, der 
beiderseits von je einer Reihe von Formkasten von 

965 mm Durchmesser und 152 mm 
Hohe eingesaumt ist. Ueber der 
Schleuderformmaschine lau ft in 
gleicher Richtung m it ihr ein kleiner 
Laufkran, den sie m it sich vor- 
w arts schleppt. An der Katze des 
Laufkranes hangt ein elektrisches 
Hebezeug, das die leeren Form
kasten auf die Durchziehtrommeln 
setzt, die fertigen Teile abhebt und 
schlieBlich zusammensetzt. Etwa. 
zwei Stunden nacji dem Betriebs- 
anfange wird m it dem GieBen be- 
gonnen und dann bis zum Ende der 
Schicht weitergeformt und gegossen. 
F iinf Mann bringen so inder Schicjit 
252 Triebrader von etwa 750 mm 
zum AbguB. (Abb. 1 laBt das 
Ober- und das Unterteilmodell gut 
erkennen.) Wenn der letzte Kasten 
abgegossen ist, erfaBt ein groBer 
Laufkran die ganze Maschine und 
bringt sie an ihren Ausgangspunkt 
zuruck. Die grobe Aufarbeitung 

Vervollkommnung. des Formsandes und seine Stapelung 
erfolgt wahrend der Nacht durch 

eine eigene Arbeitsabteilung. —  Die Maschine 
soli wenig Storungen unterworfen se in , ihr enip- 
findliclister Teil is t der Schleuderkopf bziT. 
der in demselben m it 1200 Umdr./min laufende 
Schleuderfliigel. E r besteht aus HartguG und 
wird so s ta rk  abgenutzt, daB schon nach einigen 
Betriebstagen seine Auswechselung notwendig wird. 
Da diese aber in  einfachster Weise erfolgt, bildet sie 
keine sonderliche Belastigung, insbesondere, wenn 
die Auswechselung rcchtzeitig erfolgt und man 
dam it nicht bis zur letzten Minutę wartet.

Carl Irresberger.

Praktische Yerfahren zur Form- und Modellherstellung.
Zahnraderm odelle.

(SchluB von Seite 583.)
K e g e l r a d c r m o d c l l e .  Bis Herstellung von 

Kogelradmodellen erfordert noch groBere Sorgfalt und 
Gewisśonhaftigkeit ais diejenige yon Stirnradern, ins
besondere laufen infolge der yerschiedenen Abschragungen 
und der Verjiingung der Zahne leicht IrrtiimCT unter. 
Der .Modelltischler muB in allen Fallen eine Zeiclmung 
naturlicher GroBc zur Verfugung haben, die ihm zu 
liefern ist, oder dio er sich auf Grund von Angaben und 
von Skizzen kleineren MaGstabes selbst anf ertigt. Abb. 351) 
zeigt eine solche fur den Modelltischler geeignete Zeich- 
nung. Sie enthalt die Teilkreisdurchmesser A und O

zweier ineinander greifender Kegelrader und ihre proji- 
zierten Kegelmittellinien 1? und D. Dio Zahne des groBeti 
Rades sind auf die projiziertc Kegelmittellinie a c, die 
des kleineren auf der entsprechenden Mittellinie a d auf- 
gezeiehjiet. (Der groBeren Deutlichkeit lialber wurden 
hierf iir nicht die ursprunglichen Linien a c und a d benutzt, 
sondern etwas weiter nach links gezogene Bilfslinien.) 
Dio an den Teilkreisen a in und a n  gezeiehneten Zahne 
entsprechen den Abmessungen an der auBeren (weiteren)

L) Diese und die' folgenden Abbildungen und 
soustigen Mitteilungen Sind einem Berichte von J. Horner 
in Foundry 1921, 1. Jan., S. 34/5, entnommen.
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Seite der Rader. Dio Zahnformeu aut den inneren Sei- 
ten  werden durch Auftragung uber ideelle innere Teil- 
kreise o p bzw. q rgewonnen, die den Halbmesscrn e f  
bzw. eg  entsprcchen. Mitunter zeichnctman die innere 
Zahnform aueh' auf unmittelbar voti den Mittelpunkton f 
und g gezogenen Kreisen im Inncrn der Zeiehnung ein, 
wobci sieh selbstrcdend genau dieselbcn Formen ergeben. 
Yon groBter Wichtigkeit bei Ausfiihrung dor Zeiehnung 
ist die genaueste Auftragung der Winkel li, j und k zwischen 
der Drchkegelaclise b o und den Kcgoln des Teilkreises b s 
des ZahnfuBcs b t  und des Zahnkopfes b u.

Die Ausfiihrung der Modelle, insbesondero die Ver- 
leimung des Holzes, geschieht nach den obon fiir Stirn- 
radermodelle erorterten Grundsiitzen. Kleine Getriebe 
bis zu hochstens ISO mm Durchmesser werden aus vollcm 
Holze geschnitten, gróBcro miissen stets aus nicht zu 
łangen und nicht zu starken Segmonton vcrleimt werdon. 
Die erste Lage wird wieder m it Papierzwischenlagen auf 
eine Holzunterlage geleitnt und boi groBercn Abmessungen

bei Getrieben m it verhaltnismaBig geringer Yerjiingung 
der Zahne vom auBeren zum inneren Ende yerwcndfaar. 
Man muB die Buchsen wiederum etwas langer machen, 
ais der Zahnbreite entspricht, und gewinnt dio fiir beide 
Enden riohtigen Formen, indem man in der naturgroBen 
Zeiehnung (Abb. 35) die Auftragungskreise mit der 
Biichsenverlangerung entsprechend vergroBerten bzw. 
Yorkleinerten Halbincssern zieht. Schwalbenschwanz- 
formigc Yerzinkung der Zahne m it dem Modelle ist gut, 
aber etwas umstaudlieh. Sie bietet den Vorteil genauestor 
Uebereinstimmung der Ausfiihrung m it der Zeiehnung, 
da die Zahne am Ortc ihrer endgultigen Lage eingeteilt 
und vorgerissen werdon und nachtragliclic Verschicbungen 
ausgcsehlossen sind. Andernfalls loimt man wiirfelformigo 
Blocke an den Kranz, zeichnet sic an, lost sio ab, gibt 
ihnen m it Stemmeisen, Hohlbcitel und Profilhobel dio 
richtigo Form und leimt sie wieder an den ursprungiichen 
Platz. In diesem Fallo kann der Kranz entweder genau 
auf das MaB des ZahnfuBcs abgedrcht sein oder aber um

Abbiidcmg 39. Trlebelmodell 
mit aus demVollengedrehteni 
Kbrpcr. Zahne beiderseits 

ganz Uberlappt.

auBerdem mittcls Holzschrauben m it der Unterlage rer- 
bunden. Jeder Ring wird zur Siellerung seines richtigen 
Durchmessers vor dom Aufbringen des nachsten ab
gedreht2) und mittcls eingetriebener Holznagol m it dem 
yorhergehenden Ringe yerbunden. Holznagel sind cisernen 
gegenuber entsehieden vorzuziehen, da diese beim A >- 
drehen derinnerenKranzsehrage gefahrlieh werden konnen 
Die Abb. 36, 37 und 38 vcranschaulichen die Ausfuhrung 
solcher Kriinzc. Im  allgemeinen wird die auBcre Schragung 
vor der inneren abgedreht, w o be i man sich zur Gowinnung 
des genauen Winkels eines Lineals a und einer ^  c 
lehre b (Abb. 37) bedient. U nter Umstanden konnen 
beide Lehren aueh zu einom Stuck yereinigfc werden. 
Abb. 38 laBt das Abdrehcn der inneren Schragung unter 
Zuhilfenahme einer Lehre e und dio Herstellung ( ' r 
Kantenfaser m it Hilfe von Lehren b und d erkennen. 
Wenn das Modeli Arme erhalt, dreht man die innere 
Schragung glatfc durch, wahrend bei Anordnung einer 
Mittelscheibe diese in mehreren Scgmenten schon ur- 
sprungiich m it yerleimt und nun im AnschluB an die 
innere Schragung abgedreht wird. Man hat dann Tor 
dem Abdrehen ein Loch in Mitte dieser Schcibe anzu- 
bringen, um die Nabe in Uebereinstimmung m it dem 
Mittel der Planscheibe anbringcn zu konnen.

Die Herstellung der Zahnmodello geschieht ebenso wie 
dio der Stirnradzahne, nur ist man in der Yerwendung von 
Lehrenbuchsen etwas mehr beschrankt. Solche sind nur

2) In  deutschen Modelitischlereien wird nicht selten 
der ganze Ring ohne vorhergehendes AuBenabdrclien 
teiner Bestandteile yerleimt.

etwa 3 mm mehr, so daB sich die Moglichkeit ergibt, 
drei bis vier m it Hilfe eines Sehwarmers hergestcUte 
Zahne in einem Blocke anzubringen. Das Ergebnis wird 
aber dann etwas ungonau, da zwei Schnitte m it verschicde- 
nen Ansiitzen gemacht werdon miissen.

Dio A rm e bilden die schwachste Stelle an allen 
Kcgelradmodcllen, da sie nicht so gut in don Kranz ein-

Abbildung 41. 
Triebelmodell mit eln- 
seitiger Scheibe und 

Nabe.

Abbildung 42. 
Ausschnitt aus einem Kamm- 
radmodellkranze mit abge- 

pafiten Kernmarken.

celassen werden konnen wie bei Stirnradern. Mittel- 
scheiben, wie in Abb. 38, gewahren jedenfalis groBere 
Sicherheit, sind aber fiir. groBe Rader nicht anwendbar. 
Man ist im allgemeinen darauf angewiesen, die Arm- 
modelle — giinstigenfalls m it einem Flansehe — an die. 
innere Schragung des Kranzcs stumpf stoBen zu lassen 
und dort durch Verleimung und m it diagonal gerichteten 
Schrauben zu befestigen. Eine bessere Hilfe gewahrt 
ein innerer Flanschring, in den die Armmodelle zur 
Halfte eingeschnitten und so wesentlich besser befestigt 
werden konnen.

Abbildung 39. Mit Holzniigeln gesicliertes 
und rerleimtes Kranzmodell.

Abbildung 37. Lehren zum Abdrehen 
der dufieren Schnigung.

Abbildung 35. In nat. Grofie auszufUhrende 
;Arbeitszeichnung.

Abbildung 38. Zabnkranz mit Mittelscheibe 
und Lehren zum Abdrehen der inneren 

Schragung und der beiden Abfassung n.J

Abbildung 40. Triebel
modell mit Yerleimtem 
Korper. Ziihne beider- 

seitsj)halb Uberlappt.
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Die Abb. 39,40 and 41 zeigen dio Ausf uhrung kleinerer 
Kegelradtriebel. Daa Modeli Abb. 39 ist aus yollem 
Holze m it achsial gerichteter Fascr gedrelit, wahrend die 
gleichfaUa aus jo einem Stucko geschnittenen Ueber- 
lappungsscheiben radialo Faserrichtung haben. Die Zahne 
wurden fur sich angefertigt. Fiir daa etwas groBere Modeli 
nach Abb. 40 wurdo der Korpor aus einer Reihe von 
Segmentschichton m it radial gerichteter Faser verleimt, 
so daB eine morkbare Scliwindung nur in der ungefahr- 
lieheren Richtung des Durelimessers erfolgen kann. Dio 
Modellringc zur halben Ueberlappung sind aus dem 
Vo)len geschnitton, was aber bei noch groBeren Modellen 
nicht mehr zulassig ist. Das gleichfalls aus Sogmontcn 
verleimte Modeli Abb. 41 hat eino Mittelscheibo m it 
aus dem Vollen geschnittener cinseitiger Nabo. Abb. 42 
zeigt den Kranzaussehnitt eines Kammrades m it ICern- 
marken, dereń eines Ende abgschragt ist, um sie anatands- 
los zugleich m it dem Hauptmodełle aus dem Sando 
bringen zu konnen. Carl Irresberger.

Z e n t r i f u g a l gegossene  K o lb e n r in g e .

Dio W a s s o n  P i a t o n  R i n g  Co. in Plain- 
ficld, N. J:, stellte umfangroieho Versuche an, urn gute 
Kolbenringe in g-uBeisemen Dauerformen zu giefion. 
D erart erzcugte Ringo orwiesen sieh aber ais wenig 
brauchbar. Die beim Gusso ontstandeno Ila rte  lieB sieh 
zwar durch ein kurza?, wenig umstandliches Gliihyer- 
fahren leicht beseitigen, so daB die Iliinge gut bearbeitbar 
wurden; da aber dabei der urspriinglieh chcinisch ge- 
bundc.no Kohlenstoff nicht in Graphit, sondern in  Tem- 
perkohle umgewandelt wurde, fehlte den Ringcn die 
sdunicrende Wirkung des Graphitgehaltes in  Sandformen 
gegossoner Ringe, so daB sio sieh im Retriebe nicht 
gut bewiihrten. Man lirach darum diese Versuehe ab und 
ging dazu iiber, die Ringo in  Sandformen duroh Zentri- 
fugalguB zu erzeugen, wobei, wie H. E. D iller1) be
riehtet, ausgezeichnete Ergebnisse erzielt wurden. Die da- 
naeh hergestellten Kolbenringe waren besser ais naeh der 
sonst ufalieJien Giefiereipraxis hergestellto, sio wdesen unter1 
sonst gleichen Verhaltnisscn ein feineres Korn auf, die 
Fehlgiisso sanken auf durehschnittlich 2o/0j man sparte 
an Eisen fiir Eingusse und Steiger, hatte auf der Grund- 
flachoneinlieit ein wesentlieh gro Bereś Ausbringen und 
erzielto mit demselben Eisen betrachtlich hohere Festig
keit. Das yerwendete Eisen mit 3,5 o/o Gesamt-C, 1,90 
bis 2,00 o/o Si, 0,1 (J/o S, 0,8 o/o P und 0,5 o/o Mn ergab 
in Probestaben, die in feststehenden getroekneton Formen 
gegossen worden waren, 1400 bis 1750 kg/cm2 Festigkeit, 
in Probestaben dagegen, dio auf der Zentrifugalmasehine 
gegossen worden waren, 2150 bis 2300 kg/cm 2. Yon 
groBter Wichtigkeit fiir guten Gicfierfolg erwioa sieh die 
gonaue Einhaltung einer mittels Segerkegel Nr. 15 fest- 
zustellenden Giefiwarmc von 143002).

Abb. 1 zeigt einen leeren fiir das neue Verfahren 
benutzten Formkasten, in don zunachst eino Lago von 
12 mm starken Kernen a  (Abb. 2) derart eingclegt jwird, 
daB ein geschlossener Ring entsteht. Dieso ICerne be- 
stehen aus einer Masso von seharfem Sand und Oel und 
diencn hauptsachlich ais Fulirung zum gloichmiiBigen 
Ausstreichen des Rodens mit einem Gemenge von seharfem 
Sand und von feuerfestem Ton. Es wird m it der Hand 
eingedruckt und mit einer Poliersehiippe glattgestrichen, 
so daB es mit der Oberflaeho des Kernringes eine Ebene 
bildet. Abb. 3 liiBt eino Form in diesem Arbcitszustande 
erkennen; der Kernring orsdioint etwas dunkler ais der 
Relag dn der .Mitta. Der Bolzen in der Mittc deckt eine 
Oeffnung im Formkasten, die dazu dient, don Kasten am 
Mittelbolzen der Zentrifugalmasehine festzusdirauben. 
Der Relag wird mitsamt dem Kernringo goschwiirzt und 
getrocknet, worauf eine Lage Kerne b m it der in der 
Abbildung sichtbaren Flacho nach unten in den Kasteu

!)  Foundry 1920, 15. Febr., S. 127/32.
2) Das Eisen fiir die grundlegendon Versuche wurde 

im Tiegelofen gesehmolzen. Man brauchto daher nur 
einige Segerkegel Nr. 15 auf die Schmelze zu legen und 
so lange zu warten, bis sie yollig gesehmolzen waren.

gelegt wird. Der yertiefte Ring dieser Korno bildat die 
Form fiir einen Kolbenring. Es folgen zwei Lagen 
Kerne nach d, weiter ais Abdeckung der bis dahin im 
Formkasten untergebrachten yier Kemlagen eine Lage 
breiterer Kerne e und schliefilich noch eine seehste Lago 
bestehend aus Kernen a. Die samtliehen Kerne werden

Abbildung 1, Leerer Formkasten mit Lehre A 
und einem damit hergestellten Formring.

durch keinerlei Klebstoff miteinander yerbunden, son
dern durch einen an den Formkaston gesehraubtoa 
eisomon AbschluBring A (Abb. 5) sicher zusammenge- 
halton. A bb..4 zoigt ©ino Form naoli Einlogung oiner 
Schicht b und Abb. 5 nach Einlegung der oberen Kern- 
eehicht a. Zur Gewinnung yon Probestaben legt man

Abbildung 2. Zu Kernblichsen geformte Itingabschnitte 
zum Aufbau einer Form.

von Zeit zu Zeit an Stelle einer Reihe von Kernen b 
eine solche von Kernen o ein. Die kreisrunden Lijcher 
in den Kernen dienon ais Eingiisso und ais Steiger. Nur 
die unmittelbar auf den Bodenkernen ruhenden Kerne b 
sind m it flachen Einlaufen y yersehen, durch die das 
fliissige Eisen in dio runden Steiger und danaeh durch die

auch in  den d-Ker- 
nen angebrachten 
schmalen Ansclinitte z 
in die Ringformen 
gelangt. Die Kerne e 
sind breiter ais die 
Kerne b, c, d und ste
hen iiber diese etwas 
yor. Dadureh wird 
wahrend des Gicfiens 
einem Ueberfliefien 
Yorgebeugt.

Der Formkasten 
wird auf den Mittel
bolzen dor Drch- 
sclieibe geschraubt 
(Abb. 6), Eisen in 
die Mitte der Form 

gegossen und die Mas chi ne anlaufen gelassen. Die Um- 
fangsgeschwindigkeit muB so groB sein, daB das Eison mit 
einem Drueke yon 7 kg/cm 2 in die Form getrieben wird, 
was oiner durchschnittliehen Umdrdhungszahl von 300 
in der .Minuto entspricht. Die vier libereinander ange- 
ordneten Formen laufen yon unten nach oben dor Reihe 
nach voll, da die oberen Ringkerne (d in Abb. 2) nicht

Abbildung 3. Formkasten mit 
Icrtigem Bodenbelag.
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Abbildung 4. Formkasten nach Ein- 
legung der Kernlage B.

Abbildoug 7. AbguB mit 
yier Koibenringen unmit- 
telbar nach der Enfcnabme 

aus der Form.

mit Einlaufen y gleich don Kernen B versehen Bind, 
Abb. 7 zeigt einen eben der Form entnommenen Klotz 
von vier Koibenringen m it den noch nicht abgetrennten 
Trichtern.

Giefit man zu wenig Eisen in die Form, so laufen 
die oberen Ringe nicht mehr voll; bringt man zu yiel 
Eisen hin eon, so bildet sieh ein Ring innerhalb des unteron 
Kern kran zes, dessen Entfernung keine Schwierigkeit 
bietet, da er nu r durch die diinnen Einlaufe mit dem Ab- 
gusso zusammenhangt. Man lafit die Form nach dem 
Eingiefien des Eisens etwa II/2 niin lang mit ungefahr 
300 Umdrehungen in  der Minutę laufen, danach ist das 
Eisen genugend erstarrt, um den Kasten ausleeren zu

konnen. Die Formkasten werden in Wasser gekuhlt und 
konnen auf diese Weise rasch wieder aufs neue benutzt 
werden.

Die Antriebsvorriehtung mittels einer Doppelkegel- 
trommel und Riemenubertragung ist der Abb. 6 zu ent- 
nehmen. Abb. 1 zeigt die Formerei von Ringen eeltener 
Yorkommender Abmessungen, bei denen es sich nicht 
lohnt, eigene Kernbiichsen anzufertigen. Man dreht dann 
einen Ring nach dem anderen mit einer kleinen Lehre 
auf, schliefit das Ganze mit einem gufieisernen Ringe nb 
und gewinnt so einen AbguB nach Abb. 8, von dem die 
einzelnen Ringe auf einer Drehbank abgestochen werden 
miissen. C . Irresberger.

Um schau.

Die Zusammensetzung des Eisens fiir Kolbenringe.
In  einem Yortrage vor dem Zweigrereine Birming

ham der Institution of British Foundrymen berichtet 
A. H a r le y  uber Erfahrungen bei der Erzeugung von 
Koibenringen1). Gute Kolbenringe mussen stark genug 
sein, um a lle n  vorkommenden Beanspruchungen stand - 
zuhalten, sie mussen sich in kaltem Zustande ausreichend 
durchfedern und diese Eigenschaften auch bei den hohen 
Innentemperaturen von Explosionsmotóren beibehalten. 
Weiter muB ihr Gefuge Gewahr geringster Abnutzung im 
Bctriebe bieten und ihre Abmessungen sowie ihr Be- 
arbeitungsverfabren einen angemessen gleichmaBigen 
Druck auf die Zylinderwande sichern. Diese Bedingungcn 
lassen sich nicht erreichen durch den AbguB einzelner 
Ringe, man ist yielmehr darauf angewiescn, entsprechend 
bemessene Zylinder zu gieBen und davon dio Ko lbsn lingę 
abzustechen. Hierfiir sind dreierlei Yerfahren im Ge- 
brauche: der GuB in Sandformen, in feststehenden und 
in rotierenden Schreckschalen. In  allen drei Fallen muB 
auf genaue chemische Zusammensetzung des Eisens und 
auf stets gleichbleibende GieBwiirme geachtet werden.

Fur Sandformen sind folgende Zusammensetzungen 
des Eisens im fertigen Ringe gebrauchlich, trotzdem sie 
nicht immer ganz befriedigende Ware ergeben und ins-

*) Foundry 1920, 1. Juni, S. 435.

besondere fur Flugmotore m itunter zu Beanstandungen 
infolge zu grobkornigen Gefuges AnlaB gaben:

I II
. - 3,43 % 3,20 %

Gebundener Kohlenstoif . . . . 0,53 % 0,63 %
G ra p h i t ................................ . ■ 2,90% 2,57 %

- . 1,44% 1,49 %
0,09 %
0,80 %
1,09 %

Mit solchem Eisen ausgefuhrte Festigkeitsproben er- 
gaben Festigkeiten von 2032 bis 2562 kg/cm2.

Durch Steigerung des Sehwefelgehaltes lassen sich 
wesentlich hohere Festigkeiten erzielen; es wurden m it im 
Tiegel gesehinolzenem Eisen bei 0 ,24%  Schwefel Festig- 
keitswertc bis zu 2979 kg/cm2 und m it Eisen aus dem 
Kuppelofen noch immer 2940 kg/cm2 erzielt. Diese 
Ziffern besagen aber nicht allzuviel, da nicht auch die 
Elastizitats- und Dehnungswcrte ermittelfc wurden. Da
gegen liegen von einern im Kuppelofen m it Stahlzusatz 
crschmolzenen Eisen folgende vollstandigere Werte vor: 

Zusammensetzung des Eisens im Abgnsse:
G es3m tkohlenstoff................................. 3,42 %
Gebundener K ohlenstoff........................  0,59 %
Graphit . . . - .................... .. • • * • 2 ,83%
S iliz ium ..................................................... 1*60 %
Schwefel..................................................... 0,13 %
M a n g a n ................................ .... 0 ,85%
P h o sp h o r ......................... ........................ 0,G3 %

Abbildung 5. Formkasten nach Eln- 
legung der Abschluttkernlage A.

Abtildnng G. Antrlebsrorrichtang mit 
gieBfertigem Formkasten.

Abbildung 8. 
Mittels Lebren her- 
gestellter Klotz von 

5 Bingen.
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Pruf ungsergebnisse:
Durchmesser der B in g e ........................ 94,4 mm
Hohe der Bingo . . . .........................50,1 „
B re ite .........................................................3,6 „
Dehnung bei 1588 kg/om2 .................... 4,4 %
Bleibende S tr e e k u n g ............................ 0,6 „
Gesamte D e h n u n g .................................11,4 „
B ruehfestigkeit....................................  2849,0 kg/en.2

Beim Gusse in Schreckschaien kommt es neben der 
groBten GleichmaBigkeit in der Zusammensetzung des 
Eisens auf das Yerhaltnis dor Wandstarken der Sclircclc- 
sehale und des Abgusses, auf die GieB warme und auf die 
Warme dor Sohreekselialo selbst an. Dasselbe Eisen 
ergab beim Gusse in kalten Sóhalen zu harte und beim 
Gusse in heiBen Sehalen zu weiche Abgiisse.

In  Sandformen yergossenes Eisen ergibt einen hoheren 
Gehalt an gebundenem Kohlenstoff ais beim Gusse in 
Schreckschaien, gleichyiel ob diese kalt oder grundlieh 
yorgewarmt waren. Zur Sicherung eines hoheren Gehaltes 
an gebundenem Kohlonstoff ist es notig, den Phosplior- 
gehalt zu steigern,

Dio Wirkung verschiedener Formen auf den Gehalt 
an gebundenem Kohlenstoff zeigen folgende Zahlen:

Eisen Nr. I i t III iy V

Gegossen in: 
Sandform . . 
heiBer Schreck- 

sclialo . . . 
kalter Schreck- 

schale . . .

geb. C %

geb. G % 

geb. C %

0,47

0,34

0,39

0,48

0,36

0,35

0,34

0,38 0,38

0,48

0,23

.0,35

Fiir dio drei Formverfahren: Sandformen, fest- 
stehendo und rotiorondo Schreckschaien, haben sich fol- 
gende Gehalte in den Abgiissen bewahrt:

Sand
formen

Schreckschaien
fesfc-

slchcnd
ro-

tierend

Gesamtkolilonstoff . . % 
Gebund. Kohlenstoff . %
G r a p h i t .................... %
S i l i z iu m ....................%
S ch w efe l.....................%
Phosphor ....................  %
M a n g a n .................... %

3,38
0,78
2,60
1,70
0,11
1,05
0,63

2,93
0,76
2,17
2,63
0,06
0,14
0,65

3,43 
0,73 
2,70 
1,86 ! 
0,10 
1,00 
0,99 i

hierbei ergab das Eisen aus den Sandformen 2611 kg/cm2 
Festigkeit, dasjenige aus den feststehenden Schreck- 
schalen 3213 und das aus den rotierenden 2464 kg/cin2.

O. Irresberger.

Abgiisse aus Monelmetall.

Monolmetall — 67 % Niekel, 28 % Kupfer und
5 % andere Metallo, hauptsachlich Eisen, Mangan, Silizium 
und Kohlenstoff — ist gekennzoichnet dureli groBe Be- 
stiindigkeit atzenden Einflussen gegeniiber und dureli 
hoho Festigkeit. Von der amerikanisehen Istmus-Kanal- 
Kommission an 172 Schmelzungen durchgefiihrte Ver- 
suche ergaben nach einem Berichte von Keginald Traut- 
schold1) folgende W erte:

F estigkeit........................ .... . . 5060 kg/cm2
E lastiz ita tsg ren ze ....................  2596 „
Dehnung (50 mm langer Probe-

s t a b ) .........................................34 %
Querschnittsvorminderung . . 32 %
Schm elzpunkt............................  1360°
Spezifisches G ew icht................ S,87
Elektrische Leitfahigkeit . . . 4 % (Kupfer =  100%)
W iirm eleitung.............................V5 der des Kupfors
Schwindung................................ 2 %
Harto des gegossenen Metalles . 20—23 

(Kugeldruckprobc)

*) Foundry 1920, 15. Aug., S. 649/51.

Der hoho Schmelzpunkt und das sehr betrachtliehe 
SehwindinaB bedingen eine Behandlung beim Formen 
und GieBen, dio derjenigen des Stahles nahe yęrwahdt 
ist und von dor gewohnlieher Metallegieruugen betrachtlich 
abweicht. Der Schmelzpunkt (1360°) liegt zwischen 
demjonigon durchschnittlichen GuBeisens (1200 bis 1240°) 
und dem von Stahl (1350 bis 1400°), weshalb die gewohn- 
lichen MotallgieBereiofen zum Schmelzen yon Moncl- 
metall nicht ausreiclien. Nur in einem bisher bekannt- 
gewordonen Falle ist es einor GieBerei gelungen, nach 
Ueberwindung yieler Schwierigkeiten Monelmetall in 
einem olgefeuerten Ticgelofen zu schmelzen. Sonst be- 
dient man sich dazu eines besonders gebauten Flamm- 
ofens m it Oelfeuorung und natiirHchem Zuge, hiiufiger 
aber und m it nocli zuverlassigerem Erfolge eines kipp- 
baren elektrischen Schmclzofens. Ein solcher ist fiir 
kleino wie fur groBe Schmelzungen glcich vorteilhaft 
und bietet insbesondere dio Moglichkcit, dio Sehmelz- 
tem peratur sehr rasch zu erreichen und dann die Schmelze 
boliebig lange in dieser Warme zu erhalten. Man bedeckt 
die Sohlo des Herdes m it einer Lago von Holzkohle ohne 
Zusatz irgendcincs FluBmittels und ha.lt das gesclunolzeno 
Metali bis zum Abstiche unter einer Schlackendeckc. 
Abgestochen darf erst werden, wenn die Schmelze dio 
GioBtemperatur von 1550° erreicht hat. Vor dem GieBen 
riilirt man etwas Magnesium zum Desoxydioren in das 
fliissige Metali. Der GuB soli so rasch ais moglich bowerk- 
stclligt werden. Man bedient sich dabei m it Lehm aus- 
gestrichener GieBpfannen und benutzt zum Biihren und 
zum Abwehren der Schlacko einon eisernen Stab. Monel- 
metall hat zwar groBe Neigung Stahl aufzunehmen, 
bei einiger Vorsicht besteht aber keine Gcfahr einer 
scliadlichen Eiscnaufnahme. Ein kleiner Zuwachs an 
ELscn zum ursprunglichon Gehalte dayon ist vollig un- 
bodcnklich.

Der fiir die Form en yerwondete Sand muB annahernd 
ebenso feuerbestiindig wie der fiir StahlguB benutzte sein. 
Man h a t es nur insofern leichtcr, ais dic Formen fiir 
Monelabgiisso recht erhebliehe Kohlenstaubzusiitze vcr- 
tragen. Eine yielfaeh gebrauchlicho Sandmischung be
steht aus 52 % altem Form sand, 26 % neuem Formsand, 
10%  reinem Quarzsand, 10%  Kohlenstaub und 2%  
Mehl. Nach dem Ausheben des Modelles wird dio Form 
m it Graphit gestaubt, von Hand poliert, m it einer 
Melasselosung bestrichcn und gut getroeknet. Bei An
ordnung der Form kommt sehr viel auf richtige An- 
bringung der Trichter und Steiger und auf recht reich- 
liclie Entliiftung an. Bei den Modellen soli fur weit- 
gehendo Brechung aller seharfen K anten und Winkel 
dureh Abrundungen und Hohlkehlen gosorgt werden

Die Korne mussen auBergewohnlich stark und feuer- 
bestandig sein und dennoch nach dcm Abgusse leicht 
zerfallen. Diese Bedingungen werden am vollkommcnsten 
yon Oelkernen erfiillt, auBerdem haben sich manche 
in StahlformgieBereien yerwendete Kernkompositionen 
ais brauclibar erwiesen. Eine gute i\Iischung wird aus 
scharfem Sand und 1 y2 bis 2 ^  Gewichtsprozenten ge- 
kochtem Leinol hergestellt. Kerne, die infolge ihrer 
groBen Abmessungon bei geringer Stoffstiirke m it dieser 
^Miscliung zu schwach ausfallen wurden, erhalten einen 
Zusatz von etwas gemahlenem feuerfestenTon, z. B. 80% 
Quarzsand, 10 bis 15 % gemahlenem ff. Ton, 4 bis 8 % 
Mehl und 1 bis 2%  gckochtem Leinol oder hochwertigem 
Kernol. Wenn die Kerne besonderen Biegungsbean- 
spruchungen tihterworfen sind, liiBt man den Melilzusatz 
weg. Auch eino Miscliung' aus 90 % Quarzsand lind
10 % ff. gemahlenem Ton, die m it óprozentiger Mclasse- 
losung elastisch gemacht wurde, liat sich gu '.bewahrt.

Die Form en fiir Monelmetallabgusse laśsen sich aucli 
auf Formmasehinen herstellen, man kann diesbezuglicli 
sagon, daB Formmasehinen im selbcn Umfange wie m 
der StahlgieBerei yerwcndbar sind, es laBt sich mit PreB- 
maschinen ebensogut wie m it Ruttclforni maschinen 
arbeiten. Man h a t bereits in groBem Umfange Abgiisse 
aller A rt von kleinsten nur ein zehntel Kilogramm wiegen- 
den Stucken bis zu Teilen im Gewichte von 12 000 kg 
aus Monelmetall hergestellt. Insbesondere wird dieses
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Motali fiir Schiffschraubon, Pumpenzylinder, Wasserradcr, 
TurbinenguBstucke, RohrpaBstuoke und iihnliche kor- 
rpdierendcn Einflussen unterworfcne Metallteile bevorzugt.

Die Horstollung von Monolmetallabgussen erfordert 
untor allen Umstanden eine botrachtliche Summo yon 
Erfahrungen. Diese mussen erst gewonnen werdenj dio 
iiur gelegentliche Erśeugung solcher Abgiisse auf Grund 
sonstiger n o e li so roichlicher allgemciner Erfahrungen 
itł der MetallgieBerei wird zunachst stots nur MiBerfolge 
zeitigen. O. Irresberger.

Eisen-, Stahl- und MetallguB.
(Scblufi Ton Seite 538.)

6. GrauguB.
Dr. R. M oldonke woist m it Recht darauf hin, wie 

ijotwendig es ist, daB dor Maschinenkonstrukteur sich 
m it der neuesten Entwicklung des GicBcreiwescns ver- 
trau t macht, wenn er nicht ganz auf den GieBor ange-

■ wiosen sein will. . _ _
Die Verhiiltnisse des Kohlenstoffs im GuBeisen. Im 

GuBeisen findet sich der Kohlenstoff zum Teil ais Graphit 
in kristallinisclier Form dem Eisen beigemengt und zum 
Toil chemiach gebunden. Menge, Verteilung und physi- 
kalische Beschaffenheit des Graphits, der sioh aus der 
mit GuBeisen bezoichneten Losung im Augonbliclc ilires 
Erstarrens aussclieidot, sind von mindestens ebenso groBer 
Wichtigkeit fiir don Ingenieur .wie Festigkeit und Be- 
arbeitungsfahigkeit des GuBstiicks. Wahrend der Gesamt- 
kohlenstoffgehalt duroh das ganzo GuBstuck hindurch 
dorselbo ist, sind der Graphit und der gobundene Kohlen
stoff so yerteilt, daB die Mitte des Querschnitts die groBte 
Graphitmengo aufweist. Da mit zunohmeridcin Gehalt 
an gobundonem Kohlenstoff dio Harto steigt, ist das GuB- 
gtiick auBon harter ais innen. AuBerdcm bildet sich in- 
folgc der Einwirkung der Fcuchtigkeit des Formsandes, 
wenn die Form nicht gonugend m it Graphit ausgestiiubt 
ist, Eisenoxyd, das zur Erhohung der Harto der GuB- 
oborflaehe beitriigt. ■

Hieraus geht horror, daB GuBeisen gewissermaBen 
ais Stahlart angesehen worden kann, dio einen gewissen 
Prozontsatz gebundenen Kohlenstoffs enthalt und ne x-n 
dem meohanisch beigemengten Graphit dio anderen Be- 
standteile in hoheren Prozentsatzen aufweist ais jeder 
andere Stahl. Wenn also z. B. dio Analyse der Spane, 
die von der Oberflaoho einer flachon GuBeisenplatte ab- 
gehobelt sind, 2 %  Si, 0,7 % Mn, 0,45 % P und 0,12 /o 
bei einem Graphitgehalt von 3,2% und einem Gehalt an 
gebundenem Kohlenstoff von 0,3 % ergibt, dann kann 
man fur praktische Zwccko den Oberteil dieser Platte ais 
einen 30er Kohlenstoffstahl auffassen, der Yiel Graphit, 
doppelt soviel Schwefel und zehnmal soviel Schwefel wio 
Stahl im landliiufigen Sinne enthalt. Dio Tatsache, da 
die Anteile dor boiden Kohlenstofformcu von dor Ooer- 
flache des GuBstiicks nach der Mitte zu sich verandorn, 
zeigt, daB die Analyso binsichtlich des Gesamtkohlen- 
gtoffs zwar einwandfrei sein kann, indessen ist die lo s  - 
stellung der Bestandteile „Graphit" und „gebundener 
Kohlenstoff1* dabei wertlos, wenn nicht ein einzelner le li 
des GuBstuckqucrschnitts wio im yorstehenden Bcispiel 
betraehtet wird. .

Dor Siliziumgehalt, der in erster Linio die Bddung 
der beiden Kolilenstoffarten beeinfluBt, kann je nach 
GuBart von 0,35 % bis 3,25 % betragen. Das Fehlen yon 
Silizium gestattet dem Kohlenstoff, in  chemisc er er 
bindung m it dem Eisen zu bleiben. Mit zunohmendcm 
Siliziumgehalt verliert das Eisen die Fahigkei , en 
Kohlenstoff zu binden, und seheidet ihn beim Fes wer en 
zum Teil ais Graphit aus. Jo hoher der Siliziumge a , 
um so groBor der Graphitgehalt. Je dunner der yuer 
sohnitt, um so groBer ist dio Fahigkeit- des Eisens, en 
Kohlenstoff in  chemiseher Bindung zu halten tro z \o r  
handenen Siliziums. Da der Siliziumgehalt bei den 
dunnen Querschnitten notig ist, um zu yerhuten, dau sio 
hart werden, und da vom GieBereimann yerlang wir , 
daB er GuBstiickc liofort, dio sich gut bearbeiten lassen, 
śo ist er gezwnngen, don Siliziumgehalt seiner Ga ieriu.0 
m it Rucksicht auf dio dunnen Q u e rs c b n i t te  zu bomessen,

Ł n

sonst konnte es ihm passieren, daB die dunnen Rippcn 
und Leisten seinor Stucko h a rt und bruchig wurden, 
Yielleicht sogar konnten dieselben das Gefuge weiBen 
Eisens annehmen, wodurch der SchwindungsmaBstab 
yergroBert wird, was ein Vorwerfen und innere Span
nungen zur Folgo hat. Auf diese metallurgischen Vor- 
gange hat dor- Konstruktcur Rucksicht zu nehmen und 
beim Entwerfen plotzliclic Uebergango von starken zu 
schwachen (Juerschnitten, soharfe Ecken usw'. zu ver- 
meiden, m it anderen W orten: er muB fiir riehtige Ma- 
terialyerteilung sorgen und das GuBstuck so gestalten,. 
daB es den durch die Eigenschaften des Materials beding- 
ten Veranderungcn ohne Schwierigkeit naeligeben kann.

In ' der EisengieBerei spielt der Gesamtkohlenstoff- 
gelialt eine bedeutende Rolle. In den letzten Jahren ist 
dem im Flammofen erzeugten FluBeisen m it Yerhaltnis
maBig niedrigem Gesamtkohlcnstoffgehalt, dem sogenann- 
ten „Kauoncneisen“, ein Wottbewerber in  dem im Kuppel
ofen unter reichlieher Beigabe von Stahisehrott erschmol- 
zenen Eison entstanden. Auch hat man den FrischprozcB. 
im Flammofen dadurch zu verkurzen yersucht, daB man 
bis zu 30%  Stahisehrott dem Bade aus Roheisen _ und 
GuBschrott zugab. Diesen beiden letzten  Erzougnissen- 
wurde falschlicherweise der Name „ H a lb s ta h l  bei- 
gelegt von Louten, die offenbar die Eigenschaften dieses: 
hochwertigen GuBeiscns nicht kannton, das keinesfalls 
etwa dio Eigenschaften des Stahls besitzt. Fiir den Kon-; 
strukteur ist dieses Metali deshalb bedeutungsvoll, weil 
es moglieh ist, durch den groBen Stahlzusatz den Kohlen
stoffgehalt so herunterzubringen, daB ‘ dio ' Festigkeit 
gegeniiber gewohnliehem GrauguB fast verdoppelt wird 
und beim Drehen Spane iihnlich wio bei hartem Stahl ent- 
stohen. Nur der beste Kuppelofen und saohgeniaBes 
Anbringon der Eingiisse ermoglichen boi diesem Stahl
zusatz blascnfreien GuB, der frei von inneron Spannungen 
ist, Der Siliziumgehalt muB besonders sorgfaltig iiber- 
waeht werden, damit dio Trennung yon Graphit und g c - , 
bundenem Kohlenstoff so erfolgt, daB der letztore niedrig 
genug ist, um eine gute Bearbeitungsfahigkeit zu sichcrn. 
Die Folgę der kunstlichen Erniedrigung des Gesamt- 
kohlenstoffgehalts (bis auf 2,25%  oder noch weniger, 
etwa bis an die obsre Grenze des Stahls) ist, wenn der Ge
halt an gebundenem Kohlenstoff normal gehalten wird, 
die, daB sich ein niedrigorer Graphitgehalt ergibt. _Er- 
klarlicherweiso ist die Ausbildung dieses Graphits feiner 
ais bei gewohnliehem GrauguB, dadurch werden dio 
T re n n u n g se b en e n  im Gefugo beim erstarrten GuBstuck 
kleiner und wrenigor zahlreich, und dieses erhiilt eine 
groBere Festigkeit. AuBerdcm ist der Phosphorgehalt 
geringer, weil ja die Stahlzugabe nur wenig Phosphor

LI' t ! Dio Stucko sollen bei normalem zu bearbeitendem 
GuB nicht weniger ais 0,5 % und nicht mehr ais 1 % Man
gan enthalten. Phosphor soli so wenig wic moglieh dann 
sein. Mit Rucksicht auf die zur Verfugung stehonden 
Roheisensorten soli cr bei starkeren Stiicken m it dicken 
Ouerschnitten unter 0,4 % bleiben. Fur dunne GuB- 
stuoke, wie KunstguB, Architekturteile, Ofenplatton, ist 
ein Gehalt yon etwa 1,0 % Phosphor erforderlieh, damit 
die Feinheitin der Form gut herauskommen. In der Zab- 
lentafel 1 sind eine Reiho Analysen zusammengestellt, 
wl-. sio sich fur GuBstucko der yerschiedensten A rt in  der
Praxis bowahrt haben. _ .

Neue/e Bsstrebungen in  der EisengieBerei. Wahrend 
die Anforderungen des Kneges bei anderen Industrien 
eine auBerordentliche Entwicklung zur Folgo hatten, 
hatten die GieBereien wegen der Schwierigkcit der Be- 
sehaffun^ von Arbeitskraften und Rohstoffen die groBte 
Muhe, ihre Erzeugung aufreehtzuerbalten. Unerschwing- 
liche 'Roheisenpreise fuhrten zu ein-.-r derartig hohen 
Schrott-beigabo beim Gattieren, daB wr IirscheinUch inner
halb der nachsten zwanzig Jahre, wenn erst die GuB- 
erzeu^nisse dieser Periode ais Schrott wieder in  die GieBe
re ien  °zuruckgelangen werden, der GieBereimann ernst- 
haften Fragen von schwefel- und osydreichen Eisen- 
sorten gegeniiberstehen wird. Anteilo von 90_% Schrott 
in den Gattierungen und GuBstucke m it uber 0,2 ,0 
Schwefel waren an der J^agesordnung.
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Zahlentafel 1. E m p f  e h le n s w e r te  A n a ly se n  f i ir  y e r s c h ie d e n e  A r t e n  v o n  G u B s tiick en .

Leicht Mittelschwer S.:liwer

GuBart Si
0//o

Mn
%

S
%

P
%

>63. C 
%

Si
%

Mn
0//o

S
%

P  c 
%

.es. C 
%

Si
0//o

Mn
%

S 1 
%  1

P
%

3 es. C
0//o

Saure bestandig . . 2,00 0,75 J.051) 3.201) 3,25*) 1,50 1,25 >,05Ł) 3.201) 3,25*) 1,00 1,25 3.051) C(.201)
Landwirtschaftl. 

Maschinen . . . 2,50 0,60 3,06 3,75 3,75 2,25 3,70 3,08 3,70 3,50 2,00 3,80 3,10 ),60 3,25

Luftzylinder . . . 
Gliihtopfe . . . .  
A utomobilzylinder. 
Kugoln f . Putzfasser 
B ettp latten  . . .

1,90

2,25

0,70

0,65

3,08

3.081)

3,50

0.401)

a,40
__

3.251)

1,50
0,65
2,00
0,75

3,80
3,20
0,75
0,50*)

3,09
3,08
B,08l)
0.151)

0,40
0,20
0,40*)
0.401)

3,25
3,50
3,25*)
3,75*)

1,00

0,50

3,90

0,50*)

3,10

B.ISMi

i,30

),401)

3,00

3,75*)

2,00 0,70 0,08 0,60 3,75 1,75 0,75 0,10 0,50 3,50 1,50 0,80 0,12 3,40 5,2o

KesselguB . . . .  
Wagonrader . . . 
KokillenguB . . . 
K o k ille n .................

—
— — _

—
2,00

1,00

0,80

0,50

0.061)

0,05

0,20l )

0,20

3.501)

3,00

0,65

1 
O 

© 
i 

l 
o 

© 
1

O 
-H

0,08
0.061)

3,35
3,20i)

3,50
3,50Ł)

Breohbaoken . . . __ __ . 1,00 1,00 0,04 0,20 3,50 0,80 1,25 0,06 3,20 3,25

Sohabotten . . . .  
DynamoguB . . . 2,50 0,50 0,05 0,75 3,75

1,50 0,60 0,05 0,20 3,00 1,25
2,15

0,80
0,50

0,06
0,06

3,20
0,50

2,75
3,25

Elektrom aschinen-
0,50 3,50g u B ......................

Masohinenrahmen .
3,00 0,50 0,03 0,60 3,75 2,75 0,50 0,05 — — ---

— 2,00 0,60 0,08 0,50 3,50 1,75 1,00 0,10 0,40 3,00

Eeuertopfo, R oste . 2,25 0,60 0,05 0,20 3,50 2,00 0,80 0,06 0,20 3,25 — '— — *
Schwungrader. . . 2,00 0,50 0,05 0,50 3,50 1,50 0,60 0,06 0,40 3,25 1,25 0,70 0,08 3,30 3,25

Reibungskupp-
0,70 0,12 0,50 3,50lu n g e n ................. 2,40 0,60 0,10 0,70 3,75 2,00 — _ —

O fen g u B .................
Gasmasohinen-

2,40 0,60 0,05 0,60 3,75 2,15 0,80 0,06 0,50 3,50 — --- —

2,00 0,70 0,08 0,40 3,25 1,50 0,80 0,09 0,30 3,00 1,25 0,90 0,10 0,20 2,85

zylinder . . . .  
Zahnrader . . . . 2,25 0,60 0,08 0,70 3,75 2,00 0,80 0,09 0,60 3,50 1,50 1,00 0,10 0,50. 3,25

Glasformen . . . . __ __ __ — 2,50 0,60 0,04 0,20 3,25 — ■— — . —
Roststfi.be . . . . _ _ __ __ __ 2,00 0,60 0,05 0,20 3,50 — — — —
Kąnoneneisen . . — — --- — — 1,50 0,50 0,05 0,30 3,25 1,00 0,60 0,05 0.30 3,00

H arter GuB . . . 2,50 0,70 0,08 0,80 3,75 — — — — — — —■
H itzebestand. GuB 2,00 0,80 0,06 0,20 3,25 1,50 J.00 0,06 0,20 3,00

H ydraul. Zylinder . 
Brammenformen .

1.50 0,80 0,05 0,40 3,25 1,00
1,25

1,00
0,80

0,08
0,06

0,20
0,20

2,85
3,75

MaschinenguB . . 
E orderrader. . . .

2,50 0,60 0,08 0,70 3,75 2,00
0,90

0,80
1,00

0,09
0,10

0,60
0,20

3,50
3,00

1,50 1,00 0,10 o,no 3,25

Z ie r g u B ................. 2,75 0,60 0,06 0,90 3,75 2,25 0,70 0,08 0,80 3,50' — — — —

(W asser) RohrguB . 2,25 0,60 0,06 0,80 3,75 2,00 0,80 0,08 0,70 3,50 1,5C 1,00 0,10 0,60 3,50

Kolbenringe . . . 2,0C 0,70 0,05 0,60 3,50 1,75 0,80 0,06 0,50 3,25 — —
Riemscheiben . . . 2,40 0,50 0,05 0,70 3,75 2,15 0,60 0,07 0,60 3,50 1,9C 0,70 0,09 0,50 3,25

R adiatoren . . . . 2,2ł 0,70 0,06 0,80 3,50 — — — — — — —
Walzen (Kokillen

guB) ................. .... _ 0,80 0,06 0,40 3,25 __ 1,00 0,08 0,30 3,00

Weicher GuB . . 2,6C 0,50 0,06 0,60 3,75 2,40 0,60 0,08 0,50 3,50 — — — ---
Schmutzwasserrohre 2,2E 0,60 0,08 0,80 3,75 2,00 0,80 0,10 0,60 3,50 — — — * O KA
Dampfzylinder . 
Ofenplatten . .

2,00
2,5C

0,60
0,5C

0,08
0,06

0,50
1,00

3,50
3,75

1,60
2,25

0,80
0,60

0,09
0,08

0,40
0,80

3.50
3.50

1,2 5 1,00 0,10 0,30 o,5U

12,85
Ventile . . . . 2,2£ 0,6C

1 —
0,07 0.50 3,25 1,75 0,80 0,08 0,40 3,00 1,2 5 1,00 0,09 0,30

WeiBeisenguB . . — — 1 — iO.751) 0,20*) 0,25*) 0.751 2,50* ) - 1 — — —

Eiir das Problem gibt es zwei Losungen. Die eine 
besteht in reiehlieherer Beigabe yon Roheisen beim Gat- 
tieren. Yor dem Kriege gattierte man nicht uber 40 % 
Sohrott m it 60 % Roheisen. Je tz t ist es umgekehrt. 
Infolgedessen h a t man sta tt 0,08%  Schwefel im Hóchst- 
fall nunmehr uber 0,12 % bei wichtigen GuBstuoken, bei 
gewohnliehen sogar bis 0,18 %, ohne dafi man dagegen 
etwa3 sagt. Hinsichtlich der Bearbeitungsfahigkeit ist 
selbst ein starkerer Schwefelgehalt nieht so schlimm, 
yorausgesctzt, daB der SchmelzprozeB richtig gefuhrt 
wird, wohl aber ist ein Bolches GuBstuck durch StoB und 
GuBspannungen gefiihrdet.

Die zweite Losung besteht in  einem Eutschwefe- 
lungsyerfahren, das darauf beruht, daB man das im 
Kuppelofen geschmolzene Materiał in  einem basisehen 
Elektroofen raffiniert. Dadureh kann der Schwefelgehalt 
des geschmolzenen Metalles von z. B. 0,12'% auf 0,05 % 
und weniger yerringert werden. Uebcrdies wird dabei das

Ł) Unter
*} TJeber

Metali in hohem Grade uberhitzt und sorgfaltig desoxy- 
diert. Die aus dem raffinierten GuBeisen gewonnenen 
Stucke Bind daher viel besser und gesunder ais gewdhn- 
liche, und von gleicher Gute wio die im Flammofen mit 
Holzkohlenfeuerung gewonnenen. Die ersten Einrichtungs- 
kosten sind hoch, machen sich aber bald durch die Gute 
der erzeugten GuBstucke bezahlt.

Zum SchluB weist Moldenke noch darauf hin, wio 
notwendig es ist, daB der Maschineningenieur seine Au - 
merksamkeit mehr ais bisher dem GieBereiwesen zu- 
wendet. Die technischen Stabe aller GieBereien in Mittel- 
europa, vom Leiter angefangen bis zu den Assiatcnten 
in  den yerschiedenen Eabrikations- und Versuchsab ei 
lungen, seien Diplomingenieure. Die Eolge dayon sei, 
daB die GuBstucke immer m it Rueksicht auf den ZwecK, 
den sie erfullen sollen, hergestellt wurden, und nicht, wie 
es unglucklicherweise in Amerika der Fali ist, haupt-sae 
lich m it Rucksicht auf das leichte Bearbeiten in der n e r - 
statt. N ur das enge Zusammenarbeiten der Wissenschaitler 
und Praktiker beim Herstellen des Gusses konne einen 
guten Erfolg gewahrleisten. ^ '
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P a ten tb er ich t.

D eutsche  Patentanm eldungenŁ).
9. Mai 1921.

Kl. 1 a, Gr. 6, S 52 507. Vorrichtung zum Tremien 
von Koks und Schlacken oder von Kohle und Schiefer; 
Zus. z. Pat. 323 411. Sociśtó Le Coke Industricl, Saint- 
Etienne (Loire).

Kl. la ,  Gr. 8, G 50 676. Vorrichtung zur Sor- 
tierung aufgeschlammter Erze o. dgl. Dr. Gustaf Gron- 
dal, Djursholm, Schweden.

Kl. 10 b, Gr. 7, G 51 134. Verfahren zum Mischen 
vou Brikettiergut m it einem flussigen Bindemittel. Wil
helm Glawe, Zaborze, O.-S.

Kl. 31 b, Gr. 1, P  36 593. Mit PreBluft o. dgl. be- 
triebene Riittelformmasehino m it beweglichem Form- 
triiger. Priedrich Prielingsdorf, Braunlage i. H.

Kl. 31 c, Gr. 31, D 36 427. Strippervorrichtung fiir 
Blockformeń m it in  Sehlitzen gefiihrten Winkelhebeln 
und einem AusstoBstempel. Deutsche Maschinenfabrik 
A.-G., Duisburg.

Kl. 35 a, Gr. 1, P  38 393 XI/35a. Blockeinrichtung 
fiir Hoehofenschragaufziige. J. Pohlig Akt.-Ges., Koln- 
Zollstock, u. P ritz  Bielefeld, Koln, Wormser Platz 23.

12. Mai 1921.
Kl. 4e, Gr. 29, P  45 169. Druckregler fiir Gas- 

oder Luftleitungen. Faęoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt
& Cie., A.-G., u. 2>t))[.*3rtg. Hugo Bansen, Troisdorf 
b. Koln a. Rh.

Kl. 4c, Gr. 30, P  45 170. Ais Mengenregler fiir zu 
mischende Gase oder Pliissigkeiten ausgebildeter Druck
regler. Paęoneisen-Walzworlc L. Mannstaedt & Cie., 
A.-G., u. Hugo Bansen, Troisdorf b. Kobi.
/  Kl. lOa, Gr. 17, P  45 895. Vorrichtung zum Loschen 
und Verladen von Koks auf einer sich drehenden, von 
einer festen Wand umgebenen Scheibe. Otto Friese, Kieł, 
Gaswerk Wik.

Kl. 12h, Gr. 2, G 52 065. Verfahren zur H er
stellung von Elektroden aus Anthrazit. Gesellschaft fiir 
Teerverwertung m. b. H . u. Gustav Schuehhardt, Duis- 
burg-Meiderich, u. Otto Vorwerk, Rhcinhausen.

Kl. 18a, Gr. 6, M 71456. Deckelanordnung fur 
Hoehofenbegichtungskiibel. Maschinenfabrik Augsburg- 
Niirnberg A.-G., Niimberg.

Kl. 18 b, Gr. 20, W 52 699. Verfahren zur H er
stellung yon Legierungen aus Metallen der Eisen- und 
Chromgruppe m it Silizium oder dessen Verbindungen 
vorstehendcr Gruppen. Richard Walter, Dusseldorf, 
Herderstr. 76.

Kl. 18c, Gr. 1, W 55 063. Verfahren und Einrich
tung zum Anzeigen der Gliihtemperatur bei der Be
handlung von Eisen, Stahl und anderem magnetisch be- 
einfludbarem Metali im elektrischen Ofen. Lancelot Wil
liam Wild u. Erio Philip Barfield, London.

Kl. 18 c, Gr. 3, W 51 688. Verfahrcn zur H er
stellung von Bor enthaltenden Metallen und Legierungen; 
Zus. z. Anm. W 51 609. Eichard Walter, Dusseldorf, 
Herderstr. 76.

Kl. 26 a, Gr. 8, G 48 054. Vorrichtung zum Be- 
schicken von Gaserzeugern, Schachtofen nnd stehenden 
Betorten oder Kammern. Louis Gumz, Niederdollen- 
dorf b. Konigswinter.

Kl. 26 e, Gr. 3, P  39 554. Beschickungsvorrichtung 
fur senkreehte Dauerbetriebsofen. Julien Pieters, Paris.

Kl. 31 a, Gr. 3, G 50 660. Vorrichtung zum Schmel
zen yon Metallen mittels Gasflammen. Michael 
Gnugesser, F rankfurt a. M.-West, Adalbertstr. la , u. 
Heinrich Gundlach, Frankfurt a. M.-Niederrad, Schwarz- 
waldstrafie 62.

Kl. 31 a ,  Gr. 3, B  50 225. T i e g e l s c h m e l z o f e n  m i t  

Ausnutzung d e r  Abhitze zum V o r w a r m e n  der fiir d e n  

n a e h s t e n  Schmelzyorgang b e s t i m m t e n  T i e g e l .  Georg 
Richter, Brandenburg a .  H., H a r l u n g e r s t r .  1.

DieAnmeldungen liegen yon dem angegebenenTage 
an wahrend zwoier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherliobung im Patentamte zu B e r l i n  aus.

Kl. 31a, Gr. 4, O 11 739. Verfahren und Vorrieh- 
tung zum Trocknen von GieBformcn u. dgl. m it Hilfe 
eines die Heizgase eines Ofens mitreiBenden Druckluft- 
strahles. Wilhelm Oehm, Dusseldorf, Bilker Str. 40.

Kl. 31 c, Gr. 8, H  81 343. Verfahren zur H er
stellung von Formmodellen fiir Schrift- oder Bildzeiehen
u. dgl. Johann Harmsen, Breslau, Webskystr. 3.

IQ. 31c, Gr. 10, W 53 166. Langsgeteilte Block- 
form, dereń gelenldg zusammenliiingende Halften durch 
einen Yerschlufi miteinander yerbunden werden konnen 
und nach Losen des Verschlusses beim Anheben sich 
selbsttiitig offnen. John Baylefi Walker, Birmingham- 
Alabama (V. St. v. A.).

Kl. 31 e, Gr. 18, T  23 459. Vorrichtung zum Aus-
futtern von GuBformen mit irdener Masse zur H er
stellung von Rohren durch SchleuderguB. Ralph Will- 
mett Thompson, Lcieh, Schottland.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
9. Mai 1921.

Kl. lOa, Nr. 777 015. Vorlage fiir Kammerofen zur 
Erzeugung yon Gas und Koks. Fa. G. Wolff jr., Linden, 
Ruhr.

Kl. 31 a, Nr. 776 518. Bostunterbau fiir Metall- 
schmelzofen. Adolf Bauer, Miinchen, Tal 69.

Kl. 31 o, Nr. 776 545. Grundplatte fiir Blockformeń 
bei ortsfesten Vorrichtungen zum Ausdriicken der Blocke 
aus den Blockformeń. Deutsche Maschinenfabrik A.-G., 
Duisburg.

Kl 31 e, Nr. 777121. Wellenformkaśten. Heinrich 
Wiehagen, Bohlitz-Ehrcnberg b. Leipzig.

D eutsche Reichspatente.
Kl. 18a, Nr. 324922, yom 29. Januar 1914. Zusatz zu 

Nr. 315060; vgl. S t.u . E. 1920, 22. Juli, S .989. A dolf 
P fo se r in  A ch ern , B ad en , O tto  S tr a c k  in  IC irkcl- 
N eu h au se l, P fa lz , und  G ebr. S tu m m , G. m. b. H. 
in N e u n k irc h e n , S aar. Yerfahren zur Beheizung von 
Winderhitzem.

Dic Erhohung der Heizgasgeschwindigkeit im Wind- 
erhitzer gemaB dem Verfahrcn des Hauptpatentes .wird 
durch Verengung bzw. Verminderung des freien Durch- 
gai!gqucrsclinittes im Gitterwerk erziclt. Dies geschieht 
in bekannter Weise durch Unterteilen der Kanale.

Kl. 31 e, Nr. 325 003, vom 26. Noyember 1918. 
Zusatz zu Nr. 302 769; vgl. St. u. E. 1919, S. 450. 
C h r is tia n  H u lsm ey er in  D u sse ld o rf-G ra fe n b e rg . 
Yerfahren und. Vorrichlung zum Oiepen difJiter MetaU- 
blócke.

Derin die Blockform gelegte Schwimmer besteht ganz 
oder teilweise aus einer yerbrennlichen, bei ihrer Yer- 
brennung Warme erzeugenden Masse, wodurch dem 
GuGmeta.ll, insbesondere dessen Kopf, Wiirme zugefuhrt 
werden soli.

Kl. 31 c, Nr. 325 250, vom IG. Oktober 1918. Zusatz 
zu Nr. 301 913; vgl. St. u. E. 1918, S. 427. P h il ip p  
A u g u st D ie fe n th a le r  in  H e id e lb e rg . GuPform zur 
Ausfuhrung des Giefiverjahrens zur Erzielung von Orau- 
gu/S, dessen Gefiigezusland uornehmlich durch lameUaren 
Perlił gekennzeichnet ist.

Die m it dem flussigen Metali in  Beruhrung kom- 
menden Teile der GuBform werden in  geringer Wandstarke 
hergestellt und von einem warmeisolierenden Hohlraum 
oder einer ebensolchen Vollschicht umgeben. Es soli 
hierdureh eino moglichst langsame Abkuhlung des GuB- 
metallcs, das zur Vorwarmung der yerhŁltnismaBig 
dunnen Formwand m it entsprechend hoheren Tempera
turen yergossen wird, und dadurch dio Biidung von Grau- 
guB herbeigefuhrt werden.

Kl. 31 c, Nr. 325 339, yom 7. April 1914. C arl P r. 
E c k e r t j r .  in  S a a rb ru c k e n . K em  zur Herstellung 
von glatten Stahlformguflstucken, z. B. Blockformeń.

Der in bekannter Weise aus einer m it Sagemehl ver- 
setzten, das Strohseil umhullenden Schicht yon Klebsand 
oder Graphit und einem Ueberzug yon Siliziumkarbid
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bcstohendo Kern fur dio zu gieBendo Blockform wird 
nocli m it einem Ueberzug aus Aluminiummctall versehen. 
Dieser soli infolge seiner groBeren Feuerfestigkeit das 
Anbrennon des GuBmetalles yerringern.

Kl. 18 b, Nr. 324 643, vom 19. April 1916. Zusatz 
zu Nr. 316 938; vgl. St. u. E. 1920, S. 1086. D e u tsc h -  
L u x e m b u rg isc h e  B erg w crk s- und  H u t t  en  - A k t . - 
Ges. in  B ochum  u n d  A do lf K liń k o n b o rg  in  
D o rtm u n d . Yerfahren zur Herstellung von Flupeisen 
und Stahl.

Dio nach dem H auptpatent zur.Desoxydation dienon- 
den Kohlebydrate, insbesondere Holzwolle, Hobelspane, 
Siigemehl, Heidokraut o. dgl., werden in mehr oder weniger 
fcin zerteiltcm. Zustande in dio Abstichpfaime cingelegt 
und durch EinflicBen des fliissigen Eisens m it diesem 
in innige Beruhrung gebracht. ZweckmiiBig werden yon 
dem genannten Stoffe Packungen von 8 bis 10 kg Gewicht 
gcmaoht.

Kl. 49 f, Nr. 324 825, vom 21. Noyember 1919 
H e in r ic h  B e h re n s  in  H a rb u rg  a. E. Streupulver 
zum Einpacken von glilhenden Eisen- und Stahlteilen 
zwecks Yerhinderung des Auskuhlens und des Luftzutritts.

Das Strcupulyer besteht aus 500 g Holzspanon, 250 g 
Holzkohle, 100 g goloschtcm Kalk, 100 g Asbest und 50 g 
Pottasehe, die in troekenem und fcingepulvertcm Zustand 
innig miteinander gcmisclit sind.

Kl. 7 a, Nr. 325 309, vom
7. August 1918. E r i t z  von  
d e r  L a h r  in  D u sse ld o rf . 
Yorrichtung zum Ausbauen der 
Walzen aus Walzgerilsten unter 
Benulzung von die Walze um- 
fassenden Bandem.

Die horauszunehmende Walzo 
soli in  ein trogfórmiges Schutz- 
blech a gelegt werden. Dieses 
wird, nachdem die bekannten 
Bandor b  um dio Walze gelegt 
worden sind, so auf letztere 
gelegt, daB es beim Hochwin- 
den m ittols der Kurbel o unter 
die Walzo kom m t und diese 
beim Horausziehen aus dem 
Walzengestell, m it Hilfe einer 
untergeschobenen Lehre t d 
schutzt.

Kl. 31 b, Nr. 325 893, vom 4. Juli 1918. H a n s  K och  
in D io tik o n , Z u r ic h , Sehw eiz. Formmaschine mit

durch Riegel in  wage- 
reclder Lage feststeU- 
barer Wendeplatte und 
mit Abhebevorrichtung 
fiir den Formkaslen.

Die W endeplatte a 
ha t an ihren Ecken 

Aussparungen b, 
durch [dio die be
kannten Daumen grei- 
fen und den uber die 
W endeplatte a  gestell- 
ten  Eormkasten o 
zur Auswechselung 
abheben, so daB die 
W endeplatte, ohne 
von der Abhebeyor- 

richtung d behindert zu sein und ohne ihre Hohen- 
lage andern zu miissen, um ihre Zapfen c um 180° 
gedreht werden kann.

Kl. 31 a, Nr. 326 353, vom 25. Ju li 1919. J u l ie  
K o c h e rsc h e id t, geb. B o llm a n n , in  M e ttm a n n . 
Schmtlzofen mit mehreren im Deckengewólbe des Feuerungs- 
raumes eingesetzten Tiegeln.

Zur Ersparnis an Heizstoff und zum Schutz der Ar
beiter vor den don Tiegeln entstromenden Gas- und Hitze-

wellen werden dio Tiegel a 
in  geneigter Lago zueinander 
im Gewolbe o uber dor Feue
rung o angeordnet, und zwar 
zweckmaBig paarweise. Dabei 
'wird yorteilhaft iiber dem 
Gewolbo c noch ein dio Tie- 
gcloffnungcn uberdockendes 
zweites Gewolbo b oingebaut 
zum Auffangen dor Diimpfe 
und der Hitze. Im Gewolbe b 
sind dann noch Oeffnungcnd yorgesehen zum Entnehmen 
des Metalls aus den Tiegeln und zum Auswechseln der 
Tiegel selbst.

K. 18 e, Nr. 325 542, vom 17. Februar 1917. W urt- 
to m b e rg isc h c  M e ta llw a re n fa b r ik  in  G eislingen
a. St. Vorrichtung zum ozydfreien Gliihen von Metali• 
gegenstdnden.

Durch den Ofonraum a fuhren ein oder mehrero 
Muffelrohre b, die am Austragendo m it einem nach ab- 
wiirts gokchrten, in eine Fliissigkeit c eintauchcnden End- 
stuek d versehen sind. Die zu gliihenden Gegenstande e 
werden durch oine auBerhalb dor Rohre b angeordnete 
Druckyorrichtung f durch dio Muffelrohre hindurchbewegt.

Kl. 21 h, Nr. 324 802, vom 4. Noyember 1919. All- 
gemeiYie E le k t r ic i ta t s -G e s e l ls c h a f t  in  B erlin . 
Eleldrodensteuerung fur elektrisohe Oefen mit Lichtbogen- 
schmelzung.

Der haufige Bruch der Elektroden m it Lichtbogen- 
heizung, der dadurch herbeigefiibrt wird, daB sie infolge 
ihrer selbsttatigen Regulierung, insbesondere zu Anfang 
der Schmelzung, zu hart auf das noch ungeschmolzene 
Ofengut aufstoBen, soli. dadurch yerhutet werdon, daB 
ein Umschalter fur dio Drehrichtung der den Nachschub 
der Elektrodon regelnden Motoren m it den Elektrodeń- 
haltern bzw. einer zu diesen gehorigen Stellyorrichtung 
durch eine Uebertragung derart yerbunden ist, daB er 
boi Anschlag der Elektroden odor ihrer Stellyorrichtung 
an das Schmelzgut in  die andere Schaltstellung zwecks 
Umschaltung der Elektrodenbewegung umgelegt wird.

Kl. 18 c, Nr. 326 437, vom 3. Juli 1919. P au l 
S ch w in g h am m er u n d  K a r l  S chw ingham m er jr .  
in  M an n h e im -N eo k a rau . Yerfahren zum Harten von 
Eisen.

Zum H arten des Eisens d ien t eine Masse, die aus 
Klarschlamm aus stadtischen Kanalisationen und Laub 
besteht. In  diese Masse e ngepackt werden dio Gegen
stande in einem Gliihofen durch 10 Stunden einer Tempe
ra tu r yon 1300° ausgesetzt.
'  Kl. 18 c, Nr. 325 571, yom 23. Dezember 1919. 
H e in r ic h  H a n e m a n n  in  C h a r lo tte n b u rg . 
fahren zur Herstellung von Stahlformgufl.

Es wird vorgeschlagen, den StahlformguB aus lu - 
hartenden Stahlen herzustellon, z. B. aus einem Stahl nut 
hohercm Wolfram-, Mangan- oder Nickelgehalt. Diese 
Stahle werden durch einfachę Luftabkiililung austeni isc 
und martcnsitisch. Werden sio gegliiht, so t r i t t  duren 
die Bildung yon Sorbit und k o r n i g e m  Perlit e m o s o  weit- 
gehende Verbes3erung ihres Gefiiges ein, daB die U ir 'ung 
des Gusses (innere Spannungen, Sprodigkeit) y o ll "ommen 
yorsehwindet.
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Z ełtschriftenschau  Nr. 5.1) 
Allgem eines.

Leon GuiUot: D io f ra n z o s iso h e  H u tte n in d u -  
s t r ie  u n d  d e r grofio K rieg .*  Schilderutig der Sehadi- 
gangen uud Zerstorungcn und ihrer Folgon fiir die Indu
strie. Zahlroiche statistische Aufstellungon aus 1913. 
[Rot. Met. 1921, Jan ., S. 1/22.]

F. Meyer: D ie Z crstiS rungon  boi der S o c ie tó  
des A oieries de Longw y.* Darstellung an Hand von 
Abbildungen. Stand des Wiederaufbaues im Mai 1920. 
[R ot. Mót. 1 9 2 1 , Jan ., S. 2 3 /4 2 .]

A llgem ein e  Metallurgie des Eisens.
Allgemeines. A. Matsubara: O hem isches G leicli- 

g ew ich t zw isch en  E ise n , K o h le n s to ff , S a u e r
sto ff. [Chom. Met. Eng. 1921, 23. Febr., S. 331/2.]

G. Chaudron: U m k ch rb a ro  R eak tio n o n  zw i
schen  K o h lo n o x y d  u n d  den  O sydon  des E isons. 
[Gćn. CiT. 19 2 1 , 29 . Jan ., S. 115.]

L. Guillot: B oz iehungon  zw ischen  don m o ta l- 
lu rg iso h en  R e a k tio n o n  u n d  den  p h y s ik o -e h o m i• 
sehen  G e se tz e n *  Eino Darlegung dor physiko-che- 
mischen Grundgesetze, dic zum Yerstandnis von Reduk- 
tions- und Osydationsyorgiingen auf don Tcrsclnodenen 
Gobiotcn metallurgischer" Verfahren notwendig sind. 
[Gśn. Oiv. 1921, 29. Jan ,, S. 104/8; 5. Febr,, S. 12G/30;
12. Febr., S. 151/3; 19. Fobr., S. 169/73;26. Febr., S. 190/2.]

EinfluB der Beimengungen. G u n stig o r E influB  
au f dio E ig e n s c h a f te n  t o u  S ta h l d u rc h  V cr- 
w ondung o inor Z u sa tz leg io ru n g .*  Die fur den Zweck 
vorwendete Logierung wurdo aus einem. Nickel-Eisenerz 
gowonnon und hatte  etwa folgende Zusammensetzung: 
2,51 % Si, 52,89 % Fe; 3,98 % N i; 0,046 %  Mn; 1J0i % S;
0,15 % C; 0,11 %  As; 0,59 % Cu; 0,12 %  P ; 0 ,2 4  / 0 W ; 
2,61 % Cr. [Ir. Tr. Rev. 1921, 7. Aprii, S. 974/o.]

E. A. Richardson und L. T. Richardson: K u p i er m  
S tah l. EinfluB Terschiedoner Kupfergehalte auf das 
Sehmieden und dio physikalische Beschaffenheit. Kupfer 
yerursacht Rotbrueh, der durch Chrom und Mangan wieder 
beseitigt wird. [Chem. Met. Eng. 1921,30. Marz, fe. 565r / .J

Brennstoffe.
Braunkohle und Grudekoks. Dr. Lundsberg: D ie 

B r ik c t t ie ru n g  d e r  B rau n k o h le . Boziehung zwisclien 
dor yerarbeiteton Rohkohle und dem Brikott, das V crhalt- 
nis der Mengen und dor Heizwerte. K raft-und  W arne-

- yerhaltnisse bei der Brikcttierung. [Z. d. V. d. X. 1 - > 
16. April, S. 415/7.] , ,

J. W eiBund2)r.>3ng.H. Becker: R o h b rau n k o h lo n - 
T erw endung  boim  Z ieg c lb ro n n cn . Elemcntar- 
Analysen, Vcrltokungsprobcn und Heizwerte Terschie- 
dener Rohbraunkohlen. Ringofenbrand nu t verschicdcnen 
Bronnstoffen. [Tonind.-Zg. 1921, 12. April, S. 3oł/2:
16. April, S. 368/9.]

Koks- und Kokereibetrieb. D io M o g lich k e it, au s  
S a a rk o h le  m o taU u rg iseh o n  K oks zu e rh a l te n . 
Kurze Schilderung der Iiohlengattungen und der KoKs- 
ofenhauweiaen an der Saar. Dio 'Versuchsstation er 
.Gesellschaft „Le Cokc metallurgiquc“ is t auf Grund ron  
noch nioht abgeschlossenen Studien der Ansich , a 
durch Misehung von fetter Saarkohle n u t Koksstaub 
(zur Vcrringorung der Splittrigkeit) und m it weniger a » 
10 %  fromder Kohle bei Anwendung dor „fortschrcitendcn 
Verkokung“ d. h. bei yerhaltnismaBig niedriger -tempe
ratur die Darstellung eines fiir huttornnannischc /weoke 
brauchbarcn Kokses erreichbar ist. Das Yerfahren is 
praktisch noch nicht crprobt. [Gen. CiT. 1921, 1 . Pl! >
S. 338 /9 .1  , ,  . . V  i

E. Holin: Y efsu eh c  an  d e r K o k sk u h lan lag e  
im G asw erk  d e r S ta d t  Z u rieh  in  S ch liercn^  n- 
lago zur Vcrmeidung des Abloschens des gluhendcn-h-OKses 
mit Wasser, gebaut yon Gebr. Sulzer A.-G. in Win er ui ,

bestehend in einem schachtfórmigen Behalter, in den dor 
aus don Retorten gezogeno Koks abgelassen wird und aus 
einem darau gebauten stehenden Dampfkessel. Ein Venti- 
lator Torsotzt die eingeschlossenon heiBen Gase in  Kreis- 
lauf. Verauohsergebnisse. Der erstickte- Koks besitzt 
gar keine Feuchtigkeit, daher groOeren Hcizwert. Nach 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen is t die Anlage in l 1/* 
Jahren abgesohrieben. [Schwoiz. Bauz. 1921, 16. April,
S. 179/80.]

E in ig o  B e tr io b se rg e b n is se  a m o rik a n isc h o r 
K okcroi an lag en * , dereń Oefen aus Silikamaterial und 
fur kurzo Garungszeiten (16 bis 18 Stunden) gebaut sind. 
Mitgeteilt worden TOn 6 Anlagen Koksausbringen, E r
zeugung T o n  Gas,Teer, Benzol, schwefelsaurcm Ammoniak, 
Hoizgasyerbrauch. [Koppers Mitteilungen 1921, Nr. 2,
S. 52/64.]

A nw endung k u rz e r  G a ru n g sz e ite n  b e i der 
V erkokung*. Voraussetzung is t dic Verwendung TOn 
Silikawandsteincn. Yerhalten derselben unter Belastung 
bei hohen Temperaturen. Erfahrungen auf amcrikanisclien 
Kokereien. Der Wassergohalt der amerikanischcn Koks- 
kohlc betragt hochstens 5 %, der der deutsehen im Mittel 
12 bis 13 %. EinfluB des Wassergehalts auf die Garungs- 
zeit. Rasch gegarter Koks wird kleinstuckigor, h a t aber 
geringore Splittrigkeit ais groBstuckiger. [Koppers Mit- 
toilungon'1921, Nr. 2, S. 33/51.

Aufbereitung und Brikettierung.
Hart-Zerkleinerung. E in  n o u z e itlio h e s  S c h o ttc r -  

werk*. Besehreibung einer Bauart T on A.-G. Joseph 
Vogelc in Mannheim fiir 150 m3 im Tage. [Tonind.-Zg. 
1921, 7. April, S. 337/8.]

Agglomerieren und Sintern. Dr. K. Endell: Z ur 
E rfo rsch u n g  des S i n t o r T O r g a n g e s . *  Ziol der Sintcr- 
yorfahron. Anfordcrungen an Agglomerate. Erforschung 
des S i n t e r T O r g a n g s  bezuglich KornyergroBorung, Stand- 
festigkeit bei hohon Temperaturen mittels besonderer Yer
fahren. (Vortrag vor Gesellschaft Deutscher Metallhutten- 
und Bergleute, Januar 1921.) [Met. u. Erz 1921, 22. April, 
S. 169/77.]

Schlacken.
Hochofenschlacken. H. Burchartz: D ie F e ś t ig k e i t  

vo n  H ochofenso lilaoko* . [St. u. E. 1921, 7. April, 
S. 472/5.]

Schlackensteine. Stadtbaurat Koch: B a u s te in e  
au s K o sse lsch lack e*  Eigenschaften dieser Bausteine. 
Erorterung der bchordlichen Bestimmung uber Verwen- 
dung der Śchwcnim- un d  Schlackensteine fur Hoclibauten. 
Grfindc fiir die Verwendung diesor Steine zu Sicdlungs- 
bauten. Besehreibung dor stadtischen Schlackonstein- 
fabrik Elberfeld und der Arbeitsweise. Lcistungsfiihigkeit 
10 000 Steine ira Tag, entsprechend 30 bis 60 t  Schlacken. 
[Tonind.-Zg. 1921,14. April, S. 360/1; 21. April, S. 387/8.]

Ś r ^ t a .  Fricdr. Grcinedor: Dio S c h la c k e n -b te in  
f a b r ik  am  s ta d t is c h e n  G asw ork  W urzburg .*  
Eigenschaften der aus Hoclibrandschlacke, aus den Stoin- 
kohlen^asofen und Gaserzeugern stammend, durch Presscn 
hergestellten Bausteine. Besehreibung der Schlackenstein- 
fabrik Wurzburg und der dortigen Arbeitsweise. [Gas- 
u. Wasserf. 1921, 16. April, S. 245/7.]

Baustoffe.
Eisen. Ottokar Schwarz: D ie „S ch w im m g ru n - 

d u n g “ — eine  n eue  G ru n d u n g s a r t  zu r E r r ic h -  
tu n g  vo n  B au w erk en  iiber tie fe  G ew asser. 
Yerankerte, unter dem Wasserspiegel gegen dic W)«en- 
wirkunIT geschutzte Schwimmkorper dienen ais Auflager 
fur die Pfeilergcruste. [Bauingenicur 1921, lo. April,
S 196/7.1

Der B au d e r B riicke  iib e r d ic  W eichse l he i 
W TSzoerod d u rc h  d ie  M a sc h in e n fa b r ik  A ugs- 
bu rg -N iirn b o rg  A.-G:, W erk  _G ustersburg .*  [Bau- 
ingenieur 1921, 15. April, S. 1*2/7.]

Rob. Maillart: Z u r F ra g e  d e r B iegung,*  Span- 
nungsrerteilung bei U-Eisen. [Schweiz. Bauz. 1921,
30. April, S. 195/7.]!) Vgl. St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 126/35; 3. M;irz,

S. 308/14; 24. Marz, S: 415/19; 28. April, S. 590/4.
Zeitschriftenverzeiehnis nebst AbM rzungcn slehn Se,te 120 bu 128.
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Zimmermann: F o rm a n d e ru n g  e in es  U -E isen s .*  
[Bauingonieur 1921, 30. April, S. 202/4.]

Eisenbeton. Max Gensbaur: E  sen b ah n w ag o n - 
k a s te n  au s  E iso n b e to n .*  An einem ausgefiihrten Bdi- 
spiel Nachweis der technischen und wirtschaftl chen Mog- 
lichkeit dor Verwcndu:ig ro n  E senbston zu Erztrichter- 
wagen m it Bodcnentlcerung. [Z. d. V. d. I. 1921, 23. April, 
S. 445/6.]

Hochofenschlackenerzeugnisse. Dr. IV chard Grun: 
E iso n e in lag im  in  h o c h o fe n s c h la c k e n h a lt ig e n  Ze- 
m o n ten . [St. u. E. 1921, 28. April, S. 577/9.]

W arm e- und Kraftwirtschaft.
Allgemeines. Schulte: W a rm e w ir ts c h a f t  au f 

S to in k o h le n z e d h e n  * WirtschaftUche Gestaltung des 
ICesscl- und iflischinenbetriebes. Verwerfcjng der 
.'.b.yanne. Verfeu3rung mindcrwertiger. Brennstoffo. 
[Z. d. V. d. I. 1921, 9.. April, S. 364/6,]

Chr. Ebsrlo: W iirm o w irtsch a f t. Allgemeine Auf- 
gaben und R chtlinien. [Z. d. V. d. I. 1921, 9. April, 
S. 361/3.]

Abwarmeverwertung. G. R. Mc. D erm ott und F. H. 
Willoox: A b w iirm o v erw o rtu n g  bei S iom ons-M ar- 
tinćjfon. E  genschafton der Abgase. t"ahlung und 
Leitung. Ruoksohlusse fiir die Kesselausb1 ldung. Wirt- 
schaftlichkeit. [Ir Ago 1921, 7. April, S. 899/900.]

Ludwig Schneider: P ro b lem e  u n d  E rg e b n is se  
d e r A b \v a rm ev erw ertu n g .*  [Z. d. V. d. I. 1921, 
9. April, S. 376/81.]

Gaswirtschaft. H. R. Trenklor: A u fg ab en  u n d  
Z ie lo  d e r V erg asu n g  in  d e r  W a rm e w ir ts c h a f t .  
Vorgiin;o b ji der Yerbrennung uad Vergasung. E.nflusse 
auf ,d‘ Vergasung. Wirkungsgrad. Nebcmerzeugnisse, 
Folgorungen, Aufgabon und Ziele. [Z. d. V. d, I. 1921, 
9. April, S. 367/70.]

W arm em es^ungen.
Allgemeines. L. H. Adams: Z ah lo n - u n d  k u rv e n -  

m aB ige U n te r la g o n  fu r  T e m p c ra tu rm e ssu n g  m it 
T h erm o o lem en t.*  [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, 
Sept,, S. 2111/24.]

R. P. Brown: N ouere  A p p a ra te  fiir  T e m p o ra tu r 
m essung .*  (Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, Sept., 
S. 1979/94.]

C. O. Fairchild und P. D. Foote: T e m p e ra tu r  - 
m essu n g  bei h o h en  T e m p e ra tu re n .*  [Buli. Am. 
Inst. Min. Met. Eng. 1919, Sept., S. 1701.]

F. D. Foote, C. O. Fairchild und T. R. H arrison: 
T o m p e ra tu rm e ssu n g . [J. Franklin  Inst. 1921, April, 
S. 530/5.]

C. W. W aidner, E. F. Mueller, Paul D. Foote: 
E ic h u n g s ta fe l  fu r  T o m p o ra 'tu rm essu n g . [Buli.Am. 
Inst.. Min. Met. Eng. 1919, Sept., S. 2051/63.]

T. S. Sligh: A e n d e ru n g e n  im  B au  dor P la t in -  
T h erm  o e lem en te . [J. Franklin Inst. 1921, April, 
S. 538/40.]

F. W. Robinson: W id e rs ta n d s -T e m p e ra tu r -  
m essung .*  [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, Sept., 
S. 1829/36.] Ą

Fr. H. Riddle: P o rz e l la n ro h re n  fu r  T h erm o - 
o lem en te .*  [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, 
Sept.,. S. 2207/17.]

C. E. Mandenhall: G ru n d g e se tz e  d e r T em pe- 
ra tu rm o s su n g . [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, 
Sept., S. 2125/33.]

J . M  Lohr: L e g ie ru n g e n  fu r  T h erm o o lem en te .*  
[Buli. Am. Inst. M.n. Met. Eng. 1919, Sept., S. 1837/43.] 

R. B. Lincoln: S c h u tz ro h re n  fiir  T h e rm o - 
e lem en te . [Buli. Am. Inst. Mm. Met. Eng. 1919, Sept., 
S. 2147/50.]

O. Hutehins: S c h u tz ro h re n  fu r  T h e rm o e le - 
in en te .*  [Buli. Am. Inst. -Mm. Met. Eng. 1919, Sept.. 
S. 1811/6.]

Kaiorimetrie. Max Jacob: V ersu o h e  u b e r  d ie  
W a rra e d u rc h l s s ig k e it  v o n  B au - u n d  I s o lie r -  
s to f fe n  sow ie v o n  B a u k o n s tru k tio n e n . E.nige
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Zahlentafeln uber Wśirmeleitzahlen von Isolier- und 
Baustoffen sowie uber WarmedurcMiissigkeitszahlon von 
Baukonstruktionen. [Z. d. V. d. I. 1921, 9. April, S. 39S/9.] 

E in  noues G a s k a lo r im e to r  (U n io n -K a lo ri-  
m eter) . [Feuerungsteohnik 1921, 15. April, S. 129.]

Pyrometrie. P. D. Foote und C. O. Fairchild: O pti- 
sehe  u n d  S tr a h lu n g s p y ro m e te r ,*  [Buli. Am. Inst. 
Min. Met. Eng. 1919, Aug., S. 1389/1415.]

L. Bahr: S e lb s trc g is t r ie ro n d o  T h e rm o o le 
m en te .*  [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, Sept., 
S. 1655/60.]

L. J . Dana und C. O. Fairchild: T e m p e ra tu r -  
m essu n g  in  d e r Z e m o n tin d u s tr ie .*  [Buli, Am. 
Inst. Min. Met. Eng. 1919, Sept., S. 1661/73.]

J. V. Emmons: T o m p e ra tu rm e s s u n g  in  der 
W o rk z o u g in d u s tr io . [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng.
1919, Sept., S. 2155/8.]

C. O. Fairchild und P. D. Foote: S e lb s tre g is tr ie -  
ro n d e  T o m p o fa tu rm e C ro rr ic h tu n g e n .*  [Buli. Am. 
Inst. Min. Met. Eng. 1919, Sept., S. 1627/54.]

D as „ R o s i l ia " - V o ltm e te r  fu r  T o m p o ra tu r-  
m ossung.*  Engineering 1921, 18. Miirz, S. 318.]

F. Wunsch: S e lb s t ta t ig o  K o m p o n sa tio n  fiir 
d ie  K a l t - L o ts te l le n  bei T herm o o lo m cn ten .*  [Buli. 
Am. Insfc. Min. Met, Eng. 1919, Sept., S. 2065/71.]

R. M  Wilhelm: T e m p e ra tu rm o ssu n g  boi hohen  
T e m p e ra tu re n .*  [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, 
Sept., S. 1687/1700],

W. P. W hite: P o n te n t io m o te r  f iir  T e m p e ra tu r-  
m essung .*  [Buli. Am. Inst. Met. Min. Eng. 1919, Sept., 
S. 1762/72.]

C. 15. Mendenhall: U n te rw o is u n g  in  d e r  P y ro 
m e tr ie  in  te c h n is c h e n  S ch u len . [Buli. Am. Inst. 
Min. Met. Eng. 1919, Sept., S. 2143/5.]

G. Y. Wondell: U n te rw e is u n g  in  d e r P y ro 
m e tr ie  in  te c h n is c h e n  Scliu lon . [Buli. Am. Inst. 
Min. Met, Eng. 1919, Sept., S. 2097/2106.]

O. L. Kowalke: B e c in fiu ssu n g  d e r T e m p o ra tu r-  
b e s tim m u n g  d u rc h  T h erm o e lem o n t.*  [Buli. Am. 
Inst. Met. Min. Eng. 1919, Sept., S. 1751/61.]

K. Marsh: B etriebsm śiB igo  A nw en d u n g  der 
T o m p era tu rm essu n g .*  [Buli. Am. Inst. Min. Met. Eng.
1919, Sspt., S. 1611/26.]

Sohmelzkorper. L. J. D ana: S c h m e lz p u n k ts -  
b e s tim m u n g  v o n  fo u e r fe s te m  M a te ria ł.*  [Buli. 
Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, Sept., S. 1571/86.]

Feuerungen.
Kohlenstaubfeuerung. Joseph F. Shadgen: A nw en

d u n g  d e r K o h le n s ta u b fe u e ru n g . vVichtigkeit und 
VoUstandigkoit der Grundlagen, Warmestrahlung, Warme- 
loitung, Wiirmeubertragung. Ausnutzungsmoglichkeiten. 
Verbrennungskammern. SchluBfolgerungon fiir Kolilen- 
staubfeuerungen. [Ir. Age 1921, 31. Marz, S. 839/42.]

H. R.eharz: A llg em ein es iib e r S ta u b k o h le n -  
feuo rung . Gesehichtliche Entwicklung. Vorbrennungs- 
Torgang. Vor- und Nachteile. Anwendungsgebiet. L ite
ratur. Z. f. Dampfk. u. M. 1921, 15. April, S. 113/6.]

Koksfeuerung. K urt Schiifcr: V e rfe u e ru n g  ver- 
s c h ie d e n a r t ig e r  B ren n sto ffo .*  Versucho m it der 
Verfeuerung von Koks und Koksmischungon unter Dampf- 
kesseln. [Z. f. Dampfk. u. M. 1921, 29. April, S. 130/3.] 

Dampfkesselfeuerung. Berncr: D am p fk esse lfeu o - 
rungen .*  Brennstoffminderwertigkoit vom Standpunkte 
der Feuerung. Beurteilung dor Verbrennung. Feuerungs- 
verlusto. Planroste. Wanderrosto. Sonderfeuerungen. 
[Z. d. Y. d. I. 1921, 9. April, S. 371/5.]

A. Loschge: V e rfe u c ru n g  m in d e rw e rtig e r
B re n n s to ffe  a u f  W a n d e rro s te n . B3schreibung einos 
Ziindgewolbss m it Flammenruckfuhrung. [Z. d. V. d. I. 
1921, 9. April, S. 325.]

Gaserzeuger .
Vergasung von Braunkohle. U eb er don h e u tig e n  

S ta n d  d e r  R o h b ra u n k o h le n v e rg a su n g .*  Bauarten 
von Gaserzeugern fiir Vergasung von Rohbraunkohlen. 
[Z. GieBereipras. 1921, 23. April, S. 225/8.]

Abkurzungen siehe Seite 126 bis 128.
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Vergasung von Stelnkohle. St.-gng. M. Dolch: D er 
D ro k ro h ro fe n , se in  d e rz e i t ig e r  E n tw ick lu n g s- 
s ta n d , so ine te c h n is c h e n  u n d  w ir tś c h a f t lic h e n  
E n tw ic k lu n g sm o g l-c h k e ite n . Die Entgasung der 
Kohle im Drehrohrofen. Halbkoks. Teer. Zusatnmen- 
stellung der W .rtschaftlichkeit des Verfaiirens. (Vortrag 
im Oesterr. Ingenieur- u. Architekten-Yerein, Wien). 
[Mont. Bund. 1921, 16. Marz, S. 117/21; 1. April, S. 133/6;
16. April, S. 150/1.

W arm - und Gliihófen.
Allgemeines. P. Rosiri: D ie G rund lagen

der W a rm e y e r lu s to  m e ta llu rg is c h e r  Oefen.* [Met. 
u. Erz 1920, 8. Nov., S. 463/75; 1921, 22. Jan., S. 37/45;
22. Febr., S. 78/88; 8. Marz, S. 99/104.]

Krafterzeugung und -verteilung. 
Allgemeines. D io E n e rg ie v o rra to  D eu tsc li- 

lan d s . Zusammenstellung naeh. einer Uebarsicht des 
Reichaschatzminisfcoriums, bearbeitet von uth, und einer 
M.tteilung von KUngenberg vor dem Reichswjrtschaftsrat. 
[Z. d. V. d. I. 1921, 9. April, S. 401/2.]

Dampfkessel. E in ig e s  a u s  u n se re r  R ev isio n s- 
ta t ig k e i t  au f  dem  G eb ie te  der D am p fk esse l und  
D am pfgefa  ;3e im  J a h ro  1920. B jtriebs iaelilis3'.g- 
keiten. Verrostungen. R'.S3e. Uadichthoiten. [Z. d. Bayer. 
Rev.-V. 1921, 30. April, S. 62/3.] |

E n tw ie k lu n g  d e r S ti i U ng-K essol. Kurzer 
Eatwicklungsgang. Grundsatze einer Normung. [Power 
1921, 19. April, S. 632/4.]

M. Schimpf: D er E influB  der R e in ig u n g  au f 
die W ir ts c h a f t l io h k e i t  d e r D am p fk esse lan lag e . 
Versucho an FUmtnrohrkesseln bei Verfeuerung von NuB- 
kohle ergaben etwa 10 % Verlust dureh Verschmutzung, 
und zwar hauptsiichlieh dureh die Ablagerung von RuB 
und Asehe auf der Feuorungsseite. [Gluckauf 1921,9. April, 
S. 345/6.]

Dampfkesselzubehor. Ph. Scholtes: U eber die 
A sc h e n b e se itig u n g  in  groB en K esselh iiusern .*  
Fiir Brauakohlenkesselhauser s c h e in t  dio J/jsu n g  u n ter  
Anwendung von D ru ck w a sserstra h ld iisen  g e fu n d e n , fiir 
Steinkohlenfeuerungen w ird  sie dureh d io  Schwemmrinne 
erh o fft. Die p n eu m a tise h e  Entaschung h a t n ic h t be- 
fr ie d 'g t . [Mitt. E lektr. W. 1921, April, S. 81/6.]

Speisewasserreinigung und -entólung. Hans ! alcke: 
M oderne D e s t i l la t io n s -V e rfa h re n  zur E rz e u 
gung  v o n  h o ch w ertig em  K esselw asser.*^ [Tech- 
nische Mitteilungen und Naehrichten der \  creine 1921,
23. April, S. 556/60; 30. April, S. 595/9.]. ^  ̂ „

Diesel maschinen. Schustcr: D er S łill-M o to r.
Vorlaufer. Kenńieichen. Ausfiihrungsmoglichkeiten und 
W irtschaftlichkeit, [Z. f. Dampfk. u. M. 1921, 22. Apn , 
S. 121/3.] , .

Motoren und Dynamomaschinen. In d u k tio n s m o to r  
m it D o p p e lk u rz sch lu B an k e r.*  Beschreibung der
Bauart Bruncken. [E. T. Z. 1921, 21. April, S. 403/4.] 

Elektrische Leitungen. S e l b s t t a t i g e r  P a ra n e l-  
s c h a l t e r  v o n  S y n c h r o n m a s c h i n o n  u n d  I s-ra it-  
w erken. Kurze Beschreibung e in e s  s e lb s t ta t ig e n  Parallel- 
sch a lta p p a ra tes  d er  Brown-J jv c r »  & Oie. A. G. [E. I .  . 
-1921, 21. Apri , S. 405/6.] ,

H. Reiser: B e tr ie b se r fa h ru n g o n  a u s  d e rU ru cK - 
luf tw ir ts c h a f t  a u f  Z echen.* Erzeugung der Druck- 
luft: Messung der Druckluftmengen. Selh3tkostenberech- 
nungen. Verbrauch der Druckluft: Leitungen, Son er- 
bewetterung, Haspel und Seilbahnmasctnncn, o r- 
haramer. [Gluckauf 1921, 2. April, S. 313/21.]

R oheisenerzeugung.
Hochofenbau und -betrieb. B e se itig u n g  e in e r 

B odens u. Auf den Central-Hochofen der American 
Steel & W.re Co., Cloyeland, wurde dsr Bedenstein kurz 
vor dem Niederbiasen yon unten hsr schrag mittels btem- 
bohrers und D ynam it angebohrt, bis rotwarmes Mauer- 
werk erreicht wurde. Nach dem letzten Abstich duic c 
Stiohloch wurde allmahlich dureh dieso Oeffnung as 
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weitere Mauerwerk und dic Sau autogen aufgeschmolzen 
wozu das Gas in kupfernen Leitungen unter starkom 
Druck zugeleitet wurde. Unter erheblichem Verbrauch 
von Kupferrohr wurden otwa 118 t  gutes E  sen und 
10 bis 12 t  Schlacke dureh die Oeffnung abgezogen. 
[Ir. Tr. Rev. 1921, 31. Marz, S. S90/7.] 1

H. Lent: D as G este ll des H ochofens.*  [St. u. E. 
1921, 21. April, S. 539/41.]

Hochofenbegichtung. H. Barral: D er S ch riig au f- 
zug S ystem  H usson.* Vergleich m it System Stahlor. 
[Rev. Met. 1921, Febr., S. 92/95.]

Elektroroheisen. Ch. A. Keller; D a rs te llu n g  von  
sy n th e tisc h e m  G uB eisen im  E lek tro o fen .*  Ein- 
gehende Beschreibung der Anlage und Arbeitsweise der 
Keller-Leleux-Werke zu Livet, Nanterre und Limoges. 
GranatengieBerei. (Vgl. St. u. E. 1920, 1. April, S. 437/9.) 
[Trans. Amor. Electrochem. Soc. 1920, Vol. XXXVII, 
S. 189/206.]

Sonstiges. Hans Augustin: Dio E s p lo s io u  des 
W indkesse ls  e in e r  H och o fo n g eb laśo n iaso h in o  i n 
E .senerz.*  Der Tatbestand ist bereits in Bericht Nr. 36 
des Kichofenausschusscs des Vercins Deutsehor E sen- 
huttenleute behandelt worden. Verfassor glaubt, nachdem 
die Gutachton des H ichofcnausschusses sich gegen seine 
Ansicht, daB eine Oelexplosion yorliege, ausgesprochen 
haben und ais Ursache eine Gasexplosion ansehen, die. 
Angelegenheit weiteren Kreisen vorlegon zu mussen. 
[Z. f. angow. Chemie 1921, 29. Marz, S. 117/20.]

Hisen- und StahlgieBerei.
GieBereianlagen. P. KÓrver: D as S ta lilw e rk

Ańnon.* Werksboschreibung. Schwierige Stelilform- 
guBstuckc. [Kruppsche Menatshofte 1921, April, S. 61/8.] 

Modelle Kernkasten und Lehren. K. DreBler: V on 
der M jd e lltisch le re i.*  Beschreibung einiger neuer 
H lf3vorrichtungen an Arbeitsmaschinen. [ W ' C r k s t a t t 3 -  

technik 1921, 15. April, S. 209/12.]
Formerei und Formmasehinen. Ben Shaw und Jas. 

Edgar: F o rm ere i yon  S te u e rru d e rn .*  Arbeitsgang. 
[Foundry Tr. J. 1921, 21. April, S. 365/8.]

Trocknen. Jul. Oelschlager: D ie B eh e iżu n g  der 
T rockonkainm orn  in  E isen - u n d M o ta llg ie B e re ie n . 
Beschreibung der Feuerung yon W.lli. Ruppmann in 
Stuttgart. [GieBerei 1921, 7. April, S. 81/82.]

G as-T ro ck en o fen  in  d e r G teBerei.* Kurze 
Beschreibung dor Anlage yon Palmers Shipbuilding & Iron 
Co Ltd , Jarrow-on-Tyne, wo an den Trockenofcn ein 
Gaserzeuger, System Priest Furaaces, JLddlesbrough, 
m it Vent*lator angebaut ist. [Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 
15. April, S. 525, Foundry Tr. J. 1921, 28. April, S. 387/8.] 

Schmelzen. Carl Irresberger: M aB regeln  zu E r - ,  
s p a rn is s e n  yon  K oks beim  K u p p e lo fe n sc h m e l-  
zen. [St. u. E. 1921, 28. April, S. 575/7.]

W. Rawlinson: N e u z e it lie h e r  K u p p e lo f en b e 
tr io b . Der Kuppelofen und ssine Einzelteile, Geblase, 
Koks, Zuschlage, Beschickungsweiso und Betriebsweise 
werden besprochen. (Vortrag vov Zwoigyerein Sheffield 
der Institution of British Foundrymen.) [Foundry Tr. J. 
1921, 14. April, S. 337/9.]

G.eBen. Z en trifuga lguB .*  Gunstige Einwirkung 
von ZentrifugalguB auf die Gefugcausbildung sowohl bei 
GuBeisen wio bei Bronze. [Eagineering 1921, 18. Miirz,
S. 311/2.] ' _  .

StahlformguB. J. Halm: D u n n w an d ig o r S ta h l-  
form ^uB  au f dom  S ta h lw e rk  A n n o n *  Gehause fiir 
Hechdruck-Turbine, Diesclmotoren, Yentile u. a. [Kj-upp- 
sche Menatshefto 1921, April, S. 68/72.]

Sonstiges. Thos Vickers: Z u sa m in e n a rb e ite n  von  
w isse n sc h a ftlie h e  n u n d  g e w e rb lic h e n  U n te r -  
su ch u n g en  in  d e r E. seng ieB ere i. Geschichtliches 
(seit 1520) aus der englischen E.senindustne. Riick- 
s t łn d  "keit dor englischen GieBereien. Zustande in der 
TempergicBoroi. Vorschlage fur auszufuhrende wissen- 
schaftliche Arbeiten. Aufruf zur B lduag eines Vereins 
zur w■ S3enschaftlichcn und industriellen Forderung des 
GieBereifachs. (Vortrag vor Zweigverein London des

kurzungen siehe Seite 126 bis 123.
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Instit. of Brifc. Foundryi& n.) [Foundry Tr. J .  1921, 
31. Marz, Ś. 288/90, 7. April, S. 316/9.]

N. Schoffel: L e h rg a n g  fu r  M odoU tisoh ler.*  
Vorscblago fur Ausbildung bei dreijahrigem Lehrgang. 
[Betrieb 1921, 25. April, Mitteil. d. D. Ausschusses fiir 
Teehn. Schulwesen, S. 35/3S.]

Erzeugung des schm iedbaren Eisens.  
Metallurgisches. H enry D. H ibbard: G ase a u s  

gesch m o lzen em  S ta h l. Art und Zusammensetzung der 
Gase, dio in  geschmolzenem Stahl, und solcher, die in 
Blasen und Hohlraumen im Błock cntlialten sind. [BI. 
Fuin. 1921, Febr., S. 139/40.]

A. Briininghaus und Dr. Fr. Heinrich: U eber 
L u n k e rb ild u n g  u n d  S e ig e ru n g se rsc h c in u n g c n  in  
s i l iz ie r to n  S ta lilb lo o k en .*  [St. u. E. 1921,14. April, 
S. 497/510.]

FluBeisen (Allgemeines). R obert C. Woodward: 
V o rsch lag  fiir  eino  nouo K o k illen fo rm .*  Die aus 
StahlguB hcrgestellto diinnwandige Kokille is t auBen 
von einer Kuhlschlangc umgcbcn, aus der durch Oeff- 
nungon die jeweilig gowiinschten Stellen der Kokille duroh 
Spritzwasser gckiihlt werden. [Ir. Age 1921, 27. Jan ., 
S. 262/3.]

Dr. H. M. Vornon: E rm u d u n g  in  S ta h l w e rk en . 
Angaben uber den Zeitaufwand des Arbcitens fiir Ein- 
setzen, Schmelzen und Abstechen boi Martinofen. Sehicht- 
zoit und Ausbringen. Aelmlicho Angaben aus dem Betrieb 
yon Besscmer-, Tiegelstahl- und Puddelwcrkcn. [Ir. 
Coal Tr. Rev. 1921,7. Jan ., S. 6/9.]

Martinverfahren. G. A. V. Russell: E in r ic h tu n g  
u n d  B e tr ie b  vo n  b a s isc h e n  M arti n s ta h lw c rk e n .*  
Bauart undBctricbyonM ischornundM artinotcn. Mctallur- 
gischo Bctrachtungen iiber die yerschiedenen Martinic- 
rungsverfahren. Beschickungsyorrichtungcn. Gesamt- 
anlage. [Ir. Coal Tr. Rev. 1921,14. Jan ., S. 37/9; 21. Jan .,
S. 82/4; 28. Jan ., S. 122/4; 11. Febr., S. 204/6; 18. Febr., 
S. 238/9.]

R. V. Wheeler: R e la t iy o  W irk s a m k e it  vo n  
W a ss e rs to ff  u n d  K o h le n o x y d  im  M a r tin b o tr io b . 
Kurzo Angaben iiber Verbrcnnungsgeschwindigkeit und 
Flammenbildung. [Ir. CoalTr. Rev. 1921,11. Febr., S. 203.] 

T. R. T ate: A b h itz e k e sse l u n d  S iom ens- 
M arti n -O efen . Kurzo Angaben uber Temperatur - 
Y crhiU tnisse und orreichbare Leistungen. [Ir. Coal Tr Rev. 
1921, 11. Febr,, S. 201.]

Elektrostahlerzeugung. E le k tro s ta h lo fe n  von  
G reay o s-E tch eU s.*  Kurzo Angaben uber die von 
Schneider, Creusot, gebauten Oefen von 0,5 bis 10 t  
Fassung. [Gen. Civ. 1921, 12. Febr., S. 158/9.]

E. F. Northrup: H o c h fro q u e n z - In d u k tio n s -  
ofen.* Beschreibuug einer besonderen Abart des Northrup- 
Ajas-EIektrostalilofens (ygl. St. u. E. 1919, 1. Mai,
S. 479/S0). Der Herd is t ais Tiegel ausgebildet. [Chem. 
Met. Eng. 1921, 16. Febr., S. 309/11.]

Verarbeitung d es  schm ied b aren  E isens .
Walzwerksanlagen. C. H. H unt: W o irto n  S te e l 

Co.* Kurze Entwicklungsgeschichte. Beschreibung dor 
neuen Stahl- und Walzwerke. Nahere Behandlung vor- 
behalten. [Ir. Tr. Rcv. 1921,10. Marz, S. 685/91; Ir. Ago 
1921, 10. Marz, S. 618/27; 17. Marz, S. 693/702.]

Walzwerksantrieb. G ilbert L. Laclier: A n p assu n g s- 
fa h ig k e i t  im  W a lz w e rk s b e tr io b c  d e r S c u ll in S te c l  
Co; in  S t. L ou is. Geschickte Losung der An tri ebsfrage. 
Bericht vorbelialten. [Ir. Ago 1921, 31. Marz, S. 829/37.] 

GroBo s to h e n d e  W alzen zu g m asch in e .*  Kurzo 
Beschrcibung eines stehenden Dampfdrillings 1140 0 ,  
1320 mm Hub m it Kolbenschiebersteuerung und Joy- 
Umsteuerung, die von einer dampfhydraulischen Steuer- 
maschino betatig t wird. Dampfdruck 14 a t, Ueber- 
hitzung 55 °, Loistung 25 000 PS bei 140 Umdr./min. 
Ausfuhrende F irm a: Richardsons W estgarth and Co., Ltd. 
Zweck: Antrieb oiner 800-Trager-UmkehrstraBo. [Engineer 
1921, 1. April, S. 354.]

Schmiedeanlagen. Albert Neuberger: D ie o lck- 
tr is c h e  S ch m icd e  u n d  ih r e  w ir ts c h a f t l ic h e  B e-

Zeilschriftenver:eichnis nebst. Abhi

d e u tu n g . Moglichkoit uud W irtschaftlichkcit der ciek- 
trischen Erwarnmng von Schmiedostucken. [Wertócug- 
maschine 1921, 30. April, S. 199/203.]

W eiterverarbeitung und Verfeinerung.
Radsatze. R a d re ife n . S p re n g r in g e in w a lz - 

m asch ine .*  Bauart der B. and S. Mas3ey Ltd. in Man
chester. [Engineer 1921, 22. April, S. 441.]

Sonstiges. Dio H e rs te llu n g  v o n  K ugellage rn .*  
Beschrcibung des Horstellungsganges und der Einrich- 
tungen der Ransomo and Marles Bearing Company Ltd. 
[Engineering 1921, 8. April, S. 415/8; 15. April, S. 445/9.] 

Dio H e rs te llu n g  y o n  R a u b h ro h ren -U o b e r- 
h itz e rn .*  Herstellungsverfahren der M arinę-and Loco- 
motive-Superheaters Ltd. in Manchester. [Engineer 1921,
22. April, S. 438/40.]

Schneiden  und Schw eiBen.
Allgemeines. V e rfa lire n  ,zur V crsc liw eiB ung  von 

B leohon , in s b e so n d e re  f iir  W & ssorlcam m ern von 
D am p fk esse ln .*  [Autog. Metallb. 1921, 15. April, 
S. 115/8.]

Elektrisches SchweiBen. B. P. Haigh: B e r ic h t uber 
V crsucho  m it  e le k tr is c h  gcschw eiB ton  B lechen.* 
ZerreiByersuch, Analyse, Gefugeuntersucliung. [Autog. 
Metallb. 1921, 15. Marz, S. 86/90.]

E le k tr is c h e  S chw eiB ung  bei B a u k o n s tru k -  
tio n en .*  [Engineering 1921, 18. Marz, S. 323.]

A. M. Candy: E le k tr is c h e  Schw eiB ung  boi ge- 
gossenom  E isen .*  Dio SchweiBung von StahlguB, 
weiBcm und grauem GuBeisen, schmiedbarem GuB, hocli- 
gekohltem gegossenon Stahl und GieBereierzeugnissen aus 
anderen Metallen ais Eisen. Dio Festigkoitseigenschaften 
von gcschweiBtem und ungeschwciBtcm łla teria l. Ein- 
richtungcn und Stromvcrbraueh. [Ir. Tr. R cy. 1921,
24. Marz, S. 829/35.]

U ober d ie  F e s ts te l lu n g  v o n  M an g eln  b e id e r  
e le k tr is c h e n  u n d  a u to g e n e n  Schw eiB ung. [Autog. 
Metallb. 1921,15. April, S. 114/5.]

Mechanische Prufung. F. M. Farm er: U n te rs u c h u n g  
v o n  Schw oiB ungon.* Aufstellung von einheitlichen 
Gesichtspunkten fiir die bei der Prufung von SchweiBungcn 
in Betracht kommenden Untersuchungen. [Engineer 
1921, 25. Febr., S. 200/2, 4. Marz, S. 231/2.]

Industriestahle.
Chromstahle. D as K le in g o fu g e  der C h ro m 

stah le .*  L iteratur. Erhitzungs-, Abkulilungs- und 
magnetischo Kurvcn. Gefiigebilder. [Chem. Met Eng. 
1921, 20. April, S. 703/6.]

W a rm e b e h a n d lu n g  y o n  C hro  m -M ólybdan - 
S tah lguB . Giinstige Fcstigkeitseigenschaften. [Ir. Age 
1921, 21. April, S. 1052, S. 1055.]

Nickelstahle. P. D. Merica: E isc n -N ie k e lle g ic -  
ru n g en .*  Schmelz- und Erstarrungsdiagramm. EinfluB 
des Niekels in Nickelstahlen auf Gefugcausbildung und 
Fcstigkeitseigenschaften. Nickelchromstahle. und ihre 
Festigkeitseigenschaften. Elektrische und magnetischo 
Eigenschaften. Ausdehnungskocffizient. [Chem. Met. 
Eng. 1921, 2. Marż, S. 375/8.]

P. D. Merica: N io k e lleg io ru ń g o n . Chemische 
Zusammensetzung, Saurefestigkeit, mechanische Eigen
schaften, elektrischo Eigenschaften. [Chem. Met.- Eng. 
1921, 13. April, S. 649/52.]

Molybdanstahle. J. A. Matthews: M o ly b d a n s ta h l. 
Geschichtlielie Entwicklung. Hauptschwierigkeit bei 
Verwendung von Molybdan in  Schnelldrehstahl. Warme- 
beliandlung> und Festigkoitseigenschaften; EinfluB von 
Molybdan in legierton Stahlen. [Chem. Met. Eng. 1921,
2. Marz, S. 395/6.]

Stellit. R. Nikolaus: S te lli  te.* Kurze Angaben iiber 
Eigenschaften und Zusammensetzung. [Werkzcug- 
maschine 1921, 10. April, S. 157/S.]

F errolegierungen .
Allgemeines. Edward F. K ern: D io  R e d u k tio n  

yon  m a n g a n h a lt ig e n  S il ik a ts c h la c k e n . Versuchs- 
weise Reduktion manganhaltiger Schlacken im Elektro-
rsungen siehe Seite ISO bis 128.
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ofen zwecka DarstelUing yon SUico-Mangan-Eisenlegie- 
rungen. Berechnung (Ier Verluste und des Kraftbedarfs. 
Entspreehondo Behandlung von Bleihochofenschlacken. 
[Trans. Am. Electrochem. Soc. 1920, Ed. XXXVII.,
S. 207/18.]

M etalle und Legierungen.
Aluminium. H. C. H. Carpenter: R e k r is ta l l is a tio n  

bei A lum in ium .*  [Engineering 1921,11. Marz, S. 302/7;
1S. Jfirz , S. 310/7.]

Kupfer. II. Moore und S. Beckinsale: R ed u k tio n  
von G asen  in  K u p fe r  bei h o h e ren  T e m p e ra tu re n . 
[Vortrag vor dem In s titu te  of Metals am 9. Marz 1921 
Engineering 1921, 18. Marz, S. 315/0.]

0. A. Edwarda uńd A. M. Herbert: P la s tisc h e  Do- 
fo rm a tio n  v o n  K u p fo rle g ie ru n g e n  bei ho h eren  
T e m p e ra tu re n .*  Vortrag vor dem Institu te of Metals 
ani 9. Marz 1921. [Engineering 1921, 18. Marz, S. 341/4 ' 
und S. 315.]

P. D. Merica: K u p fe r-K iek o lleg ic ru n g en .*
Gleiehgowichtsdiagramm. Verschiedene Legierungen. 
Festigkeitseigensehaften. Gefiigo. [Chem. Met. Eng. 1921,
30. Marz, S. 558/60.]

Kalzium. P. H. Braee: K alzium .*  Geschichtliches. 
Eigenschafton. Łsgiorungen. Gswinnung. [Engineering 
1921, 11. Marz, S. 308/10.]

Kalzium. Seine Verwendungsmoglichkeit hat zu- 
' genommen. Besonderer Hinweis auf Lagermetay aus Blei 

unter Zusatz yon Kalzium. [Engineer 1921, 1. April,
S, 351/2.]

Messing. L. K roll: V er\vendung  von  A bfiillen  
und  N e u m a to r ia l  in  d e r W alzm ossing -G ieB ere i. 
Einteilung der Abfiille. Yerfasser betont, daB cin Legioren 
nieht nur nach prozentualer chemischcr Zusammensetzung, 
sondern auch naeh physikaiiseh-cliemischer Beschaffen
heit deszu ver\vendenden Materialserfolgensoli. [GieB.-Zg. 
1921, r. April, S. 101/3.]

P hysika lische  Priifung.
Allgemeines. ®r.«3ng. K. Daeves: E in ig e  A nre- 

g u n g eń  fu r  dio T a t ig k e i t  der V e rsu c h sa n s ta l te n . 
[St. u. E. 1921, 7. April, S. 476/7.]

D as W alzen  yo n  S ta h l u n d  seino chem ische  
Z u sam m cn so tzu n g . EinfluB ron  Kolildnstoff, Phosphor 
und Mangan auf dio mechanischon Eigensehaften. [Ir. 
Ago 1921, 14. April, S. 982.]

Priifmaschinen. 5 0 0 -t-D ruckm asch ine .*  [En- 
gineering 1921, 22. April, S. 488/90.]

P. Beuret: A p p a ra t zu r M essung dor A b 
n u tz u n g  o d e r F o rm a n d e ru n g  e in e r P robe.*  [Rcv. 
Met. 1921, Marz, S. 157/60.]

P .B arrand: A p p a ra t zur B estim m u n g  d e r P o ro 
si t a t  v ó n  M eta llen .*  [ R e v .  Met. 1921, Miirz, S. 161/2.] 

E in e  u n iy e r s a lo  M a te ria lp riifm asch in e .*  Auf 
einer Masehine konnen ausgefuhrt werden: Zugyorsucb, 
r.iOchversuch, Rrinellsche Kugeldruekprobe, Verdrchungs- 
yersuch, Bicgeprobo, Kctten- und Drahtseilpriifungcn, 
Eedcrnprufungen, Knickyersuch, Scherycrsuch, Ring- 
priifungen. [Werkzeugmaschine 1921,28. Febr., S. S7/92.] 

Sr.-gltg. H. Si eglersehmidt: B estim m u n g  der 
W a rin c a u sd e h n u iig s  z ah le n  vo n  M e ta lle n  und 
a n d e re n  B a u s to f fe n  m i t te ls  M arten sc lie r Sp icgcl- 
a p p a ra to .*  Bericht folgt. [Mitt. Materialpr.-Amt 1920, 
H eft 2/3, S. 182/219.]

Zugversuch. H .E d c r t:F e in m css tin g en  beiW arm - 
zerre iB  y e rsu c h  en.* [S t.u .E . 1921, 14. April, S. 510/1.] 

Hartepriifung. R. Guillery: Dio B rin e ll-K u g e l-  
d ru c k p r o  be.* Kritische , Besprcchung der Yersuchs- 
bodingungen. Besehreibung ciniger Apparate, besonders 
solcher, die eine batriebsmaBige Anwendung finden 
konnen. [Rey. M it. 1921, Febr., S. lOMO.]

Magnetische Priifung. M ag no tische  U n te rsu -  
c h u n g  y o n  C h ro m -W o lfram stah l.*  Besehreibung der 
Untcrsuchungsmethoden. Uebersicht iiber die wichtigcren 
Arbeiten auf diesem Gebiete, die yon japanischen For- 
schern yeroffentlicht worden sind. [Chem. Met. Eng. 1921,

Ermiidungserscheinungen. H. F. Moore: U eb er d as  
A u f tre te n  yon  E rm iid u n g sb ru c h e n . Die ersto 
Yeranlassung zu Ermudungsbruchen is t in  der Anwescn- 
lieit yon sehr kleinen MaterialunregelmaBigkeiten oder 
Rissen zu suchen, dic durch andauernde und oft wieder - 
holto Beanspruchungcn allmilhlich zu dem endgiiitigen 
Bruch fuliren. [Ir. Tr. Rey. 1921, 31. Marz, S. 895/7.]

H. Moore, S. Beckinsale, C. E. Mallinson: E rm ii- 
d u n g sb ru c lio  bei M essing u n d  a n d e re n  K u p fc r-  
le g ic ru n g en . [Engineering 1921, 11, M a r z ,  S. 300/1.] 

GuBeisen. F. G. Cook: M ech an isch c  P riifu n g  v o n  _ 
G uBeisen.* [Foundry Tr. Jouru. 1921, 10. Febr.,
S. 132/4; 17. Eebr., S. 149/50.]

Eisenbahnmaterial. S c h ie n e n s ta h l. Zuschriften- 
wechsel zwisehen G. A. Dornin und G. F. Comstoek iiber 
dio Erzeugung gesunden Schienenstahls (ygl. St. u. E. 
1921, 3. Marz, S. 308) unter besonderer Berucksichtigung 
des’ Zusatzes yon Fcrrotitan ais ,Desoxydationsmittcl. 
[Chem. Met. Eng. 1921, 23. Marz, S. 504/6.]

Ch. Fremont: U eber den  B ru ch  yon  E is e n -  
ba lin k u p p lu n g en .*  Hinweis auf dio liiiufigen Eisen- 
bahnunfallc durch den Bruch von Kupplungen. Nach- 
weis der sehlechten Beschaffenheit yon gebrochenen 
Haken. Starkę Beanspruchung durch stoBweiso Be
lastung. Bruche miissen yermieden werden nicht durch 
Verstarkung des (Juerschnittos der betreffenden Gliedcr, 
sondern durch oine Giitesteigerung des Materials und 
durch scharfere Abnahmc-bedingungen. [Gen. Ciy. 1921,
5. Marz, S. 212/5.]

H. S. Rawdon: In n e re  R isse  in  S ch ienen .*  Ilirc 
Entstehungsursache. [Engineering 1921,15. April, S.470/1.] 

Soncleruntersuchungen. E. G. Coker, K. C. Chakko, 
M. S. Ahincd: D ic S p a n n u n g sy e r to ilu n g  bei D ru c k -  
u n d  Z u g b ean sp ru eh u n g .*  [Engineer 1921, 25. Marz,
S. 328/30; 29. April, S. 463/4; Engineering 1921, 25. Marz, 
S. 373/6 und 364/5; 1. April, S. 387/9; 8. April, S. 439/40; 
15. April, S. 471/3.]

S ic h tb a re  S p an n u n g en . Zusammenfassender Be
richt zu'den Arbeiten von Prof. Coker uber den Nach w fis 
der Spannungsyertoilung. [Engineer 1921,1. April, S.351.] 

J. N«1 Greenwood: U eb er in n o re  S p an n u n g en  
in  W erkzeugstah l.*  Bericht folgt. [Engineering 1921, 
29. April, S. 535/7.]

Dr. H. Schulz: D ie B es tim m u n g  d e r S p a n 
n u n g en  in  b e a n s p ru c h tc n  K o rp e rn  m it  H ilfe  
p o la r is ie r to n  L ich tes .*  Untersuchungsmethodo und 
Apparate. PraktischoAnwcndung. [Betrieb 1921,10. April, 
S. 405/12.]

Dr. W. H. lla tfie ld : B ru c lio rsc h e in u n g c n  bei 
M e ta llen  in fo lg e  in n e re r  S p an n u n g en . [Engince- 
ring 1921, 8. April, S. 435,429/32; Engincor 1921, lS.Marz, 
S. 296.]

Dr. R. Krulla: Dio V erw en d u n g  des S ch e r- 
y e rs u e h e s  zu r B e u r te i lu n g  dor m e c h a n isc h e n  
E ig e n s e h a f te n  y o n  L eg ie rungen .*  Leichte Aus- 
fiihrbarkoit des Seheryersuchcs, kleino Probonmengcn 
(30 bis 50 g), gowisso Analogien zwisehen Scherfcstigkeit 
und ZerreiBfestigkeit, Scherdehnung und ZorreiBdelinung. 
[Z. f. Metalik. 1921, 15. Marz, S. 137/9.]

Dr. H. Scliottky: B ru c h u rsa e h o  e in e s  S chw ung- 
r a da nker s.* Einwandfreio Matcrialbeschaffenhcit; Fehler 
in der Konstruktion und bei der Herstellung. [Kruppscho 
Monatshefte 1921, Febr., S. 30/2.]

Metallographie.
Allgemeines. B e r ic h t u b e r  dio T a t ig k e i t  d e s  

M a t e r i a l p r u f u n g s a m t e s  B erlin -D ah lo m  im  Be- 
t r ie b s ja h r  1919. [Mitt. Materialpr.-Amt Berliu-Dahlcin
1920, Heft 4/5, S. 221/61.] _

Prufverfahrett. H. S. Rawdon: M ak ro sk o p isch c  
U n te rsu c h u n g  yon  M etallen .*  Actzmittel, die bei 
der makroskopischen Untersuchung yon Stahlen An
wendung finden. Verschiedenc Fehler, die bei Stahlen 
und anderen Metallen und Legierungen makroskopiseh 
nachgcwiesen werden konnen. [Chem. Met. Eng. 1921,
2. Marż, S. 385/7.]30. Marz, S. 573/5.]

ZeUschriflenverzeichnU nebst Abhurzuwjen siehe Seite 126 bis 128.
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Rontgenuntersuchung. D ie  A n w en d u n g  yon  
R o n tg e n s t ra h le n  bei d e r  M a te ria lp ru fu n g .*  [Ir. 
Coal Tr. Rey. 1921, 25. Marz, S. 42S; Eagineering 1921, 
8. April, S. 412/5.]

R o n tg e n a p p a r a t  fu r  b e tr ie b sm a B ig e  Y er- 
w endung.*  [Eagineering 1921, 29. April, S. 532.]

Einriehtungen und Apparate. M. Franęois: Mi k ro - 
sk o p iso h e  A n o rd n u n g  zum  S tu d iu m  u n d u rc h -  
s ic h tig e r  K ris ta lle .*  [Compt. Rend. 1921, 1S. April, 
S. 967/9.]

Cl. D. Carpenter: D ie B e s tim m u n g  yon  S chm elz- 
p u n k ten .*  Beschreibung der Apparatur und Wirder- 
gabe. einiger Ergebnisse. [Chem. Met. Eng. 1921, 30. Marz, 
S. 509/71.]

M e ta llm ik ro sk o p  fu r  d ie  W e rk s ta t t .*  [V D I 
1921, 16. April, S. 414.]

Aufbau. H. S. Rawdon: G efu g eau fb au  un d  
E ig e n sc h a f te n  in  M etallen .*  Gefugebi der, mecha- 
nische E genschaften, Widerstandsfahigkeit gegen Kcr- 
rosion. [Chem. Met. Eng. 1921, 23. Marz, S 523/7.]

L. G renet: B em erk u n g en  zu r H a r tu n g s th e o r ie .*  
Eingehende AeuBerungen zu einem friiheren Aufsp.tz von 
P. Dejean uber denselben Gcgenstand (vgl. St. u E. 1921, 
27. Jan ., S. 134). [Techn. Med. 1921, Marz, S. 104/11.]

A. Perrier und F. Wolfers: D ie B estim m u n g  der 
U m w an d lu n g en  von  Q u a rz , E Jsen  u n d  N ick e l 
d u rc h  th e rm isc h e  A nalyse.*  Bericht folgt [Rey 
Mćt. 1921, Febr., S. 111/6.]

Zay Jeffries und R. S. Archer: A tom e u n d  M etalle .*  
Neuere Ansehauungen uber den Aufbiu der Materie. 
[Chem. Met. Eng. 1921, 23. Marz, S. 507/12.]

Dr. S. Yalentiner: D as In n e re  des A tom s.*  [St. 
u. E. 1921, 7. April, S. 465/72.]

H. Hanemann: D as E is e n -K o h le n s to f f -S c h a u -  
bild .*  Grundlagen der Gefugeuntersuchung. Praktisehe 
Anwendung. [Betrieb 1921, 10. April, S. 396/400.]

1 . Grenet: U n re g c lm a B ig k e ite n  d e r S ta h le  bei 
e tw a  5C0 °.* [Rev. Met. E stra its  1921, Febr., S. 80/2.]

O. Lehmann: D ie S t r u k tu r  f lu s s !g e r  u n d  
w eicher K r is ta l le  beim  F lieB en.*  [Z. f. Metallkunde 
1921, 1. Febr., S. 57/66; 15. Febr., S. 81/90; 1. Marz, 
S. 113/22.]

Holzfaserbruch. Ch. Y. Clayton, Fr. B. Foley und Fr.
B. Lancy: F lo c k e n - un d  H o lz fa s e rb ru c h  in N ic k e l-  
G esch fltz s tah l.*  [Buli. Am. Inst. Min. Met Eng 1919 
Febr., S. £03/37.]

Rekristallisation. ■ W. Fraenkel: N eue A rb e ite n  
u b e r R e k r is ta l l i s a tio n .*  Zusammensteliung einiger 
in denletzten Jahren uber R:'kristall'sationTeroffentlichtcr 
Arbeiten. [Z. f. M< tallk. 1921, 15. Marz, S. 148/51.]

EinnuB der Warmebehandlung. Dr. B. StrauB: U eber 
d a s  H a r te n  d es S ta h ls *  Neuere Harttwgstheorien. 
Abhangigkeit der Hartung ro n  Zusammensetzung, Tem 
peratur, Abkuhlungsgcschwindigkeit. Entstehung der
Spannungsrisse. Zusammenhang zwischen Yo lumen und 
H artę des Stahls. [Betrieb 1921, 10. April, S. 400/5.]

A. P o rterin : D er E  nfluB  se h r  la n g sa m e r A b 
k u h lu n g  a u f  d ie  G e fu g e a u sb ild u n g  y o n  L e g ie 
ru n g e n , in s b e so n d e re  bei W o lfra ro s tahL *  D^rch 
sehr langsame Abkuhlung wurdeineinem Wolframstahl m it 

,4 % C uad 5,4 %  W ein neuer martensitahnlicher Ge- 
fugpbestandtcil gefunden, der ais ein Gemenge yon F errit 
+  Fe. W bezeichnefwird. [Compt. Rend. 1921, 18. April.
S. 964/7.]

H. Scott: E m flu S  d e r  E rh i tz u n g s -  u n d  A b- 
k u h lu n g s g e sc h w in d ig k e i t a u f  d ie  L age d e r  
H a lte p u n k te  in  S ta h l*  [BulL Am. Insi, Min. Met 
Eng. 1919, Febr., S. 157/67.]

E. H. Hemingway und G. R. Easminger: O ber- 
f la c h e n v e ra n d e ru n g e n  y o n  K o h le n s to f fs ta h le n  
beim  E rh itz e n  im  lu f t le e r e n  R aum .* (Trans. Am. 
Inst. Min. Met. Eng. 1920, August, S. 1/18.]

Sonstiges. H  Fowler: R isse  in  K e sse lro h re n  yon  
L o k o m o t: ven.* Chenrsche, physkal-sche, mikro- 
skopische Untersuchung, die allerdings zu keinem Eraebnis

fuhrte. Die einzige Erklarungsmogliehkeit fur die Ent
stehung der R  sse wurde daher in  Ermudungserschei- 
nungen infolge von D aierbeanspruchung gesucht. [En
gineering 1921, 15. April, S. 466/7, S. 443/5.]

C. H. Desch: C hem isehe  E in f lu s s e  bei d e r RiB- 
b ild u n g  vo n  b e a n s p ru c h te n  M eta llen . [Engineerin" 
1921, S. April, S. 418.]

J. C. W. Humfrey: B e z ieh u n g en  zw isch en  B e
a n s p ru c h u n g  u n d  K le ingefuge .*  [Engineering 1921,
8. April, S. 419/20.]

D. Hanson: I n t e r k r i s ta l l i n e r  B ru c h  in  S tah l.*  
Bsricht folgt, [Engineering 1921, 15. April, S. 467/9, 
S. 443/4.]

I. A. Jones: I n t e r k r i s t a l l i n e  R iB b ild u n g  in  
w eichem  S ta h l  in  S a lz lo su n g en .*  [Eagineering 1921, 
15. April, S. 469/7.0, S. 443/4.]

C h e m ise h e  Prufung.
Probenahme. W. M. Chegwidden: P ro b e n a h m e  yon 

H o ch o fe n sc h la c k e n . Probenahme. Beziehungen 
zwischen Kieselsaure, Tonerde- und Schwefelgehalt der 
Schlacken zu S.l.z um- und Schwefelgehalt in Roheisen. 
Pr. Coal Tr. Rsv. 1921, 11. Febr., S. 202.]

Kohlenstoff. Th. R. Glauser: U eb er Y e rb ren n u n g s- 
a n a ly s e n  m it  T e llu rd io s y d .*  Die Kohlenstoff- 
best mmung im E sen, in  Ferrolegierungen, in Graphit, 
im Kalkst ckstoff u  a. m. durch Oxydation m it schmel- 
zendem TeHuMioiyd Te Os. Die Stickstoffbestimmung 
durch AufschluS m it sclimelzendem Tellurdiosyd. Ruck- 
gewinnung des Tellurs au3 den Analysenschmelzen. 
[Z. f. ang. Chem. 1921, 19. April, S. 154/5; 22. April, 
S. 157/9; 26. April, S. 162/3.]

Zirkon. E. C. Rossiter und P. H. Sanders: D ie G e
w in n u n g  T o n  Z irk o n  a u s  b ra s il ia n is c h e m  E rz  
u n d  e in  neues B e s tim m u n g sy e rfa h re n . Trcnnung 
des Zirkons yon E.sen und Aluminium. [J. S. Chem. Ind. 
1921, 15. April, S. 70/2.]

Roheisen. Dr. Aul.ch: P ro b e n a h m e  u n d  U n te r -  
su c h u n g s y e r fa h re n  v o n  R o h - u n d  G uB eisen. 
Dar zweite Teil, die analytische Untersuchung des Roh- 
und GuBaisens nach den Vorschlagen der vom Roheisen- 
rerband fur einheitlśche Probenahme und Analyse yon 
Rah- und GuBeisen eingesetzten Kommission. Bestim
mung yon Kohlenstoff, Graphit, S.lizium, Mangan, 
Phosphor, SchwefeL [GieBerei 1921, 22. April, S. 93/6.] 

Koks. P ro b e n a h m e  u n d  A n a ly s ie ru n g  yon  
K oks. Rsgeln des rheinisch-westfallschen Kohlen- 
syad.kats fur Probenahme und Bestimmung des Wasser-, 
Asehe- uad Schwefelgehaltes in  streitigen Fallen. [GieBerei 
1921, 22. April, S. 103.]

Teer. Steding: W a ss e rg e h a lt  im  T eer.*  Fur die 
Probanahme wird ein Heber m it SelbstyerschluB emp- 
fohlen, der durch das Mannloch des Teerbehalters langsam 
eingefiihrt wird und sich, sobald er auf den Boden stoBt, 
selbsttatig sc„lie0t. [Gas- u. Wasserfach 1921, 2. April. 
S. 215/6.]

N orm u n g u. Lieferungsvorschriften.
Normen. R. K o c h : D ie A b h a n g ig k e it  d e r  N o r 

m en vo n  e in a n d e r  u n te r  b e so n d e re r  B e ru ck - 
s lc h tig u n g  d e r  V orzugsm aB e.*  [Betrieb, M itt der 
Arb. D. Batriebsing. 1921, 10. April, S. 106/8.]

B ronzen . Bericht des Unterausschusses fur Metalle. 
Ueb3rs:cht ub^r die wichtigsten Bronzen und dereń Be
ze i chnuig. [Batrieb 1921, 25. April, M itt. d. fo rm en  
ausschusses, S. 2.1/3.]

Soziales.
Rudo f Nehring: Z u r M e ta p h y s ik  d e r  S o z ia l-  

re.form. Sch.ldert in groBen Ziigen die Geschichte der 
'W;rtschaftsformen und des W irtschaftsgeistesin Deutsch
land uad  das Streban der Sozialreformer, Im  Ansehlu3 
daran w.rd yersucht, die R  chtungen kunftiger wirtscliaft- 
licher, gesellschaft! cher und kultureller Entwicklung aus 
metaphys.scher Batrachtung der Yerga nge nhei t  urcj

Zeit ich H f t en eerzeUh n u  nebst AbMrzungen siehe Seite 126 bis 12S.
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Gegenwart abzulciten. [Soziale P rasis 1921, 20. April, 
S. 402/9.]

!> Dr. Adolf Giinther: G rcnzcn  der S o z ia lp o litik . 
Ton Grenzmarkierungen ausgehcnd, die allgemeinere 
Geltung liaben, gibt Ycrfasser acht Begriffs- und Grenz- 
bestimmungen der Sozialpolitik. [(Soziale Praxis 1921,
13. April, S. 369/4 und 20. April, S. 410/3.]

: Heinrich Freese: D ie E rfa h ru n g e n  m it den Be-
tr i  obsra  te n . Dem Betriebsriitegesetz haften zwar groBe 
Mangcl an, es is t aber bei gutem Willen von beiden Seiten 
moglieh, dam it auszukomnien. [Deutsche Industrie 1921, 
23. April, S. 270/1.]

Dr. Waldemar Zimmermann: Zum E n tw u rf  des 
d e u ts c h e n  A rb e its ta r ifg e s e tz e s .  Der Entwurf be- 
deutet ein brauchbares Muster fiir cin Tarifyertragsgesetz, 
aber er bedarf noch da und dort derinneren Ausgleicliung 
und ferner der Aupassung an rechtspolitische und sozial- 
politischeNotwendigkeiten. [SozialePraxisl921,27. April, 
S. 434/9.]

Dr. Otto Most: E in  Sozio loge zu T a g esfrag en  
d e r W ir ts c h a f t  u n d  der P o litik . [St. u. E. 1921,
14. April, S. 511/5.]

Wirtschaftliches.
D r."J.'K o llm ann : Dio, B e ta tig u n g  des E is e n -  

w ir ts e h a f tsb u n d o s . Ablehnung des Eisenwirtschafts- 
bundes, der sich nach pieleń Richtungen hin ais schadlich 
und mindestens ais fiberfliissig erweist. [Technik und 
W irtschaft 1921, April, S. 215/24,]

Schulz-M ehrin:Form on des Z u sam m en sch lu sses  
von U n te rn e h m u n g e n . In  Fortsetzung ssiner Aus
fuhrungen (s. St. u. E. 1921, '28. April, S. 396) schildert 
Verfasser den gleichzeitigon vertikalen und horizontolen 
ZusammenschluB und den produktionstechnischen Zu
sammenschluB eines ganzen Industriezweiges. [Technik u. 
W irtschaft 1921, April, 2 S. 25/34.]

Dr. S. Tschierschky: D ie D if fe re n tia lr e n to  in  
d e r K a r te l lp o l i t ik .  Dio D 'fferentialrento więd ge- 
sondert aus den einzelnen Kostonelemcnten entwickclt 

• und kritisiert. Im groBen ganzen is t anzunehmen, daB 
der D'.fferent:alrente eine groBere wirtschaftliche Be
deutung beizulegen is t ais vor dem Kriege. Dio Kartello 
werden sich m it ihr nach yerschiedenen Richtungen organi 
satorisch noch auseinandersetzen mussen. [Kartell- 
Rundschau 1921, April, S. 173/83.]

O tto Duesberg: D io V erso rg u n g  d e r d e u ts c h e n  
I n d u s tr i e  m i t  m iriera li sohon S c h m ie rm itte ln . 
Der Aufsatz behandelt unter besonderer Berucksichtigung 
der yerschiedenen Produkte und der Handclsformen die 
Roholproduktion d r  yerschiedenen Lander und ihre 
Schmiermittelindustrio und die deutsche Industrie ais 
Vcrbrauchor. [Zeitschrift fur handelswissenschaftliche 
Forsehung 1921, Marz^April, S. 89/141.]

Zorner: D ie  G e ld o n tw e rtu n g  un d  ih re  R iick- 
w irk u n g  au f  u n se re  In d u s tr ie .  In d i e s e r  sehr wert- 
yollen Aufsatzfolge behandelt Verfasser insbesondere die 
Geldentwertung und Anlagewerto der B lanz, die Geld
entwertung und Kalkulation und die Ruckwrkung der 
Geldentwertung auf die- Steuerfragen. Die Arbeit bietet 
eine reiche Fiille yon beachtenswerten Gedanken und 
Anregungen. [Deutsche Industrie 1921, S. 219/21,9. Apri , 
S. 236/8, 16. April, S. 252/6 und 30. April, S. 286/8. J 

Dr. W. Prion: W as w ird  au s der V a lu ta  ? Es 
werden die Grundlagen der Wechselkurse vor dem Kriege 
gezeichnet und diesen der heutige Zustand gegenuber- 
gestellt. Aus dieser Gegenuberstellung lassen sich sozu- 
sigen yon selbst die Entwicklungsmoglchkeiten der 
Valuta ablesen. [Elektrotechnische Zeitschrift 1921,
3. Marz, S. 196/9.] T _  , ,

Dr. H ubner: D ie A u ssc h a ltu n g  d e r V a lu ta -  
sc h w a n k u n g e n  bei A u s la n d s a u f tra g e n . Die In u- 
strie bedarf sofort anwcndbarer M ittel zur Ausschaltung 
oder wen'gstens starken Beschrankung des Yalutarisi 'os. 
Solcho Mittel s;nd: gleitende Preise, Rohstofflieferungen 
auf Kredit, KurssicherUngswechsel und Deyisenyerkauf 
auf Termin. [Zeitschrift fiir handelswissenschaftliche
Forsehung 1921, Jan./Febr., S. 58/77 und Marz/Apni, 
S. 81/8.]

B, Simmorsbach: Vom ja p a n is c h e n  S te in k o b le n -  
bergbau . Rsioho zahlenmaBige Unterlagen uber Kohlen- 
yorrate, Forderung und AuBenhandel in Kohle. [Deutsche 
Industrie 1921, 13. April, S. 271/4.]

Wirtschaftsgeschichte.
Dr. Julius Curtius: D er p rouB ischo  V o lk sw ir t-  

s c h a f ts r a t .  Schildert die Errichtung durch Bismarck 
im Noyember 1880, beschreibt seine Tatigkeit und die 
Ursachen soines E»ngehens 1884 bzw. 1890. [Wirtschaft- 
licho- Nachrichten aus dem Ruhrbezirk 1921, 30. April, 
S. 593/606.]

Dr. Paul K irschner: B e ru fs p a r la m e n te . Ein
geschichtlicher Boitrag zur Frage der W irtschaftsrate, be- 
ginnend m it dem franzosischen Conscil ais Vorlau'er eines 
Bjrufspa-lamentes; weiter wird dor EinfluB des Conśeils 
auf Bismarcks Volk8wirtschaftsrat geschildert und endlich 
ein Ueb:;rblick uber den berufstandschen Gedanken im 
Ausland gegeben. [Wirtschaftliche Nachrichten aus dem 
Ruhrbezirk 1921, 30. April, S. 607/18.]

Bildung und Unterrichtswesen.
Botstsayron: L e h rlin g sa u sb ild u n g .*  Beschrei

bung der Lshrwerkstatten und Lehrlingsschule der Com- 
pagnie des Forges de C hat Ilon, Commentry e t Neuyes- 
Maisons in Saint Jaąues a  Montluęon. [Rev. Met. 1921, 
Marz, S. 163/79.

V erkehrsw esen .
Francke: D ie N eu o rd n u n g  der R e ic h se ise n -  

b a h n v e rw a ltu n g  u n d  dio V e rk e h rs in te re s se n . 
Behandelt dio Fragen, ob die reine Staatsbahnform bei- 
behalten oder an dereń Stelle die der gemischtwirtschaft- 
lichcn Gesellschaft eingefiihrt werden soli, und ob man 
zweckmiiBig dic einheitlicho Venvaltung boibellalt oder 
dio Zerlegung in eine Anzahl selbstandigcr Yerwaltungen 
in Auss:cht nimmt. [Wirtschaftl:cho Nachrichten aus dem 
Ruhrbezirk 1921, 16. April, S. 500/04.]

S ta t is t is c h e s .

Die KohlenfSrderung des Ruhrgebiets Ira April 1921.
Nach den Ermittlungen des Bergbauyereins in Essen 

belief sich die Kohlenforderung des Oberbergamtsbezirks 
Dortmund (einschlielilich der linksrheinischcn Zeehen) im 
Monat A p i i l  1921 auf insgesamt 7 894 985 t  gegen
7 685 185 t  im Marz. Die- a r  b o i t  s t  a g 1 i c h e F  o r -  
d c r  u n g ging bei 26 Arbeitstagen im Berichtsmonat 
gegen 25 im Vormonat von 307 407 t  im Marz auf 
303 653 t  im April zuruck. Dio a r b e i t s t a g l i c h e  
L e i s t u n g  j o  A r b e i t e r  (von der Gesamtbolog- 
schaft berechnet) bezifferte sich auf 0,56 (im Yormonat
0,57) t. Im Vergleich zum Februar (dem letzten.Ueber- 
schichtsmonat) ist im April e : n e M i n d e r f o r d e r u n g  
yon arbeitstaglich rd. 37 000 t  zu yerzeiehnen, dio auf 
den Ausfall der Ueberschichten zuriiekzufuhren ist. Bei 
den Zahl en iiber dio Miirzforderung ist zu beachten, daG 
die Ueberschichten erst am 14, Marz in Fortfall ge
kommen sind und daG die Forderung im Marz  ̂durch 
die mit dem Kommunistenaufstand verhundene teilweise 
Arbeitsniederlegung erheblich gelitten hat. Infolge des 
Riickganges der Kohlenforderung konnten trotz des ge
ringen Wasserstandes dio Anspruche an die W a g e n -  
g e  s t e l l u n g  befriedigt werden, Es wurden arbeits- 
taglich 21 444 Wagen gestellt gegenuber 22 079 im Monat 
Marz. Dic II  a 1 d e n bestiinde sind von 877 936 t  Endo 
Marz auf 428 700 t  Ende April zuruckgegangen. — Die 
Z a h l  d e r  B e r g a r b e i t e r  nahm von E rde Marz 
bjg Ende April weiter um 1421 zu; atn Ende des Be- 
richtsmonats wurden 542 598 (i. V. 541 177) Bergarbei
ter beschaftigt. — An K  o k s wurden im Bericlitsmonat 
1 929 294 (Miirz 1 977 034) t  eder arbeitstag!ich 64 310 
(63 775) t, an P r e f i k o h l c n  362 871 (360 023) t  oder 
arbeitstaglich 13 957 (14 401) t  hergestellt.
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AuBenhandel Deutschlands September und Oktober sowie Januar bis Oktober 1920.
—„—....... ... .............. ...... ...........

Einfuhr 1920 Ausfuhr 1920

September Oktober Januar bis 
Oktober September Oktober Januar bis 

Oktober
t t t t t t

Eisencrze; Manganerze; Gasroinigungsmasse; Schlacken;
5 262 188 23 092 133 824!CIO 859 687 157 20 726

49 135 47 541 398 121 294 172 2 161
Steinkohlen, Anthra7.it, unbearbeitete Kanuelkohle. . . 34 752 44 723 277 635 588 244 447 800 6 111 4751

278 834 188 165 1 929 340 4 717 3 704 48 965|
30 276 976 85 081 63 641 832 669;
10 — 594 8 311 11 059 92 108'

Braunkohlenbriketts, auch NaBpreBstcine . . . . . . . 3 384 3 549 33 162 27 474 15 678 208 354;

Eisen und Eisenwaren aller A r t ........................................ 23 054 21 828 347 815 189469 162 359 1 392 000
D arunter:

G 113 4 636 77 792 )
Eerroaluminium, -chrom, -mangan, -nickel, -silizium und

7 278 >16 929 

1

20 510 100 378
andere nicht schmiedbare Eisenlcgierungen . . . . . 126 55

Brucheisen, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspane usw. . . 4 340 3 412 93 176
Rohren und Rohrenformstuckc aus nicht schmicdbarem

. 1 185 1 405 9 532 2 321 1 885 19 396
Walzen aus nicht schmicdbarem G u B ............................ 54 30 232 874 434 7 011
Maschinenteile, roh und bearbeitet, aus nicht schmied-

172 126 1 879 695 583 5 489
Sonstige Eisenwaren, roh und bearbeitet, aus nicht

schmiedbarem G u B ............................................................. 301 193 2 992 7 554 5 970 57 035
Rohluppen; Rolischienen; Roliboeke; Brammen; vor-

gewalzte Blocke; P latinen; Knuppel; Tiegelstahl in
B lo c k e n ................................................................................. 1400 2 014 28 772 2 034 2 449 15712!

4 032 3 331 67 157 49 075 29 809 374 057;
Blech; roh, entzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt . . 759 644 14 749 28 939 18 109 189 716:
Blech: abgeschliffen, lackiert, poliert, gebraunt usw. . . — 5 57 1 ■i
Verzinnte Blecho (W eiB blech)............................................ 141 107 2 536
Yerzinkte B lech e .................................................... 2 9 127 } 1596 1 570 12 629:
Wellblech, Dehn-, Riffel-, Waffel-, Warzenblech . . . . 51 ‘4 S5
Andere B le c h o ......................................................................... 40 11 342 J
D raht, gewalzt oder gezogen ............................................. 549 725 10 598 9 423 11 337 59 748:
Sćhlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrenform-

stucke . . . . .....................................................................
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen . . .....................

5
140

2
210

139 
J 666 j  8 692 7 696 70 014

Eisenbalinschienen usw.; StraBenbahnsehienen; Eiseu-
bahnsehwcllen; Eisenbahnlaschen, -unterlagsplatten . 1 184 1 920 5 824 17 825 20 420 104 422

Eisenbahnachsen, -radeisen, -rader, -radsatze . . . . . . — 1 20 4 302 4 310 28 269
Sehmiedbares Eisen; Sehmiedestueke usw.......................... 150 263 1 926 )
Maschinenteile, bearbeitet, aus schmicdbarem Eisen . . 28 58 980 \ 12 475 11 036 105 3251
Stahlflaschcn, Milchkannen usw............................................ 139 199 1 504 1
Briickcn und Eisenbautcile aus schmicdbarem Eisen . . 229 219 2 567 4 382 3 877 36 655!
Dampfkessel und Dampffiisscr aus schmicdbarem^ Eisen ' 1

sowio zusammongesetzto Teile von s o lc h e n ................ 22 15 434 2 335 3 234 22 247
Anker, Sehraubstflckc, Ambosse, Sperrhorner, Brecheiscn;

Hammer; Kloben und Rollen zu Flasehcnzugen; ?
3 2 36 449 490 5 524,

16 40 322 2 033 2 907 22 889!
W7erkzeuge........................................................................ 39 31 347 2 663 2 225 25 459!
Eisenbahnlaschcnschraubcn, -keile, Seliwellenschrauben

09 106 324 —
Sonstiges E isenbahnzeug....................................................... 55 44 259 — —
Sehrauben, Nieten, Schraubenmuttern, Hufeisen usw. . 10-1 244 1 246 2 222 2 059 18 371
Achsen (ohne Eisenbahnachsen), A c h s c n tc i le ................ 1 2 39 302 218 1 990:
Eisenbahnwagenfedern, andere W agenfedern.................... — — 8 l) 279 178 1 946
Drahtseile, D r a h t l i tz e n ......................................................... 18 1 66 1723 1 922 18 288)

3 13 90 539 466 5 311
D rahtstifte (auch Huf- und sonstige N iigel).................... 2 6 106 3 461 2 403 23 ISO
Haus- und K u c h e n g e ra te ......................... 36 12 165 1 710 1 790 15 957
K etten  u s w . ............................................................................. 9 1 71 373 272 3 357
Alle ubrigen E is e n w a r e n ..................................................... 1 535 1 735 12 367 4 264 4 106 40 995;

409 363 3 544 39 155 40 374 308 400}

*) AuBcr Eisenbahmvagen- und Pufferfedern.
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Schwedens Bergwerks- und Eisenindustrie 
im Jahre 1919.

Sowohl im Bergbau, abgcsehen vom Kohlenbcrgbau, 
ais auch in der Eisen- und Stahlindustrie Schwedens 
hatten Forderung und Erzeugung im Berichtsjakre einen 
ganz orheblichen Riickgnng zu yerzeichnen. Nach der 
amtlichen schwedisehen Statistik1) wurden seit dem 
Jahre 1913 gewoimen bzw. hergestellt:

SchwelCelsen
Jahr Kohle Eisenerz Roheisen un(j g ^ l

t t t t t
1913 . . 363 965 7 475 571 730 207 , 749 359,
1914 . . 366 039 6 586 630 639 713 623 406
1915 412 261 6 883 308 760 701 720 047
1916 414 825 6 986 298 732 734 733 267
1917 . . 412 633 6 217 172 828 969 695 429
1918 . . 404 494 6 623 661 761 822 638 322
1919 . . 429 267 4 981 110 493 701 554 895
Dic S t  e i n k o h 1 c n f o r d e r  u n g nahm boi 15

in Betriob befindlichen Gruben gcgenuber dem Vorjalire 
um 6,1 o/o zu, rcichte allerdings bei woltem nicht ans, 
den Bedarf des Landes zu decken. Eingefuhrt wurden 
1 947 577 t  gegen 4'903 592 t  im Jalire 1913. Der Durch- 
sclinittswert jo t  geforderter Kohle belief sieli auf 
44,75 Kr. gegen 34,83 Kr. im Jahre 1918. Beschiiftigt 
wurden unter und uber Tage im Berichtsjahre 2650 Ar
beiter gegen 2488 im Yorjahre.

Einen aufiergewohnliehen Ruclcgang hatte die 
E i s e n  e r  z g c w i n n u n g  zu yerzeichnen. Die Lei
stung des Berichtsjahreś blieb um 1 642 551 t  oder 
24,80/0 gegeniiber dcm Jahre 1918 zuriick. Die Zahl 
der in Betrieb befindlichen Bergwerko sank von 363 
im Yorjahre auf 308 im Jahro 1919. An Abraum iiind 
Erzen zusammen wurden 8 902 528 (1918 :9  955 (33) t  
gewonnon. Dio Handels-Eisenerzforderuiig macht demnaeh 
56,0 (i. V. 66,5) o/0 der Gesamtgewinnung aus. An der 
Forderung waren u. a. beteiligt der Bezirk Nor- 
botten m it 58,26 o/ó) der Bezirk Kopparberg mit 
19,55o/o und dor Bezirk Oerebro mit lO^lo/o.^ Beschaf
tig t wurden insgesamt 10 645 Arbeiter. , Die Durch- 
schnittsjaliresleistung eines Arbeitcrs beziffortc sich auf 
46S (i. V. 633) t . Der Durchschnittspreis jc t Erz an 
der Grube betrug 14,37 Kr. gegen 13,70 K r im Jahre 
1918. Ausgefuhrt wurden in den Jahren 1918, 1J19 
und 1920 4 485 500, 2 418 989 und 3 736 329 t, -

Noch Bcharfer ais die Eisenerzforderung blieb die 
R o h e i s e n e r z e u g u n g  gegeniiber den \orjahrs-, 
leistungen zuriick. Allein gegeniiber dem Jalire 1J1S 
nalim sie um 268 121 t  oder 35,2o,'0 ab. Insgesamt waren 
im Bcrichtsjahrc 75 Werke mit 97 Hochofen (daran
9 Elektrohochofen) gegen 123 im Jahre 1918 iii Betrieb. 
Der Gcsamtwcrt der Roheisenerzeugung bezifterte sieli 
auf 116 831676 K r. gegen 230 177 012 Kr. m  Jahre 
1918, was einem Tonncnwert von 236,65 Kr bzw. 
302,14 K r. entspricht. Die Haupterzeugungsbezirke wa
ren Iiopparberg mit 115 329 t  (23,36°/o), Oeiejro 1111 

114 748 t  (23,24o/o), Gavlcborg mit 85 744 t  (11,01 o-o), 
YŚstmanland mit 70 378 t  (14,260/o) u n d  Varmland mit
49 627 t  (10,05o/o). Von dom in den Jahren 1918 und
1919 erzeugten Rohcisón cntfielcn auf dic Herstellung im

1918 1919
t  *

K okshoehofcn....................................... n . r , n
Holzkohlenliochofen......................   o i -qi
Hochofen m it gemiśclMr Fcuerung . 14 3J0 oai
E le k tro h o c lio fc u ................................,r,Ł , J i  ,„1
E lek tro o fen ...................................... ..... 16 f e 5!?

Insgesamt 761 822 493 701
Getrennt naeh den einzelnen Roheisen s o r t  e n  wur

den folgende Mengen herg&tellt: 191*L i 91!
Gicftcrciroheisen . . . . . .  X4X 74 ,
Friseherei- und Puddelrohejsen . 161212 111 Sio
Thomas- und BeSsemerroheise.n . 109 o3u *
Martinrohcisen..................................... ....... • 335 8 2 3
GuBwaren I. Schmelzung . - -

Insgesamt 761 822 493 (01

i)  Syerigcs Officiella Stitistik, Bergshuntcriiig, 1919,

XX1.U

An F  e r  r  o 1 e g i e r  u n g e n aller A rt wurden 
14S52 (1918: 16 703) t  hergestellt.

Yon der S c li w c i fi e i s e ii - und S t a h l e r z e u 
g u n g  der beiden letzten Jahre entfallon 63 629 (1918:
92 823) t  auf Sehweifseisen, 491 266 (545 499) t  auf 
Stahlblocko und StahlguB und 22 (103) t  auf Sonder- 
stóihl. An Rohstahlblockeii und Stalilgulł wurden:erzeugt:

1918 1919
t t

■ Bcssemerstahl . . . . 11 761 16 834
Thomasstahl . . . .  54 394 40 759
Martinstahl, sauc.r . . 192 016 149 (27

„ basiseh . 273 000 270 820
Tiegelstahl . . . .  1 239 1 308
Elektrostahl . . . .  13 089 11 818

Insgesamt 545 499 491 266
An I l a  1 b- u n d F  e r  t i g e r z e u g n i s s c n wur-

den im Bcrichtsjahrc, yorglichen mit dem Yorjahre und 
dem Jahro 1913, hergestellt:

1913 191S 1919
t i t 

Stabeisen- und Stabstalil . 203 101 153 342 136 491
Yorgewalzto Blocke, Kniip-

pol usw ...................  287 749 235 139 212 368
R o l i r c n ..........................  . 96 125 64 392 61 998
Traser, Winkeleisen usw. . 28 042 30 436 31 761
Sehienen. . . . . . .  2 570 247 1 905
Scliwellcn und Unterlags-

p la t te n .....................  574 554 688
R adreifen ............................... 4 735 5 743 2 563
Achsen 2 236 4 352 1 891
Bandeisón ' ..........................  92 510 72 120 71 301
W a lz d ra h t ........................... 72 127 88116 .62.534
Grób- und Mittelbleeho . . 30 655 32 868 36 490
F e in b le c lic ...........................  24 484 29 565 23 881
Sonstige Ilalb- und Fertig-

erzeugnisse.........................  12 844 14 362 12 36-

W irtschaftliche Rundschau.
Roheisenverband, G. m. b. H., Essen-Ruhr. — Der i

Roheisenyerband hat den J u n i  v d l  k a u f z u u n v c  r -  
a n d e r t e n  P r e i s e n  und Bedingungen aufgenoinmen. 
Die Beschaftigung der GieBereien wird ais auikjrst man- 
gclhaft gemeldet, so daB auch der Roheisen-Abruf noeh 
immer yollig unbefriedigend ist.

Giiterverkehr mit dem Saargebiet. — Unsero Mit- 
teilun0*!), nach der dic in Mark orsieUtcn^h rachten im 
Sendun"cn aus Deutsehland nach dcm SaaTgebict im 
Yerhaltnis von 3 M  =  1 Er. umgerechnet werden, hat 
sich ais unzutreffend erwiesen. Dieso Fraciiton werden 
Yielmehr nach einer uns jetzt zugegangenen amtlichen 
Nacliriclit der Eisenbahndircktion des Saargcbiets m 
Saarbrucken zu einem Kurso umgerechnet, der sich nut 
dem Tageskurso ungofiihr deckt. Dureh Zahlung der 
Fracht in Mark auf der deutschen Yersand- oder Linp- 
fangsstation wurden demnaeh Frachtersparnisse nicht zu 
erzielen sein.

Aus der' luxemburgischen Eisenindustrie. — Der 
Generalstreik auf den luxeniburgischen Hiitten ist bei- 
gelegt und die Arbeit wieder aufgenoinmen gordon. Die 
Streikfiihrcr wurden naeh einem Bericht der „Frkft. /tg . 
entlasscn und eine Anzahl Auslandcr des Landes yerwiesen. 
Derdurch denStrcik entstandeneVerlustist groB, besonders 
fiir die Arbeiter, weniger fiir die Werke, weil der Be
trieb sich kaum lolint, die Preise sinken und der Absatz 
stockt. Fast auf der ganzen . Linie fallen die Preise, 
wenn sich auch Besserungsanzeichen bemerkbar niachen. 
Besonders auf dem R o h c i s e n m a r  k t  waren luxem- 
burgische Erzeugnisse in den letzten Monaten billiger zu 
haben ais belgische und franzosische. Die K o k s b e -  
1 i e f e r  u n g ist angesićhts des beschrankten Bedarrs zu- 
friedenstellend. Die monatliche Anlicferung schwankt 
zwischen 100 000 und 120 000 t. Augenbhcklich stehen 
■>X Hochofen yon 47 unter Feuer, davon 10 bei Burbacli- 
Eich-Diidclingen. Die Stahlwerke arbeiten ebenfalls zum

1) Ygl. St, u. E. 1921, 19. Jlai, S. 708.
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Teil und auch die Walzwerke verarbeiten die bcschrank- 
ten Mengen von Rohstoffen, die ihnen zuge3tellt werden. 
Am E r z m a r k t  ist es aufierst still geworden und die 
Preiso gingen in einzelnen Fiillen bis auf 10 Fr, je t 
Minette zuriick. Die Minettegruben entlassen einen Teil 
ihrer Arbeiter, weil dio ausliindische Nachfrage stockfc. 
Dn allgemeinen wird stark auf Vorrat gearbeitet.

MaBnahmen zur Fórderung der Eisen- und Stahl- 
ausfunr In Frankreieh. —  Ausgehend von der Tatsache, 
dafi dio franzosische Eisenindustrie naoh ihror Wieder- 
herstellung und Anpassung an dio nouon Verhiiltnisso 
imstando sein wird, 11 bis 12 Mili. t  Eison, Stahl usw. 
zu erzeugen, Frankreieh abor selbst nur 5 bis 7 Mili. t  
benotigt, mithiri 5 Miii. t  fiir dio Ausfuhr frei bleiben, 
hat sich das Comitć des Forgcs an die franzosische ilie- 
gierung m it der Bitto gewandt, dio Stahl- und Eisen- 
industrio durch entgegonkommende Mafinahmon zu 
unterstiitzen. Dio bcteiligten Industrien habon der 
Eegierung zwei Mafinahmon zwecks Erleichterung 
der Ausfuhr in Vorschlag gebracht: 1. Einon e r -  
m a f i i g t e n  S o n d e r v e r k e  l i r  s t  a r i f ; nach den 
heutigen Satzen kostet der Versand oinor Tonne Eison 
vom Osten nach dem Siidon Frankro:chs 100Fr., wiihrond 
z. B. der Versand belgischor Erzougnisse von einer 
belgischen Fabrik iiber Antworpon nach Spanion nur 
30 Fr. Kosten orfordorn, gleichgultig, ob zur See oder 
auf bolgisohen Bahnen, die ihnen einen Sondcrtarif zu 
gestehen. 2. ^Eino weitore E r m a f i i g u n g  d o s  
K o k s p r e i s o s ;  der Ruhrkoks-kostet zurzeit 90 F t , 
dio t, wird den Hochofon aber zu 110 Fr. verkauft. 
Um diese Yorteile den oisenausfuhrenden Werken und 
nur dieson zukommon zu lasson, ist unter Fuhrung der 
Societó anonymo des Forges et Acióries du Nord et 
de l’Est, die ih r Kapitał kiirzlich yon 46 auf 86 Mili. Fr. 
erhoht haben, der Socićtó dos Forges et Acióries du 
Nord et de la Lorraine und dor Usines Mćtallurgiques 
do la Basso-Loire ein A u s f  u h r  s y n d  i k a t  ins 
Leben . gerufon worden i). Der Ueberwachung durch 
diesen Iionzern unterliegen seehs grofie franzosische 
Kohlenbergwerksgescllschaften, sowie Gesełlschaften zur 
Herstellung yon Zement und Baustoffen, Giofiereien, 
Verfeinerungswerkstatten usw. Der Einflufi dos Kon- 
zorns orstreckt sich auf: die Socićtś metallurgique de 
Pont Vendin, dio Usines de FEspśranoo do Louvroil 
(Nord), die ćtablissements mćtallurgiques de Trignac 
(Loire), die fabriques de Metz, do Ueekango, und ron 
Neunkirchen im Saargebiet, einschl. 27 Hochofen, ferner 
Stahlwerke und Giefiereien fiir Eisonbahnzeug in Va- 
lenciennes, Jarville, Loiivroil, Trignac und Neunkirchen. 
Der Konzern besitzt im Becken von Briey dio Eisenerz- 
gruben von Pienne, Chayigny-Vandoeuvre, Lavaux, 
Grande-Rimont und St. Piorremont, sowio zahlreiche 
Konzessionen in Iiettingen, Ida, Neunkirchen, Buven-

Holberg, Chatel und Micheisberg, Man erwartet 
in Frankreieh, dafi dieser Konzern in sehr scharfen Wett- 
bewerb mit Deutschland auf den Miirkten von Nord- 
und Mitteleuropa treten wird.

Die Welt-Stahlkrisis. — Ueber' Ausdehnung, Ursache 
und die weittragenden Folgen der gegenwśirtigen allge
meinen Weltkrisis in der Stahlerzeugung verbreitet sich 
Dr. S t r o m b o l i  im ,,Solet(2) in einem bemerkenswer- 
ten Aufsatz, dem wir folgendes entnehmen:

Im Jahre 1913 wurden auf der ganzen Welt etwa 
76 Mili. t  Stahl erzeugt; die Erzeugung dor Jahre 1910 
und 1000 betrug 59 bzw. 29 Mili, t. Die Stahlerzeugung 
hatte sich also in den ersten zehn Jahren des Jahr- 
hunderts verdoppelt und stieg in den nachstsn drei Jah
ren in dcmselben Verhaltnis um -weitere 17 Mili. t. Wenn 
diese Steigerung angedauert hiitte, hiitte die Erzeugung 
im Jahre 1920 die Ziffer von 120 Mili. t  erreiehen 
miissen, wahrend sio tatsachlieh nach allen zur Ver- 
fiigung stehenden Quellen nur rd. 60 Mili. t  betragt, 
also auf die bereits vor zehn Jahren erreichte Menge 
zuriickgegangen ist. Da der grofite Teil der Herstellung 
der Kriegsjahre fiir Heereszwecko yerkauft wurde, kann

*) Ind.- u. Handels-Ztg. 1921, 16. Mai.
2) Vgl. Ueberseedienst 1921, 14. April, S. 623/4.

man etwa errechnen, dafi dem sonstigen Bedarf wahrend 
der funf Kriegsjahre und der letzten zwoi (Naehkriegs-) 
Jahre 200 Mili. t  entzogen worden sind. Es>ist natiir- 
lich, dafi dieso Menge fehlt. Man denke nur zum Beispiel 
an den Bedarf der Eisenbahnen. Im  Jahro 1840 gab 
es auf der Wolt 7870 km Eisenbahnen, wahrend das Jahr
1920 mehr ais 1 100 000 km aufweist. Bei einom 
Schi onenmotergewicht von 40 k g w ieg t das Meter Gleis 
80 kg, also 80 t  Stahl jo km, das sind 88 Mili. t  fiir die 
oben angefuhrten 1 100 000 km Eisonbalinlango der Erde. 
Wenn man dio Doppelgleise, dio Rangiorbahnhofo, Sta- 
tionon usw. in Eochnung 2 ioht, darf man wohl 150 Mili. t  
Stahl ais unbeweglich in !den Scluenenwegen festgelegt 
reehnen. Nimmt man an, dafi auch nur ł/ 10 dor Gleise 
jahrlich auszutauschen ist, so bedeutet dios einon Jahres- 
bodarf von 15 Mili. t  Stahl alloin fiir die Glcisanlagen 
der Erde. Dieso Zifforn sind aber siehorlich kleiner 
ais der wirkliche Bedarf, dabei sind die Neuanlagon noch 
nicht gorcchnet. Brasilien allein verlangt fiir seine Eison- 
bahnen 16 Mili. t  Gleisc. Weiterhin betragt dor Sfcahl- 
bedarf fiir das grofie Gebiet des Maschinonbaues, fiir 
alle Arten von Baulichkeiten usw. viole Millionen Tonnon. 
Europa, das durch den Krieg am moiston gelitten hat 
und das nach dem 'Kriege auch am empfindlichsten ge- 
troffen wurde durch dio Ruckschliigo des Krieges auf 
dio Erzeugung, ist durch die besteiionde Notlnge auch 
am stiirksten in Mitleidenschaft gezogen. Die Stahl- 
horstellung in Europa, die im Jahre 1900 etwa 18 Mili. t  
betrug, stieg im Jahre 1910 auf 30,1 Mili. t  und 1913 
auf 42,5 Mili. t. Wenn der Gang der Erzeugung der- 
selbo geblieben ware, hatte im Jahre 1920 eine E r
zeugung von 70 Mili. t  erroicht werdon miissen. Dagegen 
wurden aber nur erzeugt:

1910 1913 1919 1920
t t  t t

Deatschland . . .  18 698 038 18 935 000 7 084 000 7 000 0001)
Bneland . . . .  6 106 150 7661000 7894 000 9 055 600
Franketch . . . 3034571 *635000 2 186260 3 00'> 000')
Ruflland . . . .  2 350 000 4 213 000 1 000 OOG 300 000
Gebiet des alteu 

Oesterr.-Ungarn . 2154 733 2 682 619 1000 000') lOOnOOO1)
Belgien . . . .  1 449 500 .2 601 000 333 600 1 200 00 )
I ta i te n ...................... 635 000 932 500 760 ' 00 600 0001)
Sohwedea . . . .  470000 591 000 631 000 426000
Spanien.. . . . . 219 500 250 000 2il 190 200 000")

Summę 30 118697 42 635 119 21 010 H0 ,23000000 
Aui eine namhafte Hilfe A m o r i k a s  fiir Europa 

kann trotz der ungeheueren Leistungsfahigkeit der dor- 
tigen Stahlwerke nicht gerechnet werden. Es ist zwar 
richtig, dafi Amerika 51 bis 52 Mili. t  Stahl erzeugen 
konnte und dafi os seine Erzeugung von 32 Mili. t  im 
Jahro 1913 auf etwa 35 Mili: t  im Jahre 1920 gebracht 
hatte, nachdem es -wiihrend des Krieges beinahe 45 Mili. t  
erzeugt hatte. Aber fiir seine Hilfefiiliigkeit gegenuber 
tEuropa sind zwei Hauptpunkte sehr in Betracht zu 
ziehen: Zum ersten sind nieht nur seine grofien Eisen- 
erzfundstatten etwa 1000 Meilen von don Kohlenlagern 
entfernt, sondern auch die Hauptstahlwerke liegen etwa 
500 Meilen von den Verschiffungshafen,. und das ver- 
teuert naturgemafi die Abgabe groBer Mengen Stahl an 
Europa bedeutend. Die zweite Ursache liegt darin, dafi 
auch Amerika wahrend des Krieges mindestens die Halfte 
seiner fu r don Handel bestimmten Stahlerzeugung fur 
Kriegsbedarf abgeben mufite, und dafi, abgesehen von 
der Ausdehnung seines Gebietes und dem Umstand, dafi 
seine Nachbarlandor, wie besonders Siidamerika, ebonfalls 
grofien Bedarf haben, es schon deshalb nach Europa 
keine grofien Stahlmengen ausfiihren kann, weil os zu- 
erst seine eigenen Bediirfnisse wird befriedigen wollen. 
F r a n k r e i e h ,  obwohl durch die deutschen Werke 
Lothringcns verstarkt, entbehrt des notwendigen Stammes 
von geeigneten Arbeitern fiir deren Ausnutzung und 
erreicht gegonwartig nicht melir ais ein Drittel seiner 
Leistungsfahigkeit. E n g l a n d ,  das seine Stahlerzeu
gung noch erhohen konnte, wird darin beliindert dureb 
die ungiinstigen Geldverhaltnisse, und nicht zum we- 
nigsten durch die Folgen des Bergarbeiterstreiks.

Inzwischen stehen wir vor der merkwiirdigen E r- 
scheinung, dafi, wahrend Europa an Stahlmangel leidet, 

ł ) Gescluitzte Ziffern.
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alle Lager voll sind und die Stahlworke ihre Arbeit 
einschranken oder iiberhaupt eiństellen. Auch in I ta l io n  
sind die Stahlwerke, obwohl sie nur die Ilalfte oder 
gar nur zu einem D rittel ausgonutzt werden, mit Vor- 
raten uberfiillt; man w artet allerseits auf die Wiederkehr 
niedrigorer Preise und Btellt inzwischen die nieht un- 
bedingt notwendigcn Arbeiten zuriick. Hier liegt der 
Zusammenhang m it der allgemeinen Wirtschaftskrisis, der 
ais ITauptursache die Krisis der Stahlerzeugung zugrunde 
liegt.

Betraehten wir beispielsweise den vom italienischen 
Ministerium fcstgesetzten Preis fiir staatliches , Walz- 
eisen vom Dezember 1918 bis heute, so sind namhafte iund 
meistens sprungweise erfolgende Yeranderungon zu be-

20. Dezember 1918 .

Preis In Llre 
je Tonne

. . 650
10. Marz • 1919 . . . 800

6. April 1919 . . . 920
28. Juli 1919 . . . 1000
22. September 1919 . . . 950
27. Noyember 1919 . . . 1100

1. Februar 1920 . . . 1320
22. Februar 1920 . . . 1580
18. Marz 1920 . . . 1900
16. April 1920 . . . 2370
25. Mai 1920 . . . 2750

8. Juni 1920 . .. . 2500
18. Juni 1920 . . . 2250
12. Juli 1920 . . . 2100
12. Noyember 1920 . . . 1900
25. Januar 1921 . . . 1400

Vergleicht man damit den Vorkriegspreis, der etwa 
190 L ire je i  betrug, so wird es erst yerstiindlich, wenn 
die obigen, im Handel oft noch uberbotenon Preise nicht 
zur Erhóhung der Kauflust beitragen konnten. Solange 
die Preise nicht einen bedeutend jiicdrigeren Stand er- 
reiehen, ist die Wiederaufnahme des vollen Yerbrauchcs 
nicht moglich.

Dasselbe gilt fiir die anderen Lander. So hielt sich 
in D e u t s c h l a n d  der Stahlpreis im Jahre 1913 zwi
schen 96 nnd \%§ M  je t. Die Preise wechselten vom 
Januar 1920 bis -Marz 1921 wie folgt:

Preise - ,
in .«/1 i" •*/*

Januar 1920 . . . .  1745 Juni 1920 . . . 3200
Februar 1920 . . . .  2650 August 1920 '. . . 2840
Marz 1920 . . . .  2715 November 1920 . . . 2440
Mai 1920 . . . .  3650 Marz 1921 . . . 2440

Aehnliche Angaben fiir B e l g  i en ,  wo 1913 die 
Tonne Stahl 146 Fr. kostete, sind aus nachstehender Zu- 
BammensteUung zu ersehen:

Pre'se , p« l9«
in Fr./t *'

Juli_ 1920 .-. 1400 Dezember 1920 . . . .  675
August 1920 . . 1200 Januar 1921 . . . .  625
September 1920 . . 950 Februar 1921 . . . .  550
Oktober 1920 . . 900 . Marz 1921 . . . .  500
Noyember 1920 . . 850

Dieselben Preise weisen Frankreieh und Lusemburg 
auf. Daraus. ist zu erkennen, dafi die Preise, dio im . 
Sommer yorigen Jahres einen Iloehststand erreicht hat
ten, seither standig im Abnehmen begriffen sind, dafi 
aber nocji nicht jener standige Stand erreicht ist, der 
die Neigung der Verbraucher zu grofieren Abschliissen 
kraftigen konnte. Sobald ein solcher Preis erreicht ist, 
wird die gegenwiirtige scheinbare Ueberfiille sehr rasch 
'verschwinden, und wir werden uns vor Erzeugungs- 
schwierigkeiten befinden, die wir auf keine ^\eise \e r- 
meiden konnen.

* *, *

Wie die ,.Deutsche B e r g w e r k s z e i tu n g “ , beraerkt, wird 
man den vorstehenden Ausfuhrungcn insofern zustimmen 
miissen, ais der augenblickliche Si;illstand am Welteisen- 
markto nicht ais eine Brzeugungs-, sondern ais eiJJ° 
A b s j i t z k r i s i s  sięh offęab{urt- Auch ist die Schlub-

folgerung nicht von dor Hand zu weisen, dafi bei dom 
Riicksrang der Stnhlherstellung gegeniiber Friedenszeiten 
bei einem starkeren Anziehen der Nachfrage wieder ein 
Mangel an Ejson bemerkbar werden wird. Das Eintreten 
dieses Zcitpunktes macht der Verfasser yon einer wei
teren Senkung der Preise abh;ingigk Nun sind aber die 
Eisenpreise am Woltmarkt seit Aufstellung cjer obigen 
Statistiken weiter erheblich gosunken, ohne dafi sieh der 
Bedarf śonderlich geregt hat. Daraus geht hervor, dafi 
es mit einer Prcissenkung allein nicht getan ist, und dafi 
der Grund fiir. die allgemeine Yerflauung der Eisen
markte tiefer liegen mufi, ais der Verfasser glaubt. Es 
geht nicht an, den Eisenmarkt ais ein Wirtschaftsgebiet 
fiir sich zu betraehten. Dio Entwicklung bleibt auch liier 
letzten Endes abhśingig von dem Wiederaufbau der ge- 
samten zwischcnstaatliehon Handelsboziehungen. Dafi 
aber der Feindbund diesem Wiederaufbau mit allen er- 
dcnklichen Mitteln bewufit und unbowufit ontgegen- 
arbeitet, durfte jedem einsiehtsvollen Volkswirt auch im 
Auslande klar geworden sein.

Dio obigen Ausfiihrungen iibersehen auch voll- 
stiindig, dafi gerade der so schnoll infolge der Abschnii- 
rung Mitteleuropas vom Woltmarkte eingetretene Preis- 
fall das Uebel eher yerscharft hat. Denn dio dadurch 
in der Handelswelt heryorgerufenen Zahlungsschwierig- 
keiten, dio zahlreichen unverkauften Lagervorriite bilden 
fur das Wicderauflebeh des Geschaftes cin ornstliches 
Hemmnis. Gar mancher Verbraucher wiirde bei den heu
tigen Preisen zu Abschliissen schreiten, wenn er soine 
Barmittel nicht in Vorriiten festliegen hiitte und seine 
, Aufienstando Iiereinbekommen konnte.

Was die d e u t s e h e n  Verhaltnisse anlangt, so 
haben hier .dio Eisenpreise dio Notierungen dos Welt- 
marktes teilweise sogar unterschritten und declcen kaum 
noch die Selbstkosten der Werke. Der Yerbraucli regt 
sich trotz allem nicht. Dio deutsche Wirtschaft wird 
eben durch den Vielvcrband vollig unter Druck gehalten. 
Dio neuen Zollmafinahmen haben die Ausfuhrtatigkeit 
der weiteryerarbeitenden Industrien voilig unterbunden, 
und alle Preisscnkungen fiir Roh- und Halborzeugnisso 
miissen wirkungslos bleiben, wenn dieso Industriezweige 
zum Feiern gezwungen sind. Im ubrigen ist auch dem 
Preisabbau durch die Selbstkosten dor Werke eine Grenze 
gezogen, und dafi diese. bei uns erreicht ist, wurde bę- 
reits gesagt. Lohnerhohungen, Heraufsetzung dor Koh- 
lenpreise, Frachtvcrteuerung usw. belasten die deutsche 
Eisencrzeugung nach wie vor in aufierordentlichom Mafie. 
Auch diese Erscheinungen innerhalb unserer Wirtschaft 
lassen sich letzten Endes auf Yersailles zuriickfuhren. 
Mag man also dio deutsche Wirtschaft fiir sich ge- 
sondert betraehten oder in grofiem Bahmon die Griinde 
der gesamten Weltmarktkrisis untersuchen: Der Ver- 
sailler Friedensvertrag wird sich immer wieder ais des 
Uebels letzte Ursacho erwcisen. Es ware zu wiinschen, 
dafi man das auch im neutralen Auslande mehr ais 
bisher erkennen wollte.

Aktien-Gesellschaft Buderus’sche Eisenwerke, Wetz-
jar. _Wahrend der or3ten Iliilfto dó3 Goschaftsjahres
1920 fanden die Erzeugnissę der Gesellschaft befrie- 
digenden Absatz, wahrend sich im zweiten Ilalbjahr in 
den Fertigerzeugnissen eine zunehmende Absatzstockung 
geltend maehte, die zu Betriebseinschrankungen fiihrte. 
Dementsprechend war dio Preishewegung im erst- 
gonannten Zeitraum noch eine steigende, wiihrend spater 
ein zum Teil recht scharfer Abbau einsetzte. Trotzdem 
stiegen Unkosten und Lohne bis zum Jahresschlufi weiter. 
Um einer Ueberfremdungsgefahr vorzubeugen, wurde 
das A k t i e n k a p i t a l  um 4 000 000 J6 Yorzugsaktien 
mit fiinffachem Stimmrecht auf 32 500 0.00 M  erhoht. 
Am 29. April 1920 griindetc das Unternehmcn gemeinsam 
mit den R o c h  l i  n g ’ s c h e n  E i s e n -  u n d  S t a h l -  
w e r k e n  zu Yolklingen dic S ta h lw e rk e  B u d e r u s -  
R o c h l i n g ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  mit dem 
Sitz in Wetzlar. Die Gesellschaft bezweckt die E r- 
richtung eines Edelstahlwerkes auf dem Gelande der
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Sophienhiitte in Wetzlar im Anschlufi an das dort bereits 
bestehende Elektrostahlwerk; s i e  ist mit einem Aktien- 
kapital yon 30 000 000 ,M ausgestattefc, an d e i u  j e d e r  

der beiden Grtiuder m it der H alfte beteiligt ist. und 
at aufierdom 20 000 000 M  dureli ersto Hypotliek sieher 

zu S t e l l e n d e  u n d  von d e n  g r i i n d e n d e n  . Gesellschaften 
verburgte SchuldvcrSchreibungen' ausgegeben Zur Be- 
schaffung der liierfiir, sowio fiir die Erhaltung unserer 
Anlagen benotigtcn Mittel wurdo beschlosscn, das 
A k t i o n k a p i t a l  um weitere U  250 000 Jb Stamm-

4  Vorzugsaktien, dieso wiederum mit 
i unf fachem Stimmrecht, auf -18 750 000 J i  zu orhohon.

Durch die Ausfuhrung des Gewaltfriedens wurde dio 
o n z e e ) i e  M a s s  e n  auf das empfindlichste ge- 

sehiidigt.  ̂Der dem Untcrnohmen zur Verfu"ung 
stohende Koks reiohto fiir soino Bediirfnisse nicht aus. 
Das Ergebnis des Kolilenbergbaues litt unter den wah
rend des ganzen Jahres ungoiiiigenden Kohlen- und 
Koksproisen, so dafi dio Zeche durehweg m it Verlust 
arbeiteto.

Dio Nachfrage naeh n a s s a u i ao h e n  und o b e r- 
1' ® s s r  ® 0 h e 11 E i s e n e r z e  n war in dor ersten 
JahreShiilffe lebliaft, und die Preise konnton sioh den 
steigenden Selbstkosten anpassen. Spater tra t waeh- 
sendes Angebot auslandischer Ęiscnerzo bei weicliendon 
Preisen und sinkenden Seefraehton liervor, so dafi die 
dcutschcn HUtten sich ausgiebig m it diesen versorgen 
konnten. Infolgedessen blieben heimische Erze trotz 
nachgebender Preise mohr und mehr unbeaehtet, der 
Absatz stoekte, es muBteri Feiersehichten eingeleH 
werden. Die Notlage des Eisenerzbergbaues an Lahn 

. 1 m hm  Jahresschlufi dio G estalt. einer
Krisis an, welcher dio Gruben in gemeinsamor Beratun" 
mit den rheimsch-westfalischen Hochofenwerken zu be- 
gegnen suchten, indem sie auf die Gefahr eines giinz- 
Jiclicn Erhcgons des hiesigen, in Kriegszciten so hocli- 
gesehatzten Eisensteinborgbaues hinwiesen. Es sind 
sehlieBlieh auch Vereinbarungcn zustande gekommen, die 
aber den auf den \o rkau f der Erze angewicsencn Gruben 
grofio Opfer auferlegen. Die Knapphcit an G i o fi o r  e i-  
r  o h e i s e n  war im ersten Ila lb jahr noch sehr groft, 
milder te sich aber spiiterhin besonders wfcgen der zuriiek- 
gehenden Boschaftigung der Gicfiereien. Der an- 
dauorndo Koksmangel hinderte auch im Borichtsjahr dio 
Hochofpnwerko an der Ausnutzung ilirer Anlaegn. Dio 
G r  a u g  i o fi e r  o i e a  waren im erston Ilalbjahr ange- 
strengt beschaftigt; spater tra t bei weichenden Ver- 
kaufspreisen ein Riiekgang in den Auftragsbestanden ciii. 
Das S t  a h 1 w e r  k und dio E 1 o k t  r  o s t  a  h 1 o f e n

In .« 1910 1920
Akfcienkapital . . 22 000 OOC 22 000 000Anleihcn . . . . 12 160 800 11719 200

i
Vortrag.................. 270 752! 290 200
Bctriebsgewinn '. . 11157-111! 7 711759
R o h g e w I n n e i n - ;

schl. V o rtrag  . 11 428 163 8 001 959
Allęem. Unkosten . 1201611 1 506 632
Zinsscheinstcuer . 30 000;
Zinscnzahlangcn 532 302! 298 485
Abschreibungen . . 4 016 181 4 096 642
Kriegssteuer- Ruck-

stellung . . . . 2 220 000 104 000
Relngewlnn . . . 3157 314 1 706 000
Ite ingew inn  ein- -

s c h l.Y o r tra g  . 3 428 066 4 996 200
Oesetzl. Riicklagc . 157 866 85 -300Zuweisung z. Ruhe-

geldkassc . . . 600 000 __ ’ |
Satzungam2BIgeYor-

gutung an den Auf-
slchłsrat . . .  . 180 000 105 000)

Oewłnnausteil . . 1 2 200 000 1650 000;
v  » % . . 10 « 7,/aYortrag 290 200 155 900j

28 500 000 32 000 000 
11 263 000;')11 S26 300

i
155 900 303 813

10 779 371| 15 110 227

10 835 271! 15 414 040
3 457 470- 4 974184

207 015 —
4 565 707: 6 077 907;

2 548 879; 4 05S 136

2 704 779 4 361 949
127 444! 202 907

136 023: 310 909

7‘/2
303 813

12 bzw. E 
356 466

Aufierdem 2 011 885,51 (i. V. 2 410 643,44) M  
' Ilypotheken und Eestkaufgelder fur Grunderwerb.

-) Davon 3 420 000 J i  (12o/0) auf 28 500 000 J i  
.btamm- und 71 667 J i  (5 0 /0) auf 4 000 000 J l  Yorzuo-s- 
aktien. ®;

wurden m it dcm 1. Juli 1920 unter dio Leitung dor 
otahlwerko Buderus-Rochling gestellt und gebnu ihre E r- 
zougnisso an dieso Gcscllschaft zur weitoren Ycrwertung 
ab. In  Z om cn t hcrrschte starko Nachfrage und steigondc 
Ireise im ersten Ilalbjahr, Nachlasson der Auftriige und 
Preise bis zum Jahresschlufi. In  vorgcriickter Jahreszeit 
konnto das Geschaft durch das Ilercinholen von Auslaaids- 
auftragen bolobt werden. Die Nachfrage nach Schlackon- 
stemen war bei gedriickten Preisen rogo. Die Tochter- 
gesellsoliaften arbeiteten befriedigend.

Dio Loistungen fiir Mann und Sehicht littoh uuter 
der Unstctigkeit dor Ą r  b e i to  r  v e r  h  a 11 n i s s e 
und sind in allen Betrieben,mit oiner oinzigen Ausnahme 
zuruckgegangcn. Wenn os auch gelang, ausgosprochonc 
Lohnstreiks einstweilen zu yenneiden, so kam es doch 
mehrmals zu storeńden Kundgebungcn, die zum Teil mit 
Uewalttatigkeitcn verkniipft waron. Am Jahresschlufi bo- 
trug dio Gesamtbelegschaft der Werko 9878 Angestellte 
und Aibeiter, davon 290 Fraueu. Dio Gosamtsummc 
der gezaliltcn Gehalter und Lohne betrug im Jahre 1919 
36 309 080 J t  und belief sieli im Jahre 1920 auf 
110 660 162 J i.  Eiir Stcuern und soziale Zwecke wurden 
insgesamt 7 590 781,14 f f l  gegen 3 469 759,17 J i  veraus- 
gabt. Dieso Aufwcndungon stellen 23,36 o/o des Aktien- 
kapitals dar. Der Absehluft ist aus vorstehendor Zu- 
sammenstellung ersichtlich.

Deutsche Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, Duis
burg. — Dio unsicliere Wirtsehaftslage des Geschafts- 
jahres 1920 iibte auf die Entfaltung der Betriebe der 
Gesellschaft keinen allzugrofien Einflufi ans. Die merk- 
liehe Wiedorbelebung dos Absatzmarktes, insbesondere. 
che rege Entwicklung des Auslandsgesehaftcs, sicherto 
limreicliendo Beschaftigung in allen Betriebszweigen. Der 
fast allgemein ungestorte Yerlauf der Arbeiten, verbun- 
den mit einem erspriefilichon Zusanunomyirken aller 
Werksangehorigen, hatte eino erfreullche Steigerung der 
Arbeitslcistung. zur Folgę. Gegeniiber dom Abflauen der 
Eohstoffpreise war die Aufwiirtsbewcgung der iibrigen 
Kosten, besonders der Lohno und Gehalter, noch immer 
nicht zum Stillstand gekommen. M it der M a s c h i n e n -  
f a b r i k  S o h i o f i  A.-G. in Dusseldorf liat das LTnter- 
nchmen einen I n t o r o s s e n g o m o i n s c h a f t s v e r -  
t r a g  abgeschlosscn und fast samtliche Aktien der G o -  
w e r  k s c h  a f  t  O r  a n g o iibernommen. Zur Starkung 

Betriebsmittcl wurde das A k t i o n k a p i t a l  um 
30 Miii. J i  auf 05 Mili. J i  einschliefilieh 5 Mili. J i  

01 'zugsaktien e r h o h t .  Die Ilauptabschlufiziffern sind 
aus naehstehender Zusammonstcllung ersichtlich:

in Ji 1917 1918 1919 1920
Aktienkapital . . 
Schuldvcrscbrei-

! 14 000 00C
' •

15 000 000 15 000000 35 000 000
bungen . . . . i 5 550000 j 5 175 000 3 050 000 2 800 000

Retriebsgewinn . . 
R ohgew inn ein -

| 65 754 
| 18 540 256

| 823 193 
15 967 099

285 954 
*>10 584125

58S 924 
38 854 592

schl. V o rtrag  . 
Allg. Unkosten ein-

18 600 010 16 790 292 10 870 079 39 443 516
jjchl. Steuern und
Scliuldverschreib.-

.
Zinsen..................

Ord. Abschreibungen 
Kursverluste . . .

8 931 014 
5 080 010

12 264 550 
1 923 280 

538 246
7 026 546 
1 787 943

23 858 126 
7 950 457

Reingewinn . . . 4 529 232 1 241 022 1 769 636 7 046 009R eingew inn  ein-
schl. Y o rtrag  . 

Rilcklage . . . .
4 594 986 

160 054
2 064 215 2 055 590 7 634 933 

217 723Y erfllgungsbestand
fiir auCergewohnl.
Fiille . . .  . . 1 000 000 _ 300 000Zuw. z. Beamten- u.
Arbeiter-Untersfc.- '
Bestand . . . .i 

Satzungsm. Gewinn- 1
300 000 200 000 200 000 200 000

anteile..................
Gewinnausteil . . i

121 739 
1960 000

78 261 
1500 000

66 667 
1 200 000

533 333 
6 000 000

»> % . • ! 14
823 193

10
285 954

8
588 923

20
383 876

-̂) Einschliefilieh 2 000 000 J i  aus dem aufgelosten 
\ eriiigungsbcstande.
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Deutscho Walfen- und Munitionsfabriken inBcrlin- 
Karlsruhe. — Im  Beriehtsjahre 1920 hat sieli das Gc- 
sohiift dos Untcmohmens in befricdigonder Weise ont- 
wickelt, Mit Riicksielit auf dic allgemeine Wirtschafts- 
lage wurde vón Bctriobserweiterungen u. dgl. abgesehen. 
Die Umatellung der Kriegsbedarf herstellcnden Werks- 
teile auf Fricdensarbeit wurde fortgefiihrfc und die H er
stellung einżolncr neuartiger Erzeugnisse aufgenommen. 
Die vollige Ucborfiilirung aller Werkstatten im Bcta-iche 
fiir Friedcnsware. bleibt indessen aus tochnischeń Griin- 
den fiir absehbare Zeit ausgeschlossen. Einen Teil der 
scinerzeit aus Kriegsnotwendigkeitcn gekauften Fabriken 
ist auf eine Reihe yon Jahren anderweitig verpaęhtet 

' worden. —  Dćr Absehlufi ergibt neben 1 390 032,50 Jb 
Vortrag und 2 504 519,98 J& Einnahmen aus Zinsen und 
TSeteiligungcn einen Rohgewinn von 12 586 090,98 JL 
Nach Abzug von 5 483 097,66 M  allgemeinen Unkosten 
yerbleibt oin Reingewinn von 10 997 545,80 Jb. Hier- 
von werden 587 096,77 Gcwinnanteile a,n den Aufsichts
rat gezahlt, 9 Mili. Jb Gewinn (30o/o wie i. V.) ausgeteilt 
und 1 410 449,03 M  auf neue Rechnung yorgetragen.

Obersehlesisehe Eisen-Industrie, Actien-Gesellschaft 
fQr Bergbau und Hfittenbetrleb, Gleiwitz, O.-S. — Im 
Jahre 1920 waren siimtliche Betriebo bis kurz vor Ab- 
lauf des ersten Halbjalires infolge der leblmfteu, zeit- 
weise stiirmisoheh Nachfrage nach allen Erzeugnissen 
fur das In - und Ausland zu guten Preisen volł be- 
schiiftigt. Der plotzlieh oinsetzende Umschwung in der 
Marktlago fiihrte zu oiner Absatzstockung, die sieh so- 
wohl auf dom Inlandsmarkt wie auf den Ausfuhrmiirkton 
in echarfster Weise geltend maehte und oin schnelles 
Weiohon der Verkaufspreise zur Folgę hatte. Die Ver- 
minderung des Absatzes beeinflufite die Gestehungskosten 
aufierordentlieh ungunstig, die ohnedies durch die in- 
zwischen eingetretenen Lohnerhohungen, Kohlenprcis- 
steigerungen und Vermehrung der sozialen Lasten sich 
fortgcsetzt yerteuerten. Die Verkaufspreise fiir dieMehr- 
zalil der Erzeugnisse stehen mit diesen erhohten Selbst- 
kosten nicht mehr im Einklang. — Die O b e r s c h l e -  
s i s e h e  S t a h l w o r k s g e s o l l s c h a f t  m. b. H., 
Berlin, wurdo im Dezember auf zolm Jahre yerląngert. 
Auf der J u l i o n h u t t e  haben sich die Rohstoffrer- 
sorgung und dio Erzeugung stetig gebessert. Von den 
Koksofen konnten durschnittlich etwas iiber zwei Drittel 
iu Betrieb gehalten werden; im Hochofenbetriebe ar- 
heiteten bis Mitte August drei, yon da an vier Hoeh- 
iifen. Im  Martinstahlwerk waren durchschnittlich fiinf 
Oefen im Betrieb und erreichten gegenuber dem Yor- 
jahr trotz zeitraubender Umbauten und Ausbesserungen 
eino um 55 o/o gestoigortc Erzeugung. Auf den iibrigen 
Werken des Unternełnnons verliefen die Betriebo, abge- 
sohen von zoitwoise mangolhafter Kohlen- und Rolistoff- 
vcrsorgung, ohne erhebliche Storungcn. Im Beriehts- 
jahre orwarb dio Gosellsohaft siimtliche Anteile der G e- 
w o r k s c h a f t  C o n s o l i d i e r t e  S t e i n k o h l e n -  
g r u b o  N o r d ,  Gleiwitz. Dureh Vertriige mit der 
G e w e r k s c h a f t  S t o i n k o h l o n w e r k  V e r  - 
e i n i g t c  G l i i c k h i l f  - F r i e d e n s h o f f n u n g ,  
Ilermsdorf, Reg.-Bez. Breslau, sieherte sioh dio Gesell-, 
scliaft das Niefibrauohreeht auf vier Jahre sowie dic 
'Mogliehkeit des spateren Erwerbes fast aller Anteile, 
und damit entseheidonden EinfluB auf diese Gewerk
schaft, welche ausgozeichnete Kokskolden fordert; sie hat 
alsbald nach Absehlufi der Vertriige dic Verarbeitung 
des niedersehlesischon Kokses gesfeigert und dadurch eine 
bedeutende Erhohung ihrer Roheisenerzeugung sowie eine 
sehr erhebliche Yerringerung des Koksverbrauches erzielt.

Der Uihsalz betrug im Berichisjahre 861 588 545,70 J i  
gegen 191 999 104,06 JL  einschliefilich der Eiseuhiitte Si
lesia, im Yorjahrc. In  dieser Ziffer sind dic Umsiitze 
der Tochtergescllsehaften nicht mitenthalten. An Ar- 
beiteru und Angestellten w^urden durchsclmittlich 
16 312 beschaftigt, ąn die an Lohnen, Gehiiltern usw. 
177 503 210,78 Jb gezahlt wurden. Das A k t i e n k a p i -  
t  a 1 wurde um 10 Mili. J i  auf 38 Mili. Ą  c t l i B  h t ,  wo- 
von die Aktien dor E is e n ln it te  S i l e s i a  u b e rn o m - 
m e n wurden und an Stelle der bestehenden Interessen- 
geineinsclmft die V c r e i n  i g  u n g b e i d e r  G o s e l l -  
s c h a f t  e n getreten ist. Zur Stiirkung der Betriebs- 
mittel wurde eine weitere K  a  p i t  a  1 e r l i  o h u n g  um 
12 Mili. Jb auf 50 Mili. J l  sowie ferner die Ausgabe ,V 0 I1  

25 Mili. Jb Yorzugaakticn vorgenommen. Der Absehlufi 
ist aus nachstchender Zusammenstellung ersichtlich:

in Jl 1917 1918 1919 1920

Aktienkapital. . . 
Anlcihen und Hypo-

28 000 000 28 000000
■

28 000 000 75 000 000

15 823 393 15 570 004 24 239111 25 913 138

514 114 646 818 669 681 672 358
Rohgcwinn . . . 
R ohgewinn cin-

to O 0 w 01 o 12 708 277 16 360 011 31193 455

s c h 1. Y o r tr a g .  
Allgeni. Unkosten,

12 554444 13 355 095 17 029 695 31865813

Steuern usw. . . 
Schuld^crschrci-

870111 1 214 125 2 078 168 5 497 05<

bungszinsen . . 703 345 673 190 737 015 1119 580
Sonstige Zinsen . . 
Yerlust bel Bibieiia-

430 058 639 798 1383 857 1 726 962

grube .................
Abschreibungen. .

, 545 314 
5 000 000

---- _ — '
5 S00 000 7 800 000 12 055 658}

Reingewinn . . . 
K e ingew inncin -

4 461002 4 381 164 4300 on 10 794199
-

sclii. Y o rtrag  . 
Zinsscheinsteuer-

5 00511<> 5 027 982 5 030 055 11 466 550

rucklage . . . . 100000 100 ooo 100 000 120 000
Gemeinnutz.Zwecke 
Gewinnanteil d. Auf-

150 000 150000 150 0001 —

sichtsratcs . . . 188 298 188 298 183 298 695 052:
Gcwinnausteil . . 3 920 000 3 920 000 3 920 000 10 000 000:

% • • 14 14 14 20
640 818 609 684 672 358 650 90 i

PoldihUtte, Prag. — Dem Berichte des Yerwaltungs- 
rates zufolge hatte das Unternehmen im Jahre 1920 
zwar unter' dcm allgemein schlecliten Geschiiftsgango Zu 
leiden, konnte aber demselben dank seiner auf breiterer 
Grundlage erriclitctcn Yerkaufsstellen besser begegnen 
und erzielte den bisher hoehsten Umsatz, was in der 
Hauptsache auf den gesteigerten Aufienhandel zuriick- 
zufiihren ist. Zur Stiirkung der Betriebsmittel wurde im 
Laufc des Gcschiiftsjalires das A k t i e n k a p i t a l  von 
60 auf 100 Mili. Kr. und durch Ilnuptyersauimlungs- 
besehlufi ybm 7. Mai 1921 um weitere 50 Mili. Kr. auf 
150 Mili. Kr. e r h o h t .  Die U n g a  r  i s c h et S t  a  li 1- 
w a r e n f a b r i k  arbcitete im Beriehtsjahre zufrieden- 
stcllcnd und yerteilte einen Gewinn von 80 Kr. 
auf dio Aktien gegen 40 Kr. im Yorjalire. — 
Dio Ertragsrcchnung ergibt neben 1 711 445,82 Kr. 
Gcwinnvortrag einen Rohgewinn von 54 706 882,84 Kr. 
Nach Abzug yon 5 347 705,78 Kr. allgemeinen Unkosten,
9 454.183,40 Kr. Steuern usw., 2 356 321,73 Kr, Zinsen, 
16 367 686,55 Kr. Abschreibungen und 8 762 009,82 Kr. 
Ausgaben fiir Wohlfahrtszwocke yerbleibt ein Reingewinn 
von 14130 421,38 Kr. Hieryon werden 711 897,56.Kr. 
der allgemeinen Riicklage iiberwieson, 667 707,80 Kr. 
satzungsmiiCige Gcwinnanteile an den Yerwaltnngsrat gc- 
zahlt, 10 Mili. Kr. Gewinn (10 o/o gegen 5 o/o i. V.) aus
geteilt und 2 720 816,02 Kr. auf neue Rechnung Yor
getragen.

N och  ein Wort zur AuOenhandelsregelung.1)
„Bei der Beurteilung der Aufienhandelsfragen stehen 

bekanntlich dio WTirkuiigen und Folgcn der Entente- 
J) Naclistohendc Zuschrift ging uns voni Verfasscr 

mit der Bitte um Ver6ffentlichung zu, da dic „Deutsche 
Industrie", dic Zeitsclirift des Reiehsverbandcs der deut- 
schon Industrie, fiir dio der Aufsatz eigentlich bestimmt 
war, nicht mehr erscheint. D>4 Sclirijtlcitung.

sanktionen im Vordeigrund.“ Mit dieser FuCnoto gab 
die Schriftleitung der „Deutsehen Industrie", die in- 
zwischen ihr Erscheinen eingestellt hat, in Nr. 18 einen 
Aufsatz yon Dr. Hans H o r s t ,  einem. Yertreter der 
Textilindustrie, wieder, der ais Erwiderung auf meine 
Ausfiihrungen in den Nr. 11 und 12 geschrieben war. 
Wahrend ich der Bemerkung der Schriftleitung' im
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wesentlichen zustimmen kann, fordert der Aufsatz des 
H errn Dr. Horst eine Entgegnung heraus.

leli bedaure, dafi H orst meinen Aufsatz n id it ge- 
nauer durchgelesen hat, weil er sieh dann eine ganze 
Reihe von Ausfuhrungen hiitte orsparen konnen. Nach 
Lage der Dinge mufi ich zu seinon Irrtiim ern Stellung 
nehmen. Wer nur den Horstfschcn Aufsatz liest, ohne 
meino Ausfuhrungen im Gediichtnis zu haben oder ohne 
sio iiberhaupt zu kennen, wird wohl den Eindruck or- 
halten haben, daG ioli zu den unentwegton Vorkampfcrn 
der staatlichen Aufienhanddsreglung gehore oder zum 
mindesten gehort habe. Ferner wird der Oeffentlichkeit 
von H orst yerkiindct: „Die Eisen- und Stahlindustrie 
sehe man wohl nieht mit Unreeht ais Befiirworterin der 
Auflenhandelskontrollo an."

Solche irrofiilirenden Nachrichten mussen sofort 
riehtig gestellt worden. leli begreife nioht, doft Horst 
die Eisen- und Stahlindustrie ais Befurworterin abstom- 
peln kann, wenn er durch meinen ersten Aufsatz er- 
fahren hat, dafi im Verein Deutscher Eiseu- und Stahl- 
industrieller „die Ansiehten iiber dio Notwendigkeit und 
den Nutzen dor Aufienhandelsreglung auseinandorgehen", 
dafi also, m it anderen Worten, Gegnor und Freundo 
einander gegenUberstehen. Ja, wenn Horst wiifite, dafi 
man unter der Eison- und Stahlindustrie ublicherweiso 
die Eisen schaffende Industrio Yorstcht, welche die E r
zeugnisse der Hochofen-, Stahl- und Walzwerke abzu- 
setzen hat, dann miifite er auf Grund meines Aufsatzcs 
sogar zur entgegengesetzten Mittcilung kommen, namlich 
dafi dio Eisen schaffende Industrie oino Gegnerin der 
Ausfuhrreglung is t; denn sic yerlangt nach meinen An-. 
gaben „einen moglichst baldigen Abbau der Ausfuhr- 
yęrbote, weil weder die Ausfuhrabgabe noch eino Ifon- 
tingentierung oder Preisbindung ertraglieli ist.“ Diesom 
letzten Nebensatz wioderliolt H orst in seinem Aufsatz 
in anderem Zusammenhang; so yerwickelt er sich also 
in Widerspriiehe.

Auch meino bescheidene Person kommt bei Horsts 
Worten nicht gut w eg. Ich habe in mcinom ersten Auf
satz ebensowohl die Freunde wie dio Gegner der jetzigen 
Aufienhandelsreglung zu Worte kommen lassen, und dereń 
wichtigsto Griindo fiir und gegen wiedergegebon. Ich 
bin aber weit davon entfernt, mich etwa mit don Freun- 
den der jetzigen Ausfuhrkontrolle gloiehzusetzen, wie es 
nach einigen von H orst aus meinom Aufsatz wieder
gegebenen Stellen zu folgern ist. Ich sagte yielmehr 
ausdriicklich: „Es ist nicht leieht, ein Urteil daruber 
zu gewinnen, wio weit den Behauptungon der Gegner 
des Systems zu folgen ist und inwieweit die Freunde 
recht haben.11 Ferner wiederliole ich mcin Bekennfcnis: 
bin nicht ein Anhanger eines gebundenen AuGenliandels 
fiir jeden Fali. Ich wurde os fiir verfehlt halten, sieli 
grundsiitzlich fiir alle Zeiten fur eine behordlicho Bin
dung des AuGenhar.dels auszusprechen. Mafigebend sind 
yielmehr fiir mich Ztfeekmafiigkeitsgrunde, aus denen 
heraus ich der Industrie, der ieh nahe stehe, einen Rat- 
sehlag gegeben habe, dafi man die yerschiedenen' Ver- 
hiiltnisse bei der Eisen schaffenden Industrie wohl ab- 
wiigt und anders behandelt ais die Dinge bei der Eisen 
yerarbeitenden Industrie. Erfreulicherweiso ist mir der 
Hauptvorstand des Vereines deutscher Eisen- und Stahl- 
industrieller und der Fachgruppenausschufi der Fach- 
gruppe fiir die Eison schaffende Industrie, wio bereits 
in Nr. 12 dor „Deutschen Industrie" vcroffentlicht, im 
wesentlichen beigetreten.

Aus meiner yerschiedenartigen Beurteilung der Ver- 
haltnisse der verseliiedenen Wirischaftszweige mag Horst 
erkennen, dafi ich mich, im Grunde genommen, yon seiner 
Ansicht nicht entfem e; denn auoh er spricht yon der 
Yerschiedenen Lage der Industrien, je nachdem sie iu der 
Rohstoffversorgung und im Auslandsabsatz in yerschiede- . 
nem Grado vom Ausland abhiingig sind. Auch Horst 
spricht von der Zweckmiifiigkeit, die Yerschlcuderung 
von Waren nach dem Ausland zu Yermeiden.

Nun ein Schlufiwort! Mcin Aufsatz war v o r  der 
Londoner Konferenz, die Anfang Marz tagte, abgefafit. 
Der Verlauf dieser Tagung des Feindbundes m it der 
Ankiindigung der Sanktionon, die sioh besonders gegen

unseren Wirtschaftsverkehr im Inncrn und nach aufien 
ricliten, gab mir daher Yeranlassung, ineinem ersten Auf
satz nachtraglich folgenden Schlufiabsatz anzuhiingen :

„Nach dem soeben bekanntgewordenen Ausgang der 
Londoner Konferenz ergibt sidi dio grofie Frage, ob 
nicht ein sofortiger yolliger Abbau unserer AuBenhandels- 
reglung notwendig ist, denn angesiehts der we^tgehenden 
Moglichkeiten der Ausnutzung der wirtschaftlidien Ro- 
pressalien, sogenannten Sanktionen, seitens dor Entcnte 
wiiro es hochst bedcnklidi, deutseherseits noch Personal 
und Materiał fiir dio Ueborwachung unsoros Aufion- 
liandels zugunsten der Entente in die Hand zu geben. 
Diese schworwicgende Frage mufi mit moglichstcr Be- 
schleunigung und unter Abwagung aller Rucksichten ent- 
schieden werden."

Diese von mir aufgcworfeno Frage bejaho ich heute, 
denn nachdem die Entente in  Ems einen eigenen Aus- 
fuhrdienst eingerichtet hat, weleher trotz eines deutschen 
Delegierten des Reichskommissars fiir Aus- und Einfuhr- 
bewilligung nach eigenem Gutdiinken Ein- und Ausfuhr- 
bowilligungen gibt, ohne alle deutschen Gbsichtspunkto 
zu beathten, ist dio bisherige Ausfuhrreglung unnioglich 
geworden. Jetzt ist von der friiheren Einheitlichkeit 
des Systems keinć Redo mehr. Die crstrebte Einheits- 
front aller deutschen Esporteure ist ganz unerreich- 
bar geworden. Mit der bisherigen 'Zwangsreglung ist 
also nichts mehr anzufangen. Wenn eino Reglung kiinf- 
tighin bestehen soli, wird sie sieh auf dio f r e i w i l l i g o  
Preisyerstandigung griindon mussen, wic sie seit langer 
Zeit fiir den Inlandsmarkt in den industriellen Ver- 
banden, Synd katen, Konventionen und K artd lcn  g. pf egt 
wird. Entgegen manchen angstliehen Stimmen aus der 
Industrie, dafi durch den Wegfall der jetzigen Ausfuhr
kontrolle diese Verbande crschiittert oder gar yernichtet 
werden konnten, hoffo ich, dafi die gesunde Einheitlicb- 
keit und der rege Gemeinschaftsgeist dor Eison- 
industriellen aus eigenem Antrieb neue Wego zur Ver- 
stiindigung und zur Milderung der Konkurrenz auch auf 
dem Auslandsmarkt finden wird.

Berlin, den 10. Mai 1921.
Dr. J . Bcichert, M. d. R.

Bucherschau-
B a e t z ,  Konrad, Professor: Ein neues

P r in z ip  fur D a m p f-  und G a s tu r b in  en. 
Mit 2t Fig. im Text und ‘auf eirier Tafel. 
Leipzig: Otto Spamer. 1920. (VII,"80 S.) 8°. 
12 J{, (dazu 40%  Teuerungszuschlag).

Das Problem, welches den Verfasser, wie er an- 
gibt, wahrend eines Żeltraums von fast 20 Jahren be
schaftigt hat, enthalt den Gedanken, in einem besonders 
konstruierten Turbinenrade die Aktions- bzw. Beaktions- 
wirkung gewohnlicher Turbinen mit der Expansions- 
wirkung der Kolbcnmascliine so zu vereinigen, dafi die 
TColbenwirkung ais zusatzliche und bei allen bisherigen 

=Turbinen verloreti gegebene Leistung zu der kinetischen 
Energie des Treibmittels noch hinzukommt und somit 
eine bessere Ausnutzung desselben ermoglieht.

Die Einrichtung, welche die Erzeugung und Ucber- 
tragung dieser Kolbenleistung gestattet, besteht in saek- 
gassenartig ausgebildeien Kanalen de3 Laufrades, die 
bei dessen Drehung an feststehenden Leitkaniilen vor- 
tibereilen. Durch diese Leitkaniile werden den am 
Boden abgeschlossenen Laufradzellen ela^tische Treib- 
mitte], Gaso oder Dampfe, zugefuhrt, so daG durch das 
Aufprallen dcrselben auf den Zełlenboden eine nach und 
nach durcli dic ganze Zellenlange sich ausdehnende Druck- 
schichtung innerhalb der Zelle entsteht. W ir haben also 
hier die unter dem Namen der „Selbstverdichtunga be
reits anderweitig bekannt gewordene Erscheinung.

Dio sehr umfangrelchen und genauen theoretischen 
Untersuehungen des Verfassers beziehen sich auf die 
Bedingungen, unter denen es moglieh ist, eine solche 
Druekschiehtung bei Yerwendung elastischer Treibmittel
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herheizufiihren. Im. Hinblick auf d ’.e3cn Punkt ist oine 
zweifellos sehr wertvolle Vorarbo'.t geleistefc worden.

Indessen irr t der Verfasser, wenn er glaubt, diese 
Yerdichhingsarbeit aufier der urspriinglich Torhandenen 
Stromungsenergie dor Gase oder Diimpfe ohne besonde
ren Energieaufwand zu erhalten. Dio potentielle 

Energie, der man 1 kg eines Stoffes in Form von 
Warnie o. dgl. zufiihrt, kann in dor Diise einer Dampf- 
turbine theoretisch ganzlich in Geschwindigkeit umgc- 
sotzt worden, was ganz allgemein niehts anderes be- 
deutet, ais dafi dio Form, in der sich die Energie 
befindet, ob ais Pressung oder ais Geschwindigkeit, 
gleieligiiltig ist. I s t  nun aber beispielsweise eine 
Energie L  dureh eino Diise in Geschwindigkeit um- 
gesetzt, so wiire es moglich, in einer Turbino diese 
Geschwindigkeitsencrgie yollstandig in auftero Arbeit zu 
verwande!n, wenn keine Verluste yorhanden waren. Die 
ganzliche Gewinnung der Arbeit in der Turbinę ist an 
die vom Yerfasser auf S. 42 in der Form der Glei- 
cliung 11 ganz riehtig gegebene Bedingung gekniipft. 
Nur ist diese Bedingung auch dio einzig mogliche uber
haupt; ilire Form

ui wi eos pi ui ■ wj ■ cos psL = ------------------------------------------ ,
6 g 

die aus der ursprunglichen Fassung
2  2  2  2  2  2

U ,  --- U 2 C, ----- 02 -W.( —  w „

L _  2g +  2g 2g
hervorgegangen ist, enthalt also bereits, wenn man von 
unyermeidlichen Reibungs- u. dgl. Verlusten absieht, 
die ganze kinetisehe Energie des Fliissigkeitsstrahls. 
Hierdurch ist die Energiebilanz (immer unter Abzug 
der Yerluste) yollstandig gegobon, und e3 ist unmiig- 
lich, noch einen neuen Energiefaktor einzufiihren, dessen 
Wert nicht durch die Grofien der Gleiehung gcdeckt 
ware; d. h., wenn das Treibmittel wahrend seines Ar- 
beitsvorganges eine Verdiclitung erfahren soli, so kann 
dies nur auf Kosten der ihm innewohnenden Energie 
geschehen, es sei denn, daI5 sie ihm yon aufien zu- 
gefuhrt wiirde. Da letzteres aber nioht in Frage kommt, 
so ist der erforderliohe Betrag nur aufzubringen, wenn 
die Geschwindigkeitswerte in der Gleiehung sich śindern. 
Also ist eine Kolbenwirkung nur auf Kosten der Tur- 
binenwirkung moglich, und es kann nieht erstere zum 
unyeranderten Betrnge der letzteren gesondert hinzu- 
kommen und lediglieh dureh ein neues Verfahren ge- 
wissermafien aus dem Nichts hervorgeho!t werden. Dio 
Summę f  p ■ dv -j- v  • dp ist fur eine gegebene Ener- 
giemenge konstant.

Eine warmetheoretische Untersuchung an Hand des 
Enfcropiediagrammes hatte auf diese Erkenntnis unter 
allen Umstanden fiihren miissen. Das ganzliche Fehlen 
einer solchen ist ais ein Mangel zu bezeichnen, auf dessen 
Rechnung aueh die schlechten Ergebnisse der am 
Schlusse des Buches beschriebenen, ausgefiihrten Vor- 
suchsturbine zu setzen sind. Auch eme bessere und 
genauere Ausfiihrung der Maschine von seiten der deut
schen Industrie wiirde nicht das erhoffte Ergebnis 
haben, und wenn gar die Erschiitterung des zweiten 
Hauptsatzes der Wiirmemeehanik eino Yoraussetzung fiir 
die Losnng der Aufgabe sein soli, so ist es unmoglich, 
jemals eine solche zu erwarten. F. Engel.
B u ch n er , Georg, selbstandiger offentlicher 

Chemiker, Miinchen: Die M eta llfa rb u n g . 
Handbuch fiir die chemische, elektro- 
chemische und meehanische Metallfarbung 
nebst einer Darstellung der gescliichtlichen 
Entwicklung derselben. 6., verm. u. verb. 
Aufl. Berlin (W ): M. Krayn 1920. (XX, 383 S.) 
8°. 50 Jt, geb. 58 Jl.

Das Buchnersche Werk ist hinreichend bekannt1) ; es 
bedarf keiner ^besonderen Empfehlung mehr, es genugt 
darauf hinzuweisen, dafi die Neuauflage in allen ihren

ł ) Vgl. St. u. E . 1907, 20. Marz, S. 430; 1911,
23. Marz, S. 491.

Abschnitten ergiinzt und yerbessert wurdo. . Das 
Werk ist kein Leitfaden fiir den Anfiinger, sondern 
ein, das gesamte Wissen und den Erfahrungsstoff um- 
fassendes Handbuch. Bei einom solchen mufi man auch 
die im Vorwort gegebene Begriindung der Aufnahme 
yieler teils veraltet erscheinender, teils kaum vonein- 
ander abweichender Vorschriften ais riehtig anerkennen. 
Imnierliin erschwcrt diese Vielheit der Yorsehriften dem 
Anfiinger den Gebrauch des Buches. Durch Beigabe 
eines „Schlussels“ fiir die Auswahl der Farbungen hat 
der Yerfasser diese Sehwierigkeit iiberwunden.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:
B a u m g a r t n e r ,  Ludwig, Dr., in Miinchen: G r u p 

p e  n t  h e o r i e. Mit 6 Fig. Berlin und Leipzig: Yer- 
einigung wissenschaftlicher Yerleger, Walter de 
Gruyter & Co., 1921. (120 S.) 8<> (16°). 2,10^6 
nebst 100 o/o Teuerungszuschlag.

(Summlung Gosohen. 837.)
B e r g  m a n n ,  Heinrich: Chemiseh-technisches B e -  

z e p t b u c h  fiir die gesamte M e t a l l i n d u s t r i e .  
Eine Sammlung ausgewahlter Yorsehriften fur die Be
arbeitung aller Metalle, Dekoration und Verschone- 
rung daraus gcfertigter Arbeiten sowie dereń Kon- 
seryierung. Ejn unentbelirliches Hilfs- und Hand
buch fiir alle Metali yerarbeitenden Gewerbe. 3., 
yollst. umgearb. Aufl. Wien und Leipzig: A. Ila rt-  

. lebens Verlag 1920. (380 S.) 8». 12 Jt.
(Chcmisch-teclinischo Bibliothek. Bd. 146.) 

B e r g w e r k s m a s c h i n e n ,  Die. Eine Sammlung yon 
Ilandbuchern fiir Betriebsbeamte. Unter Mitwirkung 
zahlreicher Faehgenossen hrsg. yon 5>tpf.»3iitg. Hans 
B a n s e n, Berg-Ingenieur, Ord. Lehrer an der Ober
schlesischen Bergschule zu Tarnowitz. Berlin: Julius 
Springer. 8°.

Bd. 6. B a n s e n ,  Hans, Berg-Ingenieur, Ord. 
Lehrer an der Oberschlesischen Bergschule zu T ar
nowitz: Die S t r e e k e n f o r d e r u n g .  2., verm. und 
verb. Aufl. M it.593 Testfig. Berlin: Julius Springer
1921. (XII, 444 S.) Geb. 100 Jt. 

B e t r i e b s b u c h e r .  Hrsg. vom V e r o i n  d e u t -  
s c h e r  I n g e n i e u r  o. Berlin (NW 7 ): Verlag des 
Yereines deutscher Ingenieure. 8°.

Nr. 1. G r o m z l e h r e n s y s t e m .  Bericht iiber 
die Beschliisse des Normcnausschusses der deutschen 
Industrie, erstattet vom D e u t s c h e n  P r i i -  
z i s i o n s w e r k z e u g - Y e r b a n d .  1. Aufl. 1920. 
•1,50 JL

B e t r i e b s - B i i c h e r e i ,  E l s n e r s .  Hrsg. yon Dr. 
jur. T i i n z l e r ,  $ipl.-3ng. S o r g e  und Dr.  W.  v. 
K a r g e r .  Berlin (S 42): Otto Elsner, Verlagsgesell- 
sehaft m. b. H  8°.

Bd. 12. E i n g e h u n g  und L o s u n g  yon Ar -  
b e i t s y e r t r i i g e n .  — Z u l i i s s i g k e i t  yon B e - 
t r i e b s a b b r i i c h e n  und B e t r i e b s s t i l l -  
l e g u n g e n .  Textausgabe mit Einleitung, Erlaute- 
rungen und Sachregister hrsg. von Dr. W. v. K  a r - 
g o r  und Dr. W. L e i s t ,  Eechtsanwalte in Berlin. 
1921'. (176 S.) Geb. 17 M  und 100/o Teuerungszu
schlag.

lid. 13. B r o n n e r ,  Dr. jur. et ror. poi., Steuer- 
syndikus- fiihrender Industrie- und Handelsverbande: 
Die B e w e r t u n g  des B e t r i e b s y e r m o g e n s  
und der s t e u e r f r e i e  E r n e u e r u n g s f o n d s  
nach der Noyclle zum K e i c h s e i n k o m m e n -  
s t e n e r g e s e t z  yom 24. Marz 1921. 1921. (59 S.) 
7.50 Jh.

B u  s s i  e n , Richard, und Ferdinand F r i e d r i c h s :
V o r  r  i c h  t  u n g s b a u. Bcarbeitungsvorrichtungen 
und ihre Einzelelemente fiir die rationelle Serien- und 
Massenfabrikation. Mit 293 Abb. u. 16 Taf. 2., durch- 
ges. u. erw. Aufl. Berlin: M. Krayn 1920. (IV7, 216 S.) 
4°. 20,80 JL

C o h e n ,  Max, Mitglied des Reichswirtschaftsrats: S o -  
z i a 1 i s m n s und K o h l e n s o z i a l i s i e r u n g .  
Berlin (W 57, Potsdamer Strafie 67): Der Firn, 
Verlag fiir praktische Politik und geistige Emeuerung, 
[1921]. (16 S.) 8°. 1 JL
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V ereins-N achrichten .

Verein deutscher  EisenhUttenleute.
Ehrenpromotionen.

Unserem Mitgliede, I le rrn  Konsul Moritz K lo n n c  in 
Dortmund, ist in Auerkennung seiner grofien Yerdiensth, 
dic er sieh ais Mitinhabcr der F irm a A. Klonnc, Dortmund, 
um dio Entwicklung des neuzeitlichen Eisenbaues or- 
worben hat, insbesondere unter Berucksichtigung der her- 
yorragenden Leistungen der Eirma auf dem Gebiete 
des Bohiilterbanes, die Wiirde einea Dokor-Łigenicurs 
c h r e n h a l b e r  verliehcn -worden.

Unserem Mitglicd, H erm  Geheimrat Professor Ernst 
H e y n ,  Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Me
tali forschung in Neubabelsborg, ist von der Bergakademie 
Clausthal die Wiirde eines D o k t o r - I n g e n i e u r s  
c h r e n h a l b e r  verliohen worden.

Fiir die Vereinsbiicherei sind eingegangen:
(Die Blnscndor ron Gesohenken sind mit einem * versekenO

A n g o l i ,  Norman: Der F r i o d c n s y p r f c r a g  und 
das w i r t s c h a f t l i c h e  C h a o s  in E u r o p a .  
Aus dem Englisclien iibertragen von A. du B o i s -  
R  o y m o n d. Berlin: Deutsche Verlagsgcsellschaft fiir 
Politik und Gcschichto m. b. 11. 1920. (116 S.) 

D e n k s c l i r i f t  betreffend das O s t  e u r  o p  a - l  n - 
s t  i t  u t  bei der Univer3itiit und Technischen Hoch
schule zu Breslau. Breslau 1920: Brcslauer Genosscn- 
schafta-Buehdruckerei, E. G. m. b. H . (24 S.) 4°.

E  n z y k 1 o p a d i c der technischen C h o m i e .  Unter 
Mitw. von Facligenossen hrsg. von Professor Dr. F ritz 
U l l m a n n ,  Berlin. Berlin u. W ien: Urban & Schwar- 
zenberg. 4°.

Bd. 8. Mangan-Papiergarne. Mit 252 Textabb. 
1920. (733 S.) Geb. 172 J t.

R it to r ,  Hermann: Alte rheinischc F a b r ik a n te n -
fa m ilic n  und ihre Ind ustrien. Koln: Heinrich Z. Gonski
1920. (74 S.) 8°. Gob. 11,20 Jl.

(Personlichkciten und Geschleehter yom Rhein. 1.) 
R u f f , Otto; Dr., o. Professor am anorganisch-chemischcn 

Institu t der Technischen Hochschule Breslau: Dic 
C hem ie des F lu o rs . Mit 30 Tcxtfig. Berlin: Julius 
Springer 1920. (VII, 136 S.) S°. 14,80 Jl.

R y lan d '«  Coal, Iron, Steel, Tin-Halo, Metal, Engincórihg 
and Allied Trades’ D ir e c to ry  with brańdś and trade 
marks. 15tli ed., 1920. (With Ryland‘s Map of Eng- 
land and Wales.) London (W. C. 2): England & Co., 
Ltd. (1920). (2026 p.) 4°.

Se uf e r  t ,  [Franz], Studicnrat, Oberingenieur von der 
Wannestelle Dusseldorf: Ueber D am pfm essung .
Vortrag, gehalten beim MeBkursus der Hauptstclle fiir 
Wiirmcwirtschaft in der Technischen Hochschule Berlin, 
Mai 1920. (Mit Abb.) Berlin: Verlag des Yereincs 
deutscher Ingenieure 1920. (10 S.) 4°.

S ta t i s t i k ,  Sveriges Officiella. Stockholm. 8°.
[A.] I n d u s t r i  och bergshantoring.

[2.] B e rg s h a n te r in g . Bariittelse for &r 1919 av 
K o m m o rsk o lleg iu m . 1920: K. L. Baókmans Bok- 
tryckeri. (104 S.) 8°.

[B.] H a n d e l. Borattelse for ar 1918 av K o m m o r s 
kollegium . 1920: P. A. N orstedt & Soner. (XVI, 27, 
491 S.) 8°.

W ir ts c h a f ts - J a h r b u e h  fiir don R u h r b e z i r k  [fiir 
das Jahr] 1921. Hrsg. von der H a n d o lsk a m m e r fu r  
d ie  K re iso  E ssen , M u lh e im -R u h r u n d  Ober -  
h au so n  zu Essen. (Mit Abb.) (Essen [1921]: W. Gi- 

rardet.) (C41 S.) 8°. Geb. 35 Jl.
!■" [Frulicr u. d. T .: Jahrbuch der Handelskammer fur 
dio Kreiso Essen, Mulhcim-Ruhr und Oberhausen zu 
Essen.]

=  D is s e r ta t io n e n . =
EBcr,* Josefj Dr.: Die deutsche E d c ls ta h l in d u s tr io  

und ihre Orgiinisatiou. Crefcld 1920: Wilhelm Greyoji. 
(87 S.) 8°. 7 Jl.

S ch u lze , Gustay, Bcrlin-Lichtcrfelde: Die wirtschaftliche 
B e d e u tu n g  des M a t e r i a l p r i i f  u n g s w e s c n s  der 
Technik. Potsdam: Bonness & Hachfeldl919. (99 S.) 8°.

Freiburg i. B. (Universitat*)i Staatsw. Diss.
Wol f f ,  Conrad, 3)ipt.<3ng., aus Hmdcnburg, O./S.. 

Metallurgisehe U n t e r s u c h u n g e n  uber die Moglich
keit weiterer Verminderung- dor W a t t r o r lu s t o  in 
hochsiliziertcm T r a n  s f o r  ma t o r o n -  und D y n a mo -  
m a to r ia l .  (Mit 14 Fig., z.T. auf 1 Taf.) Oldenburg i. O. 
1920: Gerhard Stalling. (29 S.) 8°.

Breslau (Techn. Hochschule*), 2)r.-3;'lfl'Diss.
(Auch ais II. 21 der „Technischen Studien“ . Hrsg. 

yon Dr. H. Simon.)

Wichtige Mitteilung fiir die Leser von „Stahl und Eisen"!
In der am 4. Marz 1921 abgchaltenen Vorstandssitzung unseres Vereins ist bcsclilossen ■worden, ein

Gesamt-Inhaltsverzeidinis der Jahrgange 1907 bis 1918 von „Stahl und Eisen“
herauszngeben, v orau sgesetzt, daB cs gelingt, von yornhcrcin den Verkauf vou 200 bis 300 Stuck des
Verzeichnisses sichcrzustcllen.

Die Zustinimung, dic dieser BeschluB an den verschiedenstcn Stellen unserer Eisenindustrie gefunden 
hat, berechtigt zu der Erwartung, daB das Gesamtinhaltsverzeichnis von allen Besitzem der Zeitsclirift mit 
groBer Freude aufgenommen und ilmen siclierlicli bald unentbehrlich werden wird, zumal wenn man bedenkt, 
welche w esentliclien  Erleichterungen und Zeitersparnisse ein so umfangreiches, den Inhalt jener zwolf 
Jahrgange von „Stahl und Eisen“ restlos erschlieBendes Nachschlagewerk gewahrt.

Sobald die erforderliche Abnelunerzahl gesichert ist, sollen die Vorarbeiten fiir die Drucklegung des 
Verżeichnisses so beschleunigt werden, daB mit dem Erscheinen des Werkes gegen Ende nachsten Jahres 
gerechnet werden kann. Der fertige Band wird nach yorlaufigen Berechnungcn ungefahr 800 Seiten in der 
GroBe von'„Stahl und Eisen“ umfassen. DemgemaB ist der Inlandspreis, der jedoch angesichts der fort- 
gesetzt scliwankenden Gestehungskosten ais freibleibend zu gelten hat, bei V orausbestellungen bis 
1. Juli 1921 mit etwa 200 Jl fiir das geheftete Stiick veranschlagt worden; er muB unter den augen- 
blicklichen Verhaltnissen ais sehr niedrig bezeichnet werden. Bei Auftragen, die erst nach dem genannten 
Tage einlaufen, erhoht sich der Preis. Der Auslandspreis unterliegt besonderer Berechnung.

Wirhoffen, daB alle Leser von „Stahl und Eisen" das Erscheinen des Bandes dadurch ermoglichen helfrn, 
daB sie das Gesamt-Inhaltsverzeichnis anscliaffen, und sehen der baldigen Vorausbestellung auf das Werk 
gern entgegen.

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h U t t e n l e u t e .
Der Geschaftsfuhrer:

Petersen.


