
Leiter des 
wirtsehaftlichen Tcilcs 

Generalsekretlr 
Dr. W. Be u m er, 
Gesdialtsffihrer der 

Kordwestlichen Gruppe 
des Vereins deutsdier 

Eisen- und Stahl- 
industrieller

S T A H L  l i  E I S E N

ZEITSCHRIFT

Leiter des 
fechnischen Teiles 

T r .- J n g .  0- P e te r s e n ,  
Ceschaftsfflhrer 

<fes Vcreins deutscher 
tisenhuttenleute.

FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTENWESEN.
Nr. 34. 23. August 1917. 37.  Jahrgang.

Betrachtungen uber Flufieisenblócke.

I j i e  Frage der Erzeugung dichter FluBeisen- 
Rohblocke, d. h. solcher Blocke, die frei von 

Lunkern, starken Seigerungen und schiidlichen 
Blasen sind, beschiiftigt seit langem in hervor- 
ragendem MaBe die Metallurgcn der Eisen erzeugen- 
den Liinder. Besonders in England und den Ver- 
cinigten Staaten von Amerika befaBt man sich aus- 
giebig m it dieser wichtigen Frage, und die vielen 
Arbeiten und Vortrage, die in der Fachliteratur 
dieser Lander wiedergegeben worden sind, und 
wortiber an dieser Stelle laufend berichtet wurde, 
zeugen yon der groBen Bedeutung, die diesem Ar- 
beitsgewet beigemessen wird. Auf den beiden Ver- 
sammlungen des Iron and Steel Institute in London 
im Herbst 1916 und Friihjahr 1917 standen wie- 
deruin einige bemerkenswerte Vortrage, die sich mit 
diesem Gegenstand befassen, auf der Tagesordnung.1)

A. W. und H. B r e a r le y , Sheffield, berichteten 
uber einige Eigensehaften von MuBeisenblockcn. 
■GieBt man FluBeisen oder einen anderen kristal- 
linischen Stoff in eine Kokille, so setzt die Erstarrung, 
vorausgesetzt, daB der Stoff rollstandig fliissig ist, 
an den inneren Oberflachen der Kokille ein. Geht 
man von der Annahme aus, daB die Kokille aus GuB- 
eisen besteht und quadratischen Querschnitt hat, 
so wird die Erstarrung in einer beliebigen Flachę in 
jeder der vier Ecken schneller ais an einer anderen 
Stelle vor sich gehen, und die in und an den Ecken 
liegenden Kristalle werden infolge der schnellen Ab- 
kuhlung yerhiiltnismaBig klein sein. Auch an den 
Seiten der Kokille bauen sich Kristalle an, aber da 
ihr seitliches Wachstum dureh die angrenzenden 
Kristalle behindert, hingegen ihr Wuchs naeh vorn 
in die flussige Masse hinein weniger gehemmt wird, 
so erhalten sie eine lange und schmale Gestalt. 
Die von irgendeiner Kokillenwandung wachsenden 
Kristalle stoBen, wenn die innere Masse fliissig blieb, 
mit Kristallen, die yon den angrenzenden Seiten 
wachsen, zusammen, und dic Grenzen der Abkiih-

1) Dio im folgenden ausziiglich -wiedergegebenen 
Vortrage, deren Inhalt verhaltnismaBig wenig Neuea 
bietet, und zum Teil auoh Widerspruch erfahren dOrfte, 
werden dem deutsoben Huttenmann von einigem Interesso 
sein, da sie die heutigo Auffassung der englischen Me- 
tallurgen iiber die behandelten Fragen darstellen.

Die Schriftleitung.
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lungswirkung der Kokillenseite fallen, wie auf jeder 
polierten und geatzten Probe oder auf einer Brucli- 
fliiche zu ersehen ist, mit den Diagonalen des Qua- 
drates zusammen. Diese Vorgiinge werden bestiitigt 
durcli Abb. 1, die von einem Querschnitt eines 
Chromstahlblockes aufgenommen wurde. In gleicher 
Weise wachsen auch Kristalle von dem Boden der 
ais flach angenommenen Kokille naeh oben, bis sie 
mit Kristallen von den Seiten des unteren Kokillen- 
teiles zusammentreffen. Man kann sich hiernach 
leicht vorstellen, daB Kristalle, dic in der angegebc- 
nen Weise von einer Oberflache rechtwinklig zu dem 
Eest hin wachsen, schriig auf Flachen treffen, die 
im UmriB die Gestalt einer yierseitigen Pyramide 
ausmachen. Genau so wird die Abkiihlungs>virkung 
der iiuBeren Luft auf dic freie obere Flachę Kristalle 
gleich schmaler Art hervorbringen, die naeh unten 
wachsen werden, bis sie auf den Oberflachen einer 
yierseitigen Pyramide endigen; Yoraussetzung ist 
natiirlich hierbei wiederum, daB das flussige Gut 
schnell erstarrte und nicht am oberen Ende dureh 
Schwindungshohlraume oder Seigerungswirkungen 
gestort wurde. Auf Grund dieser Betrachtungen 
sind die nachstehcnden Abbildungen, die die Kristall- 
anordnungen in einem quadratischen Błock zeigen, 
hergestellt worden. Abb. 2 a stellt einen dureh die 
Achse und parallel zu einer Kokillenseite gelegten 
Langsschnitt, Abb. 2b einen rechtwinklig zur Block- 
achse in Kahe des unteren Endes gelegten Quer- 
schnitt und Abb. 2c  einen ahnlićhen, aber mehr 
naeh der Mitte des Blocks gelegten Querschnitt dar.

Die diagonalen Linien in Abb. 1 und 2 sind Linien 
geringster Festigkeit. Sie sind einmal Beriihrungs- 
linien zwischen Kristallen, die in yerschiedener 
Richtung zueinander wachsen, und sind Punkte 
von Flachen, die aufeinanderfolgend zuletzt er- 
starren. Die von ihnen gebildeten Flachen sind 
mithin reich an Seigerungen und nichtmetallischen 
Verunreinigungen; sie werden gern dureh lang- 
gestreckte Gashohlraume ausgefiillt und befinden 
sich auch an der Stelle, wo sich kleine dureh Kon- 
traktionsspannungen verursachte Hohlraume bilden. 
Ein groBer Teil der langs der diagonalen Flachen 
beobachteten geringen Festigkeit ist auf den EinfluB 
dieser Seigerungs- und Kontraktionshohlraume zu-
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riickzufiihren; es ist aber unmoglich, zu bestimmen, 
wieviel der geringen Festigkeit nur der Kristall- 
anordnung zuzuschreiben ist.

Diese allgemeinen Beobachtungen konnen an 
Hand von m it Stearin gegossenen Bloeken leieht be- 
statigt werden. In einem runden Błock bilden die 
von dem Boden der Kokille wachsenden Kristalłe 
einen Kegel und in einem achteckigen Błock eine

Abbildung 1.
Queraohnitt eines Cbromstahl-Blockes.

achtseitige Pyramide. In jedem Palle ist die Boden- 
pyramide langer cder kiirzer, je nach der Abkiihlungs- 
wirkung des Bodens und der Seiten der Kokille; all- 
gemein aber iibt der Boden seine volle Wirkung aus, 
weił er dauernd in unmittelbarer Beriihrung mit dem 
erstarrenden Błock bleibt, wohingegen die Block- 
seiten bałd nach der Erstarrung von der Kokillen- 
wandung ablassen und durcli eine Gasliulle davon

selbst gibt Warme frei, die entweder in der Fliissig- 
keit aufgespeichert wird oder iiber die festen Kristalłe 
dureh die Seiten der Blockkokilłe verloren geht. 
Sind die Kristalłe schlechte Warmeleiter, so geht die 
Abkiihłung, wie aueh die Eigenschaften der Block- 
kokille sind, notwendigerweise langsam vor sich; die 
Flussigkeit im Inneren des Blockes wird fast bis zum 
letzten Tropfen klar bleiben, und nadelformige 
Kristalłe werden sich bis zur Mitte hin erstrecken. 
Sind die Kristalłe selbst aber gute Warmeleiter, so 
wird die bei ihrer Bildung freiwerdende Warme und 
ebenfalls die Warme aus dem (liissigen Inneren dureh 
die Kristalłe schnell abgeleitet werden. Auf diese 
Weise kann die Temperatur einer groBen Fliissigkeits- 
menge an manchen Stellen zugleich den Erstarrungs- 
punkt erreiehen, noch bcvor die von den Seiten  
wachsenden Kristalłe bis zur Mitte gelangt sind. In 
diesen Fallen wird das Innere eines Blockes aus 
Kristallen bestehen, die von unabhangigen Mittel- 
punkten gewachsen sind und sich beliebig nach 
allen Richtungen hin entwickelt haben. Von kristall- 
bildenden Stoffen, die nach dem GieBen klar fiiissig 
sind, werden daher diejcnigen, die sehr schlechte 
Warmeleiter sind, Kristalłe glcicher Art von der 
Oberfłachc nach dem Inneren hin bilden, wenn das 
Gut ungestort abkiihlen kann. Aber FluBeisen ander- 
seits, das ein guter Warmeleiter ist, wird Kristalłe 
glcicher Art von der Oberflache nach der Blockmitte 
hin nur dann bilden, wenn die Abkiihłung entweder 
sehr schnell oder sehr langsam vor sich geht. Im 
ersteren Falle wachsen die Kristalłe in die klare 
Flussigkeit und dehnen sich schnell m it bis zum  
Erstarrungspunkt fallender Temperatur aus; das 
Ergcbnis sind diinne, wie in Abb. 1 gezeigte Kristalłe. 
Im letzteren Falle jedoch geht die Abkiihłung so 
langsam vor sich, daB die Temperatur der flussigen 
Masse infolge ihrer hohen Warmeleitfahigkeit dureh

getrennt sind. Zuweilen kann die Pyramide unver- 
sehrt aus Stearinblocken entfernt werden.

Das Wachstum der gcstreckten, auf der Ober
flache einer Blockkokilłe entspringenden Kristalłe 
hangt von Umstanden ab, die sich gewissermaBen 
widersprechen, d. h. sie werden zuweilen dureh łang- 
same Abkiihłung und zuweilen dureh schnelle Ab- 
kiihlung begiinstigt. Solange der Zustand im Inneren 
des teilweise erstarrtcn Blockes vollstandig flussig 
bleibt, nehmen die bereits von den Kokillcnseiten her 
wachsenden Kristalłe an GroBe zu. Die Erstarrung

und dureh praktisch gleichformig ist; die Kristalłe 
werden uberall zu wachsen beginnen, und das Er- 
gebnis werden regelmaBige und annahernd gleich- 
achsige Kristalłe sein. Letztere Betrachtungen sind 
eng m it der Frage der GieBtemperatur, die weiter 
unten erortert wird, verkniipft, aber es soli hier 
sehon darauf hingewiesen werden, daB die gestrecktcn 
Kristalłe am haufigsten im FluBeisen vorkomnienr 
das in HartguBkokillen von kleinem Querschnitt 
gegossen wurde, und die gleichachsigen Kristalłe in  
FluBeisen, das in trockenen Sandkokillen gegossen

Abbildung 2 a bis o. Kristallwaohstum in Blooken.
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wurde. Das eine Mai ist die Abkuhlung eine schnelle, 
das andere Mai eine langsame gewesen. Augenschein- 
lich gibt es eine groBe Anzahl Beispiele, in denen 
beide Arten Kristalle im gleichen Błock vorkommen,

etwa 1 mm verdickt, aber vorher ist das fliissigo 
Metali abgekuhlt und steht infolge der Schwindung 
nun nicht mehr auf der gleichen Hohe. Dieser Vor- 
gang wird sich in aufeinanderfolgenden und bestimm- 
ten Abstanden so Iange wiederholen, wie Fliissig- 
keit in dem Inneren des Blockes vorhanden ist, und 
das Ergebnis wird der mittlere Hohlraum oder 
Lunker sein, wie er in Abb. 3 dargestellt ist. In 
Wirklichkeit stellt Abb. 3 auch den allgemeinen Um- 
riB aller mittleren Lunker in Blocken dar, die in 
Kokillen mit parallelen Seitenflachen gegossen worden 
sind. Von einem wirklichen Lunker weicht die Ab
bildung nur deshalb ab, weil die Zunahme der festen 
Hiille ein stetiger und kein untcrbrochener Vorgang 
ist, und weil die Zusammenziehung der festen Hiille 
und die Abkiihlungswirkung der Luft auf die Ofcer- 
fliiche des Blockes in Reclmung gezogen werden muB. 
Die in Abb. 4 wiedergegebene, von anderer Seite be- 
sta-tigte Darstellung der Erstarrung von FluBeisen- 
blocken ist nach Ansicht Brearleys unzutreffend. 
GieBt man eine Reihe von Stearinblocken gleichzeitig 
bei etwa 65° in GuBformen mit ąuadratischem Quer- 
schnitt, dic in jeder Beziehung gleich sind und weit 
genug auseinander stehen, so daB eine jede frei ab- 
ktihlen kaim, und durchbohrt man nach 15 min 
den oberen Teil des einen Blockes, kippt ihn um 
und verfahrt so nach je 15 min m it dem nachst- 
folgenden Błock, so erhalt man eine Reihe allmahlich 
in ihrer Dicke zunehmender Schalen; aber in jedem

Abbildung 5. Symmetrische Erstarrung yon geradseitigen Stearinblocken.

Falle entspricht die Form der von dem flussigen 
Teil befreiten Hóhlung der der inneren Wandungen 
der GuBform. Die allmahliche Erstarrung der Blocke 
erhellt aus den in Abb. 5 wiedergegebenen Bildern, 
die von verschieden weit erstarrten Stearinblocken 
aufgenommen wurden. Die Hiille verdickt sich hier- 
nach parallel zu den Oberflachen und bildet dort,

Abbildung 3. Abbildung 4.
Abb. 3. Erstarrungsvorgang in geradseitigen 

Kokillen.
Abb. 4. Falache Vor»teIIung von der Erstarrung 

eines Blockes.

und zwar, wo die auBeren Kristalle nadelformig und 
die inneren gleichachsig sind.

In einer m it fliissigem Materiał gefiillten Block- 
kokille, in welcher der Stahl vollkommen gleichiniiBig 
bis zum Erstar- 

rungspunkt ab- 
kuhlt, beobachtet 
man, daB die Ober
flache der Fliissig- 
keitallmahlichmit 

der Abkuhlung 
und Schwindung 

der Fliissigkeit 
sinkt. Wiirdo die 
Fliissigkeit in die
sem Punkte ohne 
Volumcnverande- 
rung augenblick- 
lich erstarren, so 
wurde das Ergeb
nis ein fester Błock 
sein. Aber weder 
Stearin noch FluB
eisen verhiilt sich 
so; esistv ielm ehr  
mit auf Schwin
dung der Fliissig- 
keit und Zusam
menziehung der festen Teile zuriickzuftihrenden 
Hohlraumen zu rechnen, die die wirtschaftliche 
Herstellung der Blocke in groBem MaBe beeinflussen. 
Ein eben gegossener Błock besteht aus einer dunnen 
Schicht von festem Materiał und einem flussigen 
inneren Kem, der praktisch GieBtemperatur besitzt. 
Nach kurzer Zeit hat sich die auBere Schicht um
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Temperatur gehabt. Wegen der Kristallanordnung 
in • bestimmten Richtungen und der vielen durch 
die Zusammenziehung liervorgerufenen Hohlraume 
brechen zu heiB gegossene Blocke leicht. Das kenn- 
zeichnende Aussehen der Innen- und AuBenseite 
von zu kalt gegossenen Blocken ist verstandlich, 
wenn man einen in eine giaserne GuBform gegossenen 
Stearinblock gesehen hat. Was die AuBenseite be- 
trifft, so wird das Stearin, das z. B. schon seinen 
Erstarrungspunkt erreicht hat, sofort erstarren, 
wenn es m it dem Boden und den Seiten der GuB
form in Beruhrung kommt. Ebenso wird es iiber 
der freien Oberflache zu einer Kristallkruste er
starren, und da weiteres lliissiges Stearin zugegeben 
wird, steigt die Fliissigkeitsoberflache und die feste 
Kruste zusammen hoch; letztere nimmt dabei 
standig an Dicke zu. Kun 
ist aber die Kristallkruste 
m it den Blockseiten. zu 
einem Stiick erstarrt, und 
da das fliissige Wachs 
weiterhin steigt, treibt es 
die Kruste in der Mitte 
nach oben. Die Kruste 
wird daher zunelunend 
konvex, bis durch den 
Druck des fliissigen Wach- 
ses nach oben ein Durch- 
bruch stattfinden und eine 
neue Oberflache gebildet 
wird. Gelegentlich der 13i 1- 
dungder letzterenwird das 
fliissige Stearin die GuB
form beriihren und erstar
ren, bevor es den tiefsten  
Teil der konvexen Wól- 
bung auffiillen kann. Die 
Oberflache (s. Abb. 8) des 
abgestreiften Biockes wird Abbildung 8. Oberflaohe 
daher eine Reihe von Rin- eines kaltgegosBenen 
gen besitzen, an welchen Stearinblockes. 
Stellen das Blockmaterial
mit der GuBform in Beruhrung gewesen ist, und eine 
Reihe von Vertiefungen, die zwischen diesen Ringen 
liegen und die Stellen anzeigen, die nicht mit der 
GuBform in Beriihrung gestanden haben. Stiicke 
gebrochener kristallinischer Kruste werden in das 
fliissige Materiał gewaschen und bilden sowohl in 
Stearin ais auch in FluBeisen unabhlingige Kristalli- 
sationsmittelpunkte. In FluBeisen konnen die oxy- 
dierten Oberflachen dieser Krusten auBerdem noch 
zur Bildung von Gasblasen Yeranlassung geben. 
Das innere Gefuge eines kalt gegossenen Biockes ist 
dem eines heiB gegossenen Biockes nicht gleich. In 
ersterem Falle sind niimlich die Kristallisations- 
mittelpunkte durch den ganzen Błock zerstreut und 
sind nicht auf die inneren Oberflachen der Kokille 
oder die sćhon gebildete feste Metallhiille beschrankt. 
Die Kristalle wachsen daherin kalt gegossenen Blocken 
nicht in Flachen, sondern nach allen Richtungen.

wo der Boden und die Seiten sich schneiden, eine 
scharfe Ecke und keine Kurve wie in Abb. 4. DaB 
FluBeisen sich ganz ahnlich verhalt, diirfte allen 
bekannt sein, die dann und wann Gelegenheit haben, 
einen umgestiirzten oder sonst zufiillig vollstandig 
ausgelaufenen Błock zu sehen. Beispiele hierfur 
sind in den Abb. 6 und 7 gegeben.

AuBer dem mittleren Hohlraum, dem eigentlichen 
Lunker, sind in dem Błock noch Hohlraume zu 
finden, die auf die in dem heiBen festen Błock ein- 
setzende Zusammenziehung zuriickzufiihren sind. 
Die Hohlraume konnen sowohl in der Richtung der 
Achse ais auch anderswie verlaufen. Ein Błock, der 
sich ganz gesetzt hat und noch heiB ist, zieht sich 
beim Abkiihlen zusammen. Da aber die auBere 
Oberflache des Biockes hart 
ist und nicht viel nach- 
gibt, werden infolge der 
Zusammenziehung mehr

oder weniger viele und groBe Risse und Hohlraume 
an Stellen geringsten Widerstandes entstehen. Wic 
bereits mitgeteilt, sind gcwisse solcher Flachen, die 
auf die Kristallanordnung zuriickzufiihren sind und 
von den Ecken der Kokille nach der Blockmitte 
zusammenlaufen, in festen Blocken vorhanden. 
Langs dieser Flachen sind denn auch in den Blocken 
die auf die Zusammenziehung zuriickzufuhrenden 
Hohlraume zu finden. AuBer den mit bloBem Auge 
zu iindenden Hohlraumen treten in FluBeisenblocken 
meistenteils noch Risse auf, die zwischen den Kri- 
stallen rećhtwiiiklig zu den Oberflachen' verlaufen. 
Diese Risse lassen sich durch mikroskopische Unter- 
suchungen oder durch Korrosionsversuche leicht 
riachweisen.

Zeigt ein Tiegelstahlblock nadeligen Bruch, so sagt 
niań, er ist zu heiB gegossen, d. h. der Stahl ist entweder 
zu lange im Ofen geweseń oder hat eine zu hohe

Abbildung 6. 
Ausgelaufoner Tiegel- 

' Btalilblock.

Abbildung 7. Ausge- 
laufcner Siemens-Mar- 

tin-FluBoisenblock.
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Wio schon mitgeteilt, erstarrt ein Błock dureh 
allniahliehes und gleichmiiBiges Verdicken seiner 
festen Wandungcn in Flachen, die den inneren Ober
flachen der Kokille annahernd parallel laufen. Aber 
dies trifft nur zu, wenn die innere Fliissigkeit auch 
vollkommen fliissig ist. Bilden sich unabliangig von 
der abkiihlenden Wirkung der Kokille freie Kristalle 
in der Fliissigkcit, so werden diese stcigen, wenn sie 
wie in Antimon-Blei-Legierungen leichter, und fallen, 
wenn sie wie in Stearin und FluBeisen schwerer sind 
ais dic Mutterlauge. Im letzteren Falle wird dic 
Grundfliiche des Blockes zu jeder Zeit der Erstarrung 
dicker ais die Seiten sein. In groBen FluBeisenblocken 
ist die Bildung freicr Kristalle durcli den sehr deut- 
lichen Unterschied im Kohlenstoffgehalt zwischen 
dem oberen und unteren Blockteil wahrscheinlich 
beeinfluBt; es ist in der Tat unmoglich, einen sehr 
groBen Błock von etwa 40 t  oder mehr aus der 
gleichen Pfanne zu gieBen und, abgesehen von ort- 
lichen Seigerungen, auf seiner ganzen Lange einen 
gleichmaBigen Kohlenstoffgehalt zu erreichen. Die 
zuerst im fliissigen FluBeisen ausgeschiedenen Kri
stalle enthalten naturlich weniger Kohlenstoff ais 
die zuriickbleibcnde Mutterlauge, und dies ist die 
Erklarung dafiir, warum das Absetzen der Kristalle 
zu Boden des Blockes den Unterschied in der Zu- 
sammensetzung noch vergroBcrt.

Um den EinfluB der G ie B te m p e r a tu r  auf die 
mechanischen Eigensehaften von FluBeisen zahlen- 
maBigfestzustellen, wiirde eine groBe Menge von Ver- 
suchen erforderlieh sein. Beispielsweise wiirde es nicht 
genugen, Probestiicke aus einem Błock heraus- 
zuarbeiten, weil die gesuchten Fehlstellen das eine 
Mai in dem Probestiick vorhanden sind und das 
andere Mai nicht; und sogar wenn es moglich ware, 
immer ein Probestiick mit kennzeichnendem Feliler 
herauszuarbeiten, so wiirde es doch ganz unmoglich 
sein, zu erreichen, daB der betreffende Fehler immer 
an der entsprechenden Stelle des Versuchsstuckes 
vorhanden ist. Die Festigkeitseigensehaften der 
Probestiicke wurden daher unter sich schwanken, 
wurden aber irgendwelche entsprechendc Untcr- 
schiede in den Blocken, aus denen sic entnommen 
wurden, nicht anzeigen.

Die einwandfreieste Form von Versuchsstiicken 
ist der Błock selbst. Da aber handelsubliche Blocke 
sich fiir dic bekannten Priifverfahren und die zur 
Yerfiigung stelienden Priifmaschinen nicht eignen 
und es auch weiterhin kein handliches Mittel zur 
genauen Messung der GieBtemperatur von FluBeisen 
gibt, so ist man gezwungen, sich hinsichtlich des 
Einflusses einer zu hohen oder zu niedrigen GieB
temperatur mit allgemeinen Angaben zu begnugen. 
Bei Versuchen mit Stearinblocken sind die verschie- 
denen Bedingungen jedoch hinreichend genau zu  
iiberpriifen, und da das Verhalten von Stearin in 
so manchen Beziehungen m it dem Yerhalten von  
FluBeisen vergleichbar ist, so werden m it derartigen 
Blocken angestellte Versuche auch ein allgemeines 
Bild iiber das Yerhalten des FluBeisens geben. Der

einfachstc Weg, um eine Reihe von Blocken bei 
verschiedener GieBtemperatur herzustellen, besteht 
zweifellos darin, einen Bccher voll Stearin zu schmel
zen und daraus einen Błock nacli dem anderen bei 
fallender Temperatur zu gieBen. Da dieses Verfahren 
jedoch leicht zu falschen Ergebnissen fiihrt, weil das 
Stearin beim GieBen iiber den kiilteren AusguB er
starrt und in den Błock gespiilt wird, wurden zur 
Vermeidung dieser Fehlerquellen Glasrohren von 
175 mm Lange und 18 mm Durchmesser benutzt 
(s. Abb. 9), die an jedem Ende mit einem gutschlieBen- 
den, durchbohrten Korkstopfen versehen sind. 
Durcli die Bohrung der Korkstopfen sind diinne 
Glasrohrstucke gesteckt, von denen das untere zu 
einer fcinen Spitze ausgezogen und das obere mit 
einem Gummischlauch nebst 
Quetschhahn versehen ist.
Das untere ausgezogene Glas- 
rohrenstiick wird auf die Tem
peratur erhitzt, bei der der 
nachste B łock gegossen wer
den soli, so daB, wenn die 
Spitze in das fliissige Stearin 
taucht, die Oeffnung nicht 
verstopft wird. Das gesclnnol- 
zene Stearin wird łiochge- 
saugt, bis die Kokille nahezu 
gefiillt ist. Dann wird der 
Quetschhalm geschlossen, die 
untere vorsteliende Glasrohre 
in kaltes Wassergetaucht und 
so das Stearin abgckiihlt und 
die Oeffnung verschlossen.
Der obere Korkstopfen nebst 
Gummischlauch und Quetsch- 
hahn werden entfernt und Abbildung 9.
die GuBform bis zur volhgen A m i^ 1Qg zum GieDen 
Erkaltung in senkrechter Lage der Versuoh*bl6cke 
stehen gelassen. Auf diese aus Stearin.
Weise wurden eine Beihe 
Blocke nacheinander bei sinkender Temperatur des ge- 
schmolzenen Stearins hergestcllt. D a‘der Temperatur- 
abfall leicht zu regeln ist, beispielsweise 1° in 15 min, 
so konnten zwei oder drei Blocke bei jeder vorgesehe- 
nen Temperatur angefertigt werden. Die Festig- 
keitspriifung der Blocke erfolgte in der Weise, daB 
sie auf zwei Schneidenunterlagen, im Abstande von  
100 mm, aufgelcgt wurden; sie wurden in der Mitte 
dureh eine arigehiingtc kleine Pfanne belastet, die 
bis zum Bruch des Blockes mit Quecksilber oder 
Schrott gefiillt wurde. Aus der verwendeten Queck- 
silber- bzw. Schrottmenge ergibt sich die Brueh- 
belastung. Die bei den verwendeten 18 mm runden 
Blocken erhaltenen Ergebnisse, die an sich nur Ver- 
gleichszahlen bieten, sind in Zahlentafel 1 zusammen- 
gestellt und in Abb. 10 in Abhangigkeit von der GieB
temperatur schaubildlich aufgezeichnet. Am auf- 
fallendsten ist bei diesen Ergebnissen die groBe 
Festigkeitssteigerung zwischen den Blocken, die bei 
56 bzw. 54° gegossen wareij. Bei letzterer Temperatur
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Zahlentafel 1. B ru o h b e laa tu n g  von  S te a r in b lo c k e n  
in  A b h a n g ig k e it von  d e r G ieB tem p era tu r.

abkiihlenden Wirkung der Formwandungen sofort 
eine feste Hiille um sich bildet, wird bei einem bei 
hoherer Temperatur gegossenen Błock die Tempera
tur des Stearins infolge des Warmeverlustes auf 58° 
heruntergedriickt werden, ohne daB sich eine feste 
Hiille bildet. Die Abkiihlungsgeschwindigkeit ist in 
den beiden Fallen verschieden, und je nach der 
Warmeleitfahigkeit, der spezifischcn Warme und der 
Masse der GuBform und der relativen Wiirmeleitfahig- 
keit des flussigen und des festen Teiles wird mehr 
oder weniger Neigung zur Bildung der festeren gleich- 
achsigen Kristalłe vorhanden sein. Es ist daher 
wahrscheinlich, daB ein Stearinblock oder ein Stahl- 
guBstiick bei irgendeiner, w eit oberhalb der Er- 
starrungstemperatur liegenden Temperatur groBere

Glefi- Bruchhclftstanir

tempora- I. Ycr- 2. Yer- 3. Yrr- 4 . Ver- 5. Ver- Mltlel-
tur such such such such such wert
•C «  ^ e ? £ ir

80 161»
75 1671
70 1551 --- — — — —
65 1220 — — — — —
64 1292 1155 1208 — — 1218
62 1048 1009 — — ’ — 1029
60 1224 1274 1168 — — 1222
58 982 1009 1088 — — 1026
56 1459 1155 1605 1830 — 1512
54 2783 2995 2783 3193 3127 2938

naoh
Erreiohung

von

54° 3250 g 
54 0 3224 g 
54° 3021 g 
5 4 ° 2995 g 
54° 3101 g 
54° 2929 g

I

femperafur*
Abbildung 10. EinfluB der GieBtemperatur 

auf die Fostigkeit von Stearinblocken.

gegossene Blócke zeigen fast die doppelte Festigkeit. 
Eine Bestiitiguhg findet dies aueh in dem Bruch- 
aussehen der Blocke, das innerhalb dieser wenigen 
GieBtemperaturgrade merklich verschieden ist. Wah
rend die bei 54° gegossenen Blocke ein korr.igcs und 
feinkristaUinisches Gefiige aufweisen, haben die bei 
56° und hoher gegossenen Blocke das Aussehen zu 
lieiB gegossener Blocke. Diese Beobachtung stimmt 
vollstiindig mit dem Yerhaltcn kleiner FluBeisen- 
blocke iibercin, sowohl was Bruchaussehen ais aueh 
inechanischc Festigkeit betrifft. Die bei einer GieB
temperatur von 65° einsetzende weitere Festigkeits- 
steigerung ist ebenfalls bemerkenswert. Bei sonst 
gleichen Bedingungen ist zu erwarten, daB eine Zu- 
nahme der GieBtemperatur allcin eine allmahliche 
Festigkcitsverminderung verursachen wiirde, aber 
anderseits stort eine Zunahme der GieBtemperatur 
die anderen Bedingungen und vor allem die Ab- 
kułilungsgeschwindigkeit. Wahrend ein bei 58° in 
eine diinne Form gegosseper Stearinblock infolge der

B
Abbildung 11. Erstarrungsvorgang in oben 

oder unten Yerengten Kokillen.

Festigkeit aufweisen wird; aber die Festigkeits- 
steigerung wird, ausgenommen natiirlich unter 
gleichen Yersuchsbedingungen, nicht bci derselben 
Temperatur eintreten.

Geht man von der Annahme aus, daB eine nach 
oben hin enger werdende GuBform m it fliissigem 
Metali gleichmaBiger Temperatur gefiillt ist, so setzt 
sich das Metali in der Kokille nach der in Abb. 11A 
yeranschaulichten Weise. Die einzelnen Erstarrungs- 
schichten verlaufen wie bei geradseitigen Kokillen 
parallel den inneren Kokillenwandungen, und jede 
nachste ist infolge der Wirkung des Zusammen- 
ziehens immer kiirzer ais die vorhergehcnde. Zwei 
dieser Erstarrungshiillen werden sich in diesem Falle 
innerhalb der Kokille schneiden, in welchem Augen- 
blicke die dureh diesen Punkt gelegte wagerechte 
Flachę vollstiindig erstarrt sein wird. Der Hohlraum 
oberhalb dieses Schnittpunktes ist ein reiner und 
einfacher Lunker, der ais „primarer Lunker“ bczeich- 
net werden kann. Unterhalb bleibt aber ein drei-
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Gesetzliche Regelung der Wiederanstellung der Angestellten 
nach der Demobilisierung.

Von Justizrat Dr. F u ld  in Mainz.

\ Y /  ahrcnd in Oesterreich schon seit geraumer Zeit 
’ im W ege.der Verordnung eine gesetzliche 

Regelung dahin getroffen worden ist, daB das Dienst- 
vertragsverhaltnis der zu den Fahnen einberufenen 
Angestellten irgendwelcher Art durch die Ein-

stellung derselben zu dem Heere nicht aufgelost 
wird, vielmehr den Angestellten das Recht ver- 
bleibt, nach ihrer Entlassung aus dem Heere binnen 
bestimmter Frist die Wiedereinstellung in ihre fruhere 
Stellung verlangen zu konnen, ist in Deutschland

eckiger Raum K, der noch fliissiges Metali enthalt 
und luftdicht abgeschlossen ist. Diese Fliissigkeit 
wird natiirlich auch schwinden und erstarren und 
sich zusammenziehen; aber es wird keine Moglich- 
keit vorhanden sein, die hierdurch gebildeten Hohl- 
raune aufzufiillen. Es wird daher eine mehr oder 
weniger stark unterbrochene Fortsetzung des pri- 
..liiren Lunkers gebildet, die man ais „sekundaren 
Lunker" bezeichnen kann. Stellt man in entsprechen- 
dcr Weise dic Erstarrung eines in eine oben breitere 
Kokille gegossenen Blockes dar, so gelangt man zu 
dem in Abb. 1 1 B wiedergegebenen Bild. Die Ab- 
stufung zwischen den einzelnen Erstarrungsschichtcn 
ist in diesem Fallc weniger groB, weil die sch»vindende 
Fliissigkeit von einem weiteren in einen engeren Teil 
fallt. In letzterem schneiden sich auch die Erstar- 
rungsschichten. Es ist auch in diesem Falle ein im 
Langsschnitt dreieckiger Rest von fliissigem Metali 
vorhanden; aber hier ist das Dreieck umgekehrt, 
und das darin befindliche Metali wird zuniichst an 
der ticfsten Stelle erstarren. Jede Schwindung wird 
von oben aufgefiillt und es wird schlieBlich ein in 
der Mitte am oberen Ende des Blockes gelegener 
Schwindungshohlraum bleiben. In dieser Art ge- 
gossene Blocke ist das Auftreten eines sekundaren 
Lunkers unmóglich. Die Annahmen, auf die sich 
Abb. 11 grundet, ziehen weder die GieBgeschwindig- 
keit noch die Abkiihlungswirkung der Luft auf die 
Oberflache in Rechnung. Blocke werden nicht 
schnellmoglichst gegossen, hochstens kleine; das 
GieBen dauert je nach GroBe, Stahlart und Stahl- 
temperatur y2 bis 15 min, und wahrend dieser Zeit 
ktthlt der untere Blockteil ab, wahrend der obere 
Teil der Kokille warm wird, bevor der flussige Stahl 
ihn erreicht. Durch die abkiihlende Wirkung der 
Luft bildet sich iiber dem oberen Ende des Lunkers 
eine mehr oder weniger dickc Decke von erstarrtem 
FluBeisen. Werden diese verschiedenen Einfiiisse 
beriicksichtigt, so crhalt man allgemein fur Blocke, 
die mit dcm breiteren bzw. engeren Ende nach oben 
gegossen sind, das in Abb. 12 veranschaulichte Aus- 
sehen.

Das Schwinden des Stahles, wenn er vom flussigen 
in den festen Zustand ubergeht, ist nicht zu verhin- 
dern. Der einzige Weg, die damit verbundenen Nach- 
teile zu beheben, ist der, die entstandencn Sehwin- 
dungshohlraume durch dariiber beflndliches und 
fliissig gehaltenes Metali aufzufiillen. Mit anderen 
Worten heiBt dies, daB ein Błock immer von unten

nach oben erstarren sollte; dieses ist selbstverstand- 
lich der Fali, wenn der Błock mit dem breiteren Ende 
nach oben gegossen wird.

Ein flussiger, m it dem breiteren Ende nach oben 
gegossener Błock verkiirzt sich weniger schnell ais ein 
m it dem schmalen Ende nach oben gegossener Błock; 
es ist deshalb viel wahrscheinlicher, daB bei ersterem 
die obere Kruste von erstarrtem Metali dem Druck der 
AuBenluft nach dem Zuriicktreten der darunterbefind- 
lichen Fliissigkeit standhalt. Dieses tragt in etwa

Abbildung 12. Llngsschnitte von FluBeisenblockcn, 
die mit dem schmaleren bzw. breiteren Endo nach 

oben gegotsen sind.

dazu bei, den oberen inneren Teil des gegossenen 
FluBeisens fliissig zu halten; wertvoller ist dies jedoch 
deshalb, weil dadurch das Innerc des Lunkers vor 
Oxydation geschiitzt und auf diese Weise ein Ver- 
schweiBen desselben beim spateren Walzen oder 
Schmieden erleichtert wird. Auch ist zu beachten, 
daB der Lunker in dem einen Falle (s. Abb. 12) die 
Form eines langen, spitz zulaufenden Hohlraumes 
und im anderen Falle eines kurzeń Hohlraumes mit 
abgerundetem Ende annimmt. Aus alledem ergibt 
sich, daB durch GieBen in Kokillen m it dem breiteren 
Ende nach oben ein dichterer Błock erlangt wird.

(SchluB folgt.)
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eine ahnliche gesetzliche Regelung oder eine Regelung 
im Verordnungswege bisher noch nicht zu vcrzeich- 
nen gewesen. An Anregungen zu einer derartigen 
Verordnung hat es freilich nicht gefelilt. Schon vor 
langercr Zeit sind dem Reichstag Eingaben der ver- 
schiedenen Verbande der Handlungsgehilfen und An- 
gestellten iiberreicht worden, die dahin gingen, daB 
auch in Deutschland eine der osterreichischen Rege
lung entsprechende Regelung erfolge, sei es im Wege 
des Gesetzes, sei es im Wege der Yerordnung des 
Bundesrats auf Grund des Ermachtigungsgesetzes 
vom 4. August 1914. Auch einzelne Kaufmanns- und 
Gewerbegerichte haben sich zugunsten und im Sinne 
eines solchen Vorgehens der Reichsregierung aus- 
gesprochen. In den Arbeitgeber- und Unternehmer- 
kreisen hat man sich mit Recht hiergegen durchaus 
ablelmend verhalten und auf die schwerwiegenden 
rechtlichen und wirtschaftlichen Bedenken hinge- 
wiesen, die der Nachahmung des osterreichischen 
Yorgehens bei uns mit unseren ganz anders gearteten 
wirtschaftlichen und rechtlichen Verhiiltnissen ent- 
gegenstehen. Die Reichsregierung war bisher offenbar 
auch der Meinung, daB eine Sonderregelung im Sinne 
des osterreichischen Rechts in Deutschland weder 
ais Bediirfnis anzusehen sei, noch ais angemessen 
erachtet werden konne. Es scheint nun aber in dieser 
Hinsicht eine Aenderung in den Auffassungen des 
Reichsjustizamts oder, vielleicht richtiger gesagt, in 
der Stellungnahme des Reichsamts des Inneren ein- 
getreten zu sein; denn wie aus halbamtlichen Er- 
klarungen hervorgeht, muB damit gerechnet werden, 
daB in der nachsten Zeit MaBnahmen erfolgen, die 
geeignet sind, die dahin zielenden Wiinsche der Ge- 
hilfen- und Angestelltenverbande zum groBten Teile 
zu befriedigen.

Bevor auf die Frage eingegangen werden soli, ob 
ein Bediirfnis fiir die Regelung im Sinne des oster
reichischen Rechts in Deutschland vorhanden ist 
und ob nicht trotz allem Wohlwollen fiir die Wieder- 
bescliiiftigung der von dem Heere entlassenen An- 
gestellten in ihren friiheren Stellungen uberwiegende 
rechtliche und wirtschaftliche Grunde gegen die Ein- 
fuhrung eines Zwangs sprechcn, muB die Rechtslage, 
wie sie in dieser Beziehung besteht, kurz dargelegt 
werden.

Nachdcm die Rechtslehre und Rechtsprechung, 
die wahrend des Krieges entstanden is t ,  sich  
haufig mit der Erorterung dieser Frage beschaf- 
tig t hat, bestehen iiber dic Einzelheiten, die dabei in 
Betracht kommen, kaum mehr Zweifel. Durch die 
Einstellung eines Arbeiters oder Angestellten zu dem 
Heere wird der m it i hm abgeschlossene Arbeits- und 
Dienstvertrag an sich nicht schlechthin aufgehoben, 
es sei denn, daB bei der Anstellung eine ausdriickliche 
oder zwar stillschweigende, jedoch unzweideutige 
Willensvereinbarung der Parteien dahin erfolgt, daB 
das Dienstvertragsverhaltnis ais aufgelost zu erachten 
ist. Eine solche stillschweigende, jedoch unzwei
deutige Willensvereinbarung wird von der Rcchts- 
lehre und Rechtsprechung darin erblickt, daB bei

dcm Eintritt zu den Fahnen dem Angestellten ein 
Zeugnis iiber seine bisherige Tiitigkeit ausgestellt 
wird. In der Tat kami auch nicht bezweifelt werden, 
daB in der Ausstellung eines Zeugnisses, gleichviel, 
ob dic Ausstellung von dem Angestellten selbst ver- 
langt oder ohne dessen Verlangen von dem Unter- 
nehmer bewirkt wird, ein Zeichen dafiir zu erblicken 
ist, daB das Dienstvertragsverhaltnis zunachst sein 
Ende gefunden hat. Die widerspruchslose Empfang- 
nahme des Zeugnisses seitens des Angestellten muB 
ais Willensubereinstimmung m it dem Willen des- 
Unternehmers in dieser Hinsicht verwertet werden. 
Wird ein Zeugnis nicht ausgestellt, erfolgt auch- 
keine miindliche Erkliirung bezuglich des Auflosungs- 
verhaltnisses, so muB angenommen werden, daB 
durch die Einstellung an sich das Dienstverhaltnis. 
nicht aufgehoben wurde. Allerdings kommt dann 
weiter in Betracht, daB durch den Umstand, daB 
infolge der Einstellung der Dienstverpflichtete nun- 
mehr schon bald drei Jahre an der Leistung seiner 
Dienste ohne sein Verschulden verhindert worden 
ist, die AuflOsung des Dienstvertragsverhaltnisses 
auch durch die dauernde Verhinderung des Dienst- 
verpflichteten an der Leistung seiner Dienste fiir die 
Regel verursacht worden ist. Dies ist jedenfalls 
bezuglich aller derjenigen Anstellungsvertrage anzu- 
nelimen, die nicht auf eine sehr lange Reihe von  
Jahren vor dem Kriege abgeschlossen worden waren. 
DaB mit dem Tage des E intritts zu den Fahnen der 
Ansprucli des Dicnstberechtigten auf Zahlung des 
Lohnes oder Gehaltes verf;illt ist unbestritten und  
ergibt sich aus § 323 BGB. Die im Anfang des 
Krieges streitig gewesenc Frage, ob die unter das 
HGB. fallenden Angestellten einen Anspruch auf 
Fortzahlung des Gehaltes fiir die Dauer von sechs 
Wochen auf Grund des § 63 HGB. geltend machen 
konnen, ist liingst in verneinendem Sinne entschieden 
worden, da der Krieg ais „unverschuldetes Ungluck'1' 
im Sinne der angefiihrten Bestimmung des HGB. 
nicht angesehen werden kann. Es ergibt sich somit, 
daB ein Rechtsanspruch der bei den Fahnen befind- 
lichen Angestellten und Dienstverpflichteten au f 
Wiedereinstellung in ihre friihere Stellung bei Ent- 
lassung aus dem Heeresverbande in der Hauptsache 
nicht besteht. Es mag hierbei auch daran erinnert 
werden, daB ein Recht des Angestellten auf Aus- 
fuhrung der ihm durch den Vertrag auferlegten Qb- 
liegenheiten von der deutschen Rechtsiibung nicht. 
anerkannt wird, soweit nicht bestimmte Dienst- 
verhiiltnisse in Betracht kommen, wie insbesondere- 
die Dienstverhaltnisse der Biihnenangestellten, im  
tibrigen aber kann der Angestellte, falls der Unter- 
nelmier venveigert, ihn die Tiitigkeiten ausiiben zn  
lassen, die ihm nach dem Vertrage an sich zusteheiv  
keine Klage hierauf erheben, sondern nur eine Klage- 
auf Schadenersatz. E in  g e r ic h t l ic h  e r z w in g -  
b a res  R e c h t  a u f A r b e it  in .  d ie sem  Sinne= 
g ib t  e s  n a ch  der d e u ts c h e n  R e c h tso rd n u n g ^  
a b g e se h e n  v o n  den  B iih n e n a n g e s t e l l t e n ,  
n ic h t .
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Wenn sich aus dieser Rechtslage nun ergibt, daB 
die Unternehmer und Arbeitgeber in den allermeisten 
Fallen vollstandig freie Hand haben, ob sie ihre friihe- 
ren von dem Iieere entlassenen Angestellten wieder 
anstellen wollen oder nicht, so ist zunachst daran zu 
erinnern, daB selbstverstandlich von der Wiedcr- 
anstellung aller Angestellten, die zur Zufriedenheit 
gearbeitet hattcn, innerhalb der Grenzen der Moglich- 
keit in weitestgehendem Umfange Gebrauch gemacht 
werden wird. Eines Zwanges gegen die Unternehmer 
bcdarf es hierzu nicht, und eś muB gegen dic Ein- 
fuhrung eines Rechtszwanges aus wirtschaftlichen 
und sonstigen Griinden Widerspruch erhoben werden. 
Wenn fiir die Unkiindbarkeit aller Dienstvertriigc 
der zu den Fahncn einberufcnen Angestellten mit 
Riickwirkung bis zum 1. August 1914 eingetreten 
wird, so ist demgegeniiber darauf hinzuweisen, daB 
die Einfiihrung eines Rechtssatzes dieses Inhaltes 
einen derartigen Eingriff in den Grundsatz der Ver- 
tragsfreiheit bedeuten wiirde, daB er schon aus 
grundsatzlichen Erwiigungen in der allcrscharfsten 
Weise bekampft werden muBte. Allerdings hat ja  
die Entwicklung der kriegswirtschaftlichen Verhalt- 
nisse in zahlreichen Fallen es m it sich gebracht, daB 
der Staat vor dem friiher anerkannten Grundsatze 
der Vertragsfreihcit nicht immer Halt machen konnte, 
vielmehr auf weitesten Gebieten des Wirtschafts- 
lebens den Grundsatz der Vertragsfreiheit aus- 
geschaltet und durch den Grundsatz des Vertrags- 
zwanges oder der offentlich-rechtlichen Regelung er- 
setzt hat. Aber in Ansehung des Dienstvertrags- 

•rechts ist in der Hauptsache der Grundsatz der Ver- 
tragsfreiheit bisher unberiihrt geblieben, und es muB 
auch dafiir gesorgt werden, daB er auch fernerhin 
unangetastet bleibt. Gegen die Einfiihrung der Un
kiindbarkeit der Dienstvertriige aller zu den Fahnen 
einberufcnen Angestellten mit Wirkung vom 1. August 
1914 spricht aber vor allem die Erwagung, daB es 
alsdann den Unternehmern auch unmoglich gemacht 
ware, solche Angestellte nicht mehr zu beschiiftigen, 
mit denen sic nicht zufrieden waren und dereń An- 
stellung auch ohne Eintritt des Krieges ihre Auf- 
losung gefunden hiitte. Es ware aber geradezu eine 
Ungerechtigkeit, wollte man den Unternehmer 
zwingen, einen Angestellten, mit dem er, gleicln iel 
aus welchen Griinden, nicht zufrieden war, lediglich 
um deswillcn wieder einzustellen, weil derselbe 
Kriegsteilnehmer war; es muB vielmehr auch gegen- 
iiber den Kriegsteilnehmern unter allen Umstanden 
das Recht des Unternehmers gewahrt bleiben, von  
der Wiederanstellung der ihn nicht befriedigenden 
Angestellten abzusehen. Die Einfiihrung der Un
kiindbarkeit wurde aber weiter eine auBcrordentliche 
Hartę und Ungerechtigkeit gegeniiber denjenigen 
Personen bedeuten, dic wahrend des Krieges in die 
Stellungen der Kriegsteilnehmer eingesetzt ■wurden

und fiir dereń Tiitigkeit die Unternehmer wahrend 
des Krieges ebenso dankbar waren wie die Allgemein- 
heit. Es ist bekanntlich eines der schwierigsten Pro- 
blcme, das wahrend der Uebergangswirtschaft zu 
losen ist, wie man dic Interessen dieser wilhrend des 
Krieges zum Teil aus anderen Berufen herausgerisse- 
nen Angestellten m it denen der friiheren Angestellten 
vereinbaren kann. Es kommt hierbei insbesondere 
in Betracht, daB wahrend des Krieges auf die Posten  
der friiheren Angestellten, die zu den Fahnen ein- 
treten muBten, viele Tausende weiblicher Personen 
berufen wurden, die unmoglich einfach nach der 
Entlassung der friiheren Angestellten aus dem 
Heeresverbande kurzerhand entlassen werden konnen, 
ohne daB hieraus sich die allerschlimmsten wirtschaft
lichen und sonstigen, insbesondere sittlichen Folgen 
ergeben wurden. DemgemaB ist eine Regelung, die 
die Unkiindbarkeit der Dicnstvertragc mit Wirkung 
bis 1. August 1914 ausspricht und den Kriegsteil
nehmern ein bedingungsloses Recht auf Wieder- 
einsetzung in ihre friiheren Stellungen nach der E nt
lassung gewahrt, ais durchaus unannehmbar zu be- 
zeichnen. Die Frage ist viel zu verwickclt, ais daB 
sie mit einer einfachen Rechtsformel gelost werden 
konnte. Soweit es móglich ist, werden die heim- 
kehrenden Kriegsteilnehmer nach MaBgabe ihrer 
Fahigkeiten und Kriifte von den friiheren Unter
nehmern selbst verstandlich gern wieder cingestellt 
werden, jedoch immer nur unter Beriicksichtigung 
der Interessen der Personen, die in der Zwischenzeit 
dic betreffenden Stellungen yersehen haben. Eine 
Regelung in dem von den Gehilfenverbiinden ge- 
wunschten Sinne wurde hiernach nur eine Quelle 
des Unfriedens und des Streites sein; denn es kann 
selbstverstandlich nicht einen Augenblick dariiber 
Zweifel bestehen, daB das Recht des Unternehmers, 
den Angestellten aus wichtigen Griinden zu entlassen, 
das sich auf die Vorschriften des HGB., des BGB. 
und der GO. stfltzt, auch dann nicht angetastet 
werden kann, wenn wirklich den entlassenen An
gestellten ein Anspruch auf Wiederanstellung ge- 
wahrleistet wurde.

DaB man in Oesterreich den hier bekampften 
Vorschlag zum Gesetze durch Notverordnung er
hoben hat, kann fiir uns nicht maBgcbend sein. 
Zunachst sind die wirtschaftlichen und recht- 
lichen Verhaltnisse in den beiden Staaten nicht 
die gleichen, und sodann ist bekannt, daB man 
in bezug auf die Regelung des Rechtsverhiilt- 
nisses zwischen Dienstberechtigten und Dienst- 
verpflichteten in Oesterreich anderen Anschauungen 
huldigt wie in Dcutschland, teilweise auch schon 
vor dem Kriege gehuldigt hat. Es ist daher die Auf- 
gabe der Unternehmerverbande, der im obigen be- 
zeichneten Sondergesetzgebung nachdriicklich ent- 
gegenzutreten.

XXXIV.,, 103
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Umschau.
Untersuchungen an Geschiitzrohren.

In  der Zeitschrift „Le Gźnie Ciyil**1) ist ein bemerkens- 
werter Aufsatz iiber den A n g riff  d e r G o seh tltz ro h re  
d u ro h  d ie  P u lv e rg a se  veroffentlicht worden. In dem 
gogenwartigcn Kriege spielen dio Tragwcite der Gesehiitzo 
und dio Einschlagskraft der Gesohosso eino gro Be Rolle. Um 
dies in bostmoglioher Weise zu erreichen, ist man zu einer 
Verlangerung der Scelenrohre der Geschutze iibergc- 
gangcn, wodurch eine Steigerung der Anfangsgesehwindig- 
keit de3 Geschosses orzielt wird. Diese erhohten Anfangs- 
geschwindigkeiten erfordcrn aber bedeutend hóhere 
Drucko und mithin bedeutend hohero Temperaturen; 
letztero erreichen fur gewisse Pulyersorten 3000 bis 5000 
Temperaturen, die im Augenbliok des Austritts des Ge- 
sohosses aus dem Rohr nur um 20 % fallen. Dieso starkę 
Warmcentwicklung wirkt zu Anfang nur auf eino sehr 
dttnne Schicht eines kleinen Teiles des Seelenrohres, 
an welcher Stelle eine Ausdehnung stattfindet. Infolgo 
dieser Ausdehnung setzt eine diametralo Erweiterung 
und eino geringe Vorliingerung der Wandungen der Ver- 
brennungskammor ein; hierdurch wird es den heiBon 
Gascn moglich gemacht, bei den folgonden Schiissen 
zwischon der Oberflache des inneren Rohres und den Ge- 
schoBwandungen durchzutreten. Die Folgę hiervon sind 
sehr gefahrliche Rohrangriffe. Endlich iiben dio Gase 
wahrend dos sehr kurzeń Augenblickes, der der Explosion 
folgt, einen ungeheuren Druck auf dio Wandungen des 
Seelenrohres aus und reiBen in ihrer sehr schnellen Be- 
wegung naeh der Miindung hin Stalilteilehon fort, deren 
Gewioht bis zu 1/3 kg insgesamt geschiitzt wird.

Naeh gemaohten Feststellungen nimmt genannto 
Rohrabnutzung mit der Verbrennungstemperatur des 
jeweils verwendeten Pulvers zu. Weiterhin steigt die Ab- 
nutzung mit dem Kaliber und bei dem gleichen Geschiitz 
mit dom Gewicht der Ladung. Auch ist sio abhangig von 
dem Werkstoff des Rohres selbst. Bronzerohre nutzen 
viel leichter ab ais Stahlrohre, wcshalb die Bronze auch 
groBtentcils duroh Stahl yerdrangt wurde. Gleichzeitig 
toit der Abnutzung lassen sich auf der inneren Wandung 
des Seelenrohres feine Schuppcnbildungen beobachten, 
dio um so diohter auftreten, jo nalior man zu der Stelle 
des hochsten Druckes gelangt. Gleichzeitig wird die 
Seelenrohrobcrflacho derart hart, daB sio von der Felle 
nur schwor angegriffen wird. Naeh O sm ond sind diese 
Gefugeyoranderungen der Zementation der Wandungen 
zuzuschreiben.

Dio genannten Erseheinungen haben auBer einer Ver- 
tingorung der Anfangsgeschwindigkeit und des Hochst- 
druckes eino VergroBerung der Dispersion der Sehiisse 
zur Folgo. Da die geringste RiBbildung oder Kerbe auf 
der Seclenrohrwandung naeh obigen Ausfiihrungen sehnell 
dureh die Gase unterwaschen wird, ist dio Gefahrlichkeit 
eolcher Rohrverletzungon leicht begreiflich.

Seit langem hat man yersucht, dio Entstehung dieser 
Rohrangriffe kennen zu lornen; aber alle theoretischen 
und praktisehen Untersuchungen, dio hieriiber angestellt 
wurden, haben es nicht vermocht, die Erseheinung end- 
gultig aufzuklaren. Verschiedene Thoorien sind zur 
Klarung aufgestellt worden. Wahrend einerseits die E n t
stehung des Sehuppennetzwerkes auf Oberflachenzemen- 
tation und mechanischo Einwirkungen der Pulvergase 
zuruckgefiihrt werden, wird anderseits dio Hauptursaehe 
in dor chomischen Einwirkung der Pulvergase erblickt. 
Es wird behauptet, da Pulyer nie rein sei, miiBtcn die 
Explosion3erzcugnis.se kohlcnstoffhaltigo Gase, Wasser- 
dampf, Stickstoffdioxyd enthalten, wodurch das Metali 
bei don in Frage kommenden hAien Temperaturen ange- 
griffen wiirde. Eino andero Hypotheso, die einzig und 
allein auf dio physikalische Einwirkung der Warme be-
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griindot ist, ist neuerdings yon T ohornoff aufgestellt 
worden. Hiernach treten die ersten Korrosionsspuren 
yereinzolt ais feine und wenig tiefo Schuppen auf (Abb. 1 a), 
dio sich bei liingerem SchieBen yereinigen (Abb. 1 b) und 
Maschen bilden; Ietztere, besonders die in der Aohsrich- 
tung liegenden, yergroBern und yertiefen sich immer 
mehr (Abb. 1 o). Die Zerstorung yerbreitet sioh in der 
Lange des Seelenrohres und crreicht in einer gewissen 
Entfernung vom Beginn der Ziige (Abb. 2) ihren Hóhe- 
punkt; von hier ab yerringert sie sich wieder und ist an 
der Miindung yollstandig yerschwunden.

,e i
V  ^

Abbildung 1. Ansatze der Korroslon.

Priift man, unter welchen Bedingungen sich die Wan
dungen des Seelenrohres beim Abfouern des Schusses 
befinden, so stellt man fest, daB sio plotzliohen Temperatur- 
schwankungen bis zu 2000° und mehr unterworfon werden, 
und ferner Druckschwankungen, dio bis zu mehreren 
Tausend Atmospharen betragen. Naeh dem Abfeuern 
treten dio umgekehrten Verhaltnisso ein. Die iiberhitzto 
Metallsehicht wird infolge der groBen Leitfiihigkeit dor 
ganzen Stahlrohrmasse einer plotzliohen Erkaltung unter- 
worfen. Unter dem EinfluB dieser augenblioklichen Tem
peratur- und Druckyeranderungen erleidet die dttnno 
Oberflachenschicht plotzliche Ausdehnungen und Zu- 
sammenziehungen. Letztere Erseheinung, die an jedom

Abbtlduaę 2. Angriff des Seelenrohres darch Pulrergage.

Stahlteilchen auftritt, bildet naeh Tchernoff die Ursache 
der in Abb. 1 a bis c in yerschicdenen Stufen wieder- 
gegebenen RiB- bzw. Sehuppenbildung. Die Hauptursaehe 
der Abnutzung ist naeh Ansicht dieses Forsehers die sehr 
hohe Verbrennungstomperatur des Pulyers. Es ist Sache 
de3 Chemikers, ein Pulyer ausfindig zu machen, das wo- 
moglich bei einer Temperatur yon nieht iibor 10000 
yerbrennt. Anderseits ware es, wenn dio Theorie Tcher- 
noffs zutrifft, wunsehenswert, das innere Rohr aus einem 
Metali mit moglichst kleinem Ausdehnungskoeffizienten 
zu fertigen, damit dio Ausdehnung innerhalb der Grenzen 
der elastischcn Deformation des Metalls liegt. Naeh in 
RuBland gemaohten Erfahrungen nutzen die Rolire aus 
hartem Stahl weniger rasch ab ais die aus weiehem Stahl 
hergestellten, was die Richtigkeit der Tchernoffschen 
Theorie bestiitigen wiirde.

Teilweise den gleichen Gegenstand, die H a r tu n g  
d ?r In n o n f la o h e n  yon  G e sc h iitz ro h re n , behandelt



23. August 1917. Umschau. Stahl und Eisen. 779

H e n ry  F a y  in der Zeitschrift „The Iron Trade Review“1). 
In  dieser Arbeit wird dio bekannte Ersoheinung, dio man 
naoh langerom Eeuern beobachten kann, an einigen kenn- 
zeiohnenden Proben untersucht, die versehiedenon Quer- 
sohnitten eines 30-cm-Geschutzrohres zwischen Laderaum 
und Miindung ontnommen wurden. Die gróBto Abnutzung 
und starksto Hartungssohicht wurde in der Nabe der 
Pulverkammer und zu Beginn der Ziigo gofunden. Etwa 
300 ram von dieser Stello naoh der Miindung hin traton 
dio stiirkston RiBbildungen auf; von da ab nahra dann 
bis zur Miindung die Rohrbcsohadigung und Hartung 
stetig ab. Ohno Zweifel sind die beobachteten Risse, 
wio aueh obon ausgefiihrt, der ungleiohen Ausdehnung 
und Zusammenziehung zwischen den harten und weichen 
Metallschiohten zuzuschreiben. Dio Tiefe der Hiirtangs- 
sohiclit auf don Innenflaohen betrug zwischen Nuli an 
dor Murdung bis zu 0,04 mm in der Niihe der Pulver- 
kammer.

Um die Ursaohe der beobachteten Hartung aufzu- 
deoken, erortert Eay zunaohst die Entstehung von Har- 
tungen. Eino Hartung kann zunaohst duroh Zementation 
heryorgebracht werden. Die Haupterzeugnisse bei der 
Vorbrennung des Pulvers sind Kohlonsaure, Kohlenoxyd, 
Wasserdampf und Stiokstoff. Die Gleichgewichtsyerhalt- 
nisse sind sehr yerwickelt und schwanken m it der Zu- 
sammensetzung des Pulyers, mit der Temperatur und dem 
Druck. Es ist jedoch begreiflich, daB groBe Mengen 
Kohlenoxyd gobildet werden, und daB boi den herrschen- 
den hohon Temperaturen und Drucken eino Zementation 
einsetzen kann. Hierdurch wird eine harte, sprodo und 
gegeniiber dem urspriinglichen Metali kohlenstoffreiehcro 
Oberflachensetiicht hsrvorgerufen werden. Weiterhin 
kann eino Hartung dureh Warraebehandlung erfolgen. 
Wird oin Stahlstiick oberhalb seines kritischen Punktes Acx 
erhitzt und dann plotzlich abgeschreckt, so tr itt eino Hiii- 
tung ein, doren Tiefe von der Erhitzungstemperatur und 
dor Abkiihlungsgesohwindigkeit abhangt. Die Verbren- 
nungsteraperatur des Pulvers iB t  hooh gonug, um eino 
Oberflachenschicht des Metalles oberhalb des Punktes Aci 
zu orhitzen, und es wird oine Hartung entstehen, wenn die 
Oberflaeho hinreichend schnell abgekiihlt wird. Die ver- 
haltnismaBig niedrige Temperatur der groBen Stahlmasse 
yerursacht einen sohnellen Warmeabfall. Endlieh kann 
eine Hartung nooh duroh mcchanisehe Formyeranderung 
oder Kaltbearbeitung eintreten. Bekanntlich wird ein 
zahes Metali, das einer mechanisohen Formyeranderung 
untorworfen wird, hart und sprodo und zeigt schlieBlich 
RiBbildung. Dieso Ersoheinung ist sogar bei den zahesten 
Metallen, wie Gold und Platin, zu beobachten, wenn diese 
gehammert oder gezogen werden. Dureh Ausgliihen kann 
das auf diese Weise veranderte Metali in seinen urspriing- 
lichen zahen Zustand zuriickgefuhrt werden.

Es fragt sich nun, worauf die yorliegend beobachteto 
Hartung der Innenflaohen von Gesohutzrohren zuriick- 
gofuhrt werden muB. Zunaohst ist festzustellen, ob eino 
Zementation vorliegt. Der Naohweis einer Kohlenstoff- 
anreieherung auf chemischem Wege kam nicht in Betracht, 
da das HochstmaB der Hartungssohicht nur 0,04 mm be
trug und diese Schieht aus diesem Grund. und weiterhin 
-auoh wogen ihrer groBen Harte unmoglich weggenommen 
werden konnto. Mikroskopisch lieB das Ausseiicn dieser 
Sohicht, dio nach dem Aetzen heli blieb, auf Zementit 
schlieBen; aber dio Aetzung mit kochendom Natrium- 
pikrat, wodurch Zementit dunkel gefarbt wird, lieferte 
negatiyo Ergebnisse. Wahrend Harte und Aussehen der 
Hartungsschioht also auf freien Zementit scldieBen lassen, 
ergab dieser Versuch, daB die Oberflache kcinen fieien 
oder iiberschussigcn Zementit enthalt. DaB dio Harte 
dureh Steigen der Temperatur oberhalb Act und plótz- 
liohes Abkiihlen hervorgebracht werden konnte, erscheint 
nioht unmoglich. Die Temperatur innerhalb des Geschiitz- 
rohres liegt zur Zeit der Explosion wcit oberhalb Act und 
kann in  Wirklichkeit oberhalb des Schmelzpurk*^ des
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Metalle3 liegen. Eine diinne Metallsohicht wird wahrend 
der Explosion eine kurzo Zcitlang erhitzt und dann, be- 
vor dio Warnio weit eindringen kann, dureh dic dahinter- 
liegende Metallmasse abgekiihlt. Eine solche Hartung 
pflegt die Bildung yon Martensit heryorzurufen. Dieses 
Gefiige wurdo aber in seiner bekannten nadeligen Form 
in keinem Falle beobachtet, obgleich Troostit haufig 
gefunden wurde. Rosenliain und Belaiew haben in der 
geharteten Innenflaohe eines Gesohiitzrohres Martensit 
nachgewiesen, aber Fay konnte an mehreren Bruchstiickcn 
das kennzeichnendo martensitischo Gefiigo nioht fest- 
stellen. DaB dio harte Oberflache dennoch in Wirklioh- 
keit aus martensitisohem Materiał bestand, konnte an 
Hand oiniger Ausgliihyersuche, boi denen das Gefiige in 
keinzeichnenden Troostit ubergcfuhrt wurde, nachge- 
wieten werden. Von dem oben erwiihnten 30-cm-Geschiitz- 
rohr wurden aus der Niihe des Ladcraumes Probestiioko 
herausgeschnitten und diese 15 min lang auf 300, 400, 
500, 600 und 700 0 erhitzt. Dio auf 300 0 erhitzten Proben 
zeigten sehr deutlich Troostit. Die auf 400 und 5000 
erhitzten Proben zeigten obenfalls Troostit; letzterer war 
aber weniger deutlich crkei nbar, da die Umwandlung 
weitsr yorangesehritten war. Dio auf 600 und 7000 
erhitzten Proben endlieh zeigton normales Gefiige. Dieso 
Untersuchung beweist folgegerecht, daB die harte Ober- 
flaohe aus Martensit bestand.

Eine Zeitlang glaubto man, daB die dureh das drehende 
GeschoB heryorgerufene mechanischo Formveranderung 
oder Kaltbearbeitung fiir dio ganzen beobachteten Er- 
soheinungen yerantwortlich zu machen sei. Dieso Annahmo 
wurde aber dureh die fcstgestellte Martensit-Troostit- 
Umwandlung -unzutreffend und weiterhin dureh die Tat- 
sache, daB die von dera drehenden GeschoB nioht beriihrte 
Pulyerkamraer selbst eine Hartung aufwies. DaB die 
meohanischo Formveranderung aber sehr viel m it der 
Entstehung der Harte zu tun hat, zeigt Fay an Hand 
einiger Versuche, die unter den gegebenen Bedingungen 
m it einem an yerschicdcnen Stellen yerschieden stark 
kaltbearbeiteten Materiał angcstellt wurden. Das urspriing- 
licb sorbitisohe Gefiige dieses Versuclismaterials war naoh 
100 SchuB an den Stellen, die die starksto Kaltbearbeitung 
erfahren hatten, in Troostit iibergegangen und war an 
den anderen Stellen praktisch unverandert geblieben.

Auf Grund dieser Untersuchungen scheint die Ober- 
faehenhartung eines Gesohiitzrohres auf mechanischo 
Formyeranderung und gleiohzeitige Martensitbildung zu- 
riiekzufuhren zu sein. Dieser Hergang orfordert Zeit, 
und die Entwicklung geht stufenweise yor sioh. Sogai in 
den ersten Stufen, bevor die Umwandlung eingesetzt hat, 
sind Warmerisse zu finden. Beginnt das Gefiigo sich zu 
yerandern, so tr it t zunachst Troostit auf, der sich dann zu 
Martensit entwickclt; letzterer ist aber amorph. Tem- 
peratur und Bearbsitungs^rad s itd  ebenfalls wiebtige 
Faktoren. Dio Umwandlung tr itt dort am schnellsten ein, 
wo die Bearbeitung am stiirksten war Dio beiden Fak
toren halten in dem Geschiitzrohr bis zu einem gowissen 
Grado einander das Gleichgewicbt. Beispielsweise istin  der 
Pulverkammer die hocnste Temperatur, aber die geringste 
Bearbeitung zu finden; dio einzige Bearbeitung, dio das 
Materiał an dieser Stelle erfahren hat, ist die ursprungliehe 
Bearbeitung bei der Fertigung des Rohres. Ii. der Hoho 
der Pulverkammer, dort wo die Ziige beginnen, und an 
welcher Stelle, wio oben erwahnt, die groBte Abnutzung 
und starksto Ilarteschicht beobachtet wurde, muB selbst- 
yorstandlich aueh die groBte Kaltbearbeitung auftreten. 
Nach der Miindung hin nimmt dann die Kaltbearbeitung 
stetig ab.

Der Grund, warum oin dem Feuern ausgesetztes, 
kaltbearbeitetes Metali fiir die Sorbit-Troostit-Martensit- 
Umwandlung empfanglicher ist, ist nicht klar. Beilby 
hat gezeigt, daB mechamischc Formyeranderung irgend- 
wclcher A lt in dcm Metali einen amorphen Zustand ber- 
yorruft, und cs ist ganz gut moglich, daB das amorphe 
Metali der Reaktion gegeniiber empfindlicher ist, d. o. 
daB es groBere Losungskraft fiir Eisenkarbid ; ' t
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S p rin g  hat festgestellt, daB gewisse Reaktionen, die ge- 
wdbnlich unter der Einwirkung der Warme stattfinden, 
auch bei gewohnlicher Temperatur unter der Einwirkung 
Ton Druck einsetzen konnen. So lieB Spring trcckenes 
Natriumkarbonat auf trockenes Bariumsulfat unter Bil- 
dung von Natriumsulfat und Bariumkarbonat einwirken; 
eberso lieB er gepjlvertcs Zink sicb mit fein yerteiltcm 
Kupfer zu Messing legieren. In  jedem Eallc waren Vor- 
kehrungen getroffen, um irgendwelche Warmeeinwir- 
kungen fernzuhalten. In einem Geschiitzrohr ist das 
urspriingliche Metali sorbitisch. Das Eisenkarbid ist daher 
meistens in f reier Form und nur zu geringem Teile in festcr 
Losung vorhanden. Wird das Metali nun dem Druok 
der Kaltbearbeiturg oder dem Explosionsdruck bei einer 
hoben Temperatur unterworfen, bo kann Losung ein- 
trcten, die mit woiterem Feuern Btetig zunimmt. Hier- 
dureh miiBte zuniichst Troostit und, wenn dio Losung 
Yollendet ist, Martensit gebildet werden. Diese Stufen 
sind aueh in Wirklichkeit beobachtet worden. Gcstattet 
jede dieser Hypothesen — sowohl dio Losung im atnorphen 
Metali, ais auch die Losung unter Druck — die beobach- 
tcten Erscheinungen in hinreichender Weise zu erklaren, so 
soheint docli die letztcro Annahme dio wahrscheinlichere 
zu sein. A. Stadeler.

Die Entwicklung der Itallenlschen Kriegslndustrie1).
Eine Kriegsindustrio im engeren Sinne, d. h. auf die 

Herstellung von dircktem ICriegsbedarf, yomchmlich also 
von Gewehren, Geschiitzen undMunition, eingestellte In- 
dustriebetriebe, besaB Italien bis zum Ausbrueh des Welt- 
krieges nur in sebr geringem Umfange. In der Haupt- 
saehe kamen lediglich die a ta a tlic h e n , der Militiirver- 
waltung unterstellten W e rk s ta t tc n  (Arsenale) in Turin, 
Genua, Brescia, Tcrni und Neapel, an staatlichen Schiffs- 
bauwerkstatten dio von Castellamare di Stabiae und La 
Spezia in Betracht. Die P riY a tin d u s tr ie  nahm nur 
in den Stahlwerken von Terni geringen, qualitativ zu- 
moist wenig erfolgreichen Ant ,il an der Geschiitzfabri- 
kation. Unter diesen Umstiinden muBto Italien den groB- 
tep Teil sciies Kriegsbcdarfs aus dcm Auslande beziehen. 
In  erster Linie traf dies fiir Artillericmaterial zu. Ge- 
Bchiitzo vor allem kamen hauptsiiehlich aus Deutschland 
(Krupp und Ehrhardt), in den letzten Jahren auch aus 
Frankreich (Schneider-Creuzot). Aber auch die Artillerie- 
munition stammto groBtenteils aus dcm Ausland. Zwar 
hatte Italien bereits in den letzten Jahrzehnten eine 
TerhiiltnismaBig, niimlich in Anbctracht des ganzlichen 
Mangels an Steinkohlen und des ungcniigenden Vorkom- 
mens an Eisenerzen, ansehnliche Schwcrindustrie zur 
Entwicklung gebracht; doch war ihre Produktion, in erster 
Linie an Masehinen, Turbinen, Lokomotiven und Eisen- 
bahnwagen, so gut wie ausschlieBlich fiir den Friedens- 
bedarf eingerichtet.

Da brach der Weltkrieg aus. War auch Italien zu- 
nachst noch am Kampfo unbeteiligt, so reclinete es doch 
von Yornherein mit der Moglichkeit, ja  Wahrscheinlichkcit 
eines aktiren Eingreifens und traf alle Vorbereitungen 
fiir „seinen Krieg“. Die ersten und hauptsachlichsten 
Anstrengungen galten der S ich e ru n g  des K riegs- 
b ed a rfs . Den veranderten politischen Verhiiltnissen 
entsprechend war man dabei zunaohst auf sich selbst a n -  

gewiesen. Die eigene kriegsindustrielle Produkton muBte 
gesteigert und erweitert werden. Die darauf geriebteten 
Bestrcbungen setzten sehr friihzeitig ein und fuhrtcn 
bereits wahrend der italienischen Neutralitatsperiode 
(bis 23. Mai 1915) zu betrachtlichen Erfolgen. Die s ta a t-  
lich en  W e rk s ta t tc n  w u r d e n  vergroBert und arbeite- 
ten intensiver. Ein gut Teil der durch dio italienische 
„Rustungsanleihe" vom Januar 1915 dem Staat zuge- 
gangenen Gelder mag hierzu Y e r w e n d e t  w o r d e n  sein. 
Die P r jv a t in d u s tr ie  aber, und das ist entscheidend, 
begann sich auf die Fabrikation yon Kriegsbedarf umzu- 
8tellen. Die notwendigen Geldmittel hierzu haben die

*) Aus „Kricgsamt. Amtliche Mitteilungen und Nach- 
richten“ 1917, 26. Juli, Nr. 24.

italienischen Eisenindustriellen bereits in dieser Zeit zu 
einem groBen Teile von englischen und franzosischen 
Kapitalisten erlangt. Durch den Eintritt Italiens in die 
Reihe der kriegfuhrenden Miichte wurde dann dieso E nt
wicklung immer zielbewuBter und gowann immer groBere 
Ausdebnung. Es ist erstaunlicb, wie rasch sich dio an sieh 
naturgemaB langere Zeit beanspruehendo Umwandlung 
der Industrie vollzogen hat. Der Anteil der Privatindu- 
strio an der Liefcrung des Kriegsbedarfes war denn auoh 
schon recht umfangreich, bevor noeh der Staat ibro Heran- 
ziehung zu diesem Kriegszwccke umfassend zu organi- 
sieren begonnen hatte. NaturgemaB waren es gerado die 
groflten und leistungsfahigsten Werke, die bereits im 
zweiten Halbjalir 1915 ihre Umstellung am weitesten ge- 
fórdert hatten. Von solchen seien hier nur genannt dio 
Werke Yon Giov. Ansaldo in Sampierdarena und Sestri 
Ponente bei Genua (friihcr LokomotiY- und Schiffs- 
maschincnfabrikation), die Stahlwerke in Terni, die Fiat- 
werke in Turin (friihcrc Kraftwagenfabrik, dann 
Hauptstelle fiir Maschinengewehrfabrikation), die Yon 
Engliindern gelciteten Armstrongwerko in Pozzuoli und 
die Vickerswerke in Neapel und Terni, nicht zuletzt auch 
die Uva-Werko in Bagnoli bei Neapel.

Im Herbst 1915 nun begann die Begierung die Mo- 
bilisierung der gesamten Industrie des Landes planmaBig 
und groBziigig zu o rg an is ie ren . Offenbar war dio bis 
dahin nooh allgemeine Hoffnung auf ein rasches Kriegs- 
ende nun doch geschwundcn. Die Entwicklung dieser 
Organisation erstreckte sich naturgemaB iiber einon lśin- 
geren Zeitraum, doch hatte sie rasch genug einen vorliiu- 
figen AbschluB erreicht, um bald wirksąm werden zu 
konnen. Heuto stellt sich, soweit bei den durftigen Nach- 
richten iiberhaupt ein Bild gewonnen werden kann, d ie  
k r ie g s in d u s tr ie lle  O rg a n isa tio n  Italiens wie folgt 
dar:

Die oberste Zentralbehórde fiir das gesamto Kriegs- 
material-Beschaffungswesen ist das sogenannto M uni- 
tio n sm in is te r iu m . In  dieser Form, ais selbstandiges 
Ministerium, besteht es erst seit den jiingsten (Mitte Juni 
1917) Veriinderungen im italienischen Kabinett. Es war 
aus einem Unterstaatssekretariat, ais welchcs es Y o r h e r  

eingerichtet war, in der genannten Weise vor allem zu dem 
Zwecke umgebildet worden, um seinem Leiter, dcm bis- 
herigen Unterstaatssekretar und jetzigen Minister, dom 
General Dall’01io, groBere Selbstandigkeit und umfassen- 
dere Vollmachten zu verleihen, von denen er hauptsachlich 
Gebrauch machen soli, um in der ressortmaBigen Konkur- 
renz mit anderen Ministern, zunaohst denen fur Finanzen 
sowie fiir Handel und Verkelir (Schwierigkeiten der Kohlen- 
und Stahleinfuhr!), dio Interessen der Kriegsmaterialien- 
Yersorgung energischer wahrzunehmen. Diesem Mini
sterium unterstehen die militar-staatlichen Betriebe direkt. 
Fiir dio kriegswichtigo PriYatindustrie, d. h. ais oberste 
Stelle zur Regelung der aus ihrer Heranziehung sich erge- 
benden Vcrwaltungsgeschafto. besteht im SchoBo des 
Ministeriums selbst und mit dem Minister ais Priisidenten 
ein Z e n tra lk o m ite e  d e r in d u s tr ie l le n  M obilisie- 
rung. Eine dritte Zentralbehórde esistiert in der „O ber- 
s te n  S p ren g s to ff- und M un itions-K om m iss ion". 
Ihre Aufgabe ist „die gutachtliche Beratung der Spreng
stoff- und Munitionsfragen hinsichtlich der bei der PriYat
industrie fiir das Heer bcstellten einsohlagigen Matoria- 
lien“. An ihrer Spitze steht ein General ais Prasident. 
Diese letztere Kommission teilt sich wieder in Yicr sach- 
lioh-technisch geschiedene Unterkommissionen, dereń Mit- 
glieder, insgesamt 15, fast alle Hochschulprofessoren des 
teehnischcn oder chemischen Faches sind.

Dio Unterorganisation des erwahnten Zentralkomi- 
tees besteht aus sieben sogenannten R eg io n a lk o m ito es. 
Dieselben sollen die PriYatindustrie zur Kriegsbedarfs- 
fabrikation heranziehen und dabei in kaufmanniseber wio 
teehnischer Hinsicht unterstiitzen und fordem. Von ihnen 
haben ihren Sitz: das piemontesischo Komitee in Turin, 
das lombardische in Mailand, das ligurische in Genua, 
das Yenezianisch-emihanische in Bologna, das tur Mittel- 
italien und Sardinien in Rom, das siiditalicnisohe in
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Neapol, das sizilianische in Palermo. Auf dieso Weise um- 
spannen sie das ganzo Land. Ibrerseits wieder gliedern sie 
sich naeh den Bezirken der in ihrer Proyjnz bestehenden 
Handelskanimern. Auch zu den zwolf Armeekorps- 
bezirken des Landes sind die IComitees, gleiehfalls regional 
orientiert, in eino gewisse yerwaltungsmaBigo Verbindung 
gebracht.

Neben diesen Regionalkomitees und ais Untergliede- 
rungen der Obersten Sprengstoff- und Munitionskom- 
mission bestehen ferner sogenannte R eg ionalkom m is- 
sionen. Diese sollen dem Zweek dienen, die Tiitigkeit 
der Komitees in technischer Beziehung zu vervollstan- 
digon, eino ununterbroehene, saehgemaBc Kontrolle der 
Betriebe durchzufiihren und das fertige Materiał, in erster 
Linie dio Artillerieinunition, zu begutaohten und abzu- 
nehmen. Solcher Kommissionen gibt es zelin. Ihren Sitz 
baben sio im allgemeinen an den gleichen Orten wie die 
sieben Regionalkomitees, dooh besteben fiir Venetien in 
Padua, fur die Marken und Toscana in Florenz und fiir 
Apulien und dio Basilicata in Bari eigeno Kommissionen. 
Die Leiter und Mitglieder dieser Kommissionen sind tech- 
niseh ausgebildete Offiziere des aktivcn und Beurlaubten- 
standes. In  administrativer und technischer Hinsicht sind 
sie einem der militarischen Industriebetriebe des Staates 
in Turin, Genua, Brescia, Terni oder Neapol unterstellt.

Dio auf Grund dieser Organisation geschaffeno 
K r ie g s lii lf s in d u s tr io  wies Endo Juni 1916 folgenden 
Stand auf:

Es arbeiteten fiir Kriegsbedarf 11 bergbauliche Be- 
triebo (Eisen- und Quecksilberbergwcrke), 7 Hoehofen, 
365 metallurgisolio Betriebo, 29 Eabriken elektrischer 
Motoren und Apparate, 33 Gos- und Elektrizitatswerke, 
63 chemisohe und Sprengstoffabriken, 52 Eabriken fur 
Transportmittel (Automobile, Elugzeuge und Eisenbalin- 
wagen), 23 Sohiffs werften, 69 Werke yeischiedencr
Industrien, insgesamt also 652 Betriebe.

Dazu kommen noch die ais Kriegshilfsbetricbe cr- 
klarten, fur die Militarverwaltung arbeitenden Leder- 
fabriken und Gerbereien.

Ueber den Umfang der g e sam ten  i ta lie n is o h e n  
K r ie g s in d u s tr ie  sind im Dezember yorigen Jabres 
niihere, wahrseheinlich offizielle Angaben bekannt ge- 
worden. Danach gab es damals im Lande:

Anzahl der 
Arbeiter Arhelterinnen

66 militarischo Staatsbctriobe 22 000 12 500
932 sogen. Hilfsbetriebe . . . 345 000 55 500

dayon lieferten:
91 Metalle,

352 Explosivstoffe und 
Chemikalien,

489 Flugzeuge und Kraft- 
wagen, Geschiitzo, Ge- 
schosse, Bomben ucd 
Kartuschen

1181 kleinere Betriebe . ’ . . . 30 000 5 000
2179 B e tr i e b e ..........................  397 000 73 000

Insgesamt 470 000 Arbcitskrafte.
Sind diese Angaben in der Tat bereits achtungge- 

bietend, so muB man heute m it einem naeh Umfang und 
Leistungsfahigkeit noeh giinstigeren Stande der italieni- 
schen Kriegsindustrie rechnen. Denn gerade im Laufe 
dieses Jahres sind zahlreiche Neugriindungen, vor allem 
aber Betriebserweiterungen, Kapitalerhohungen, wirt- 
schaftliches Zusammengehen ineinander arbeitender Be
triebe und andere Anzeichen einer gliinzenden Entwick- 
lung bekannt geworden. Genauere Einzelheiten wiirden 
zu weit fiihren. Hingewiesen sei nur auf die im letzten 
Halbjahr bssonders erfolgreichen Bestrebungen zur Er- 
weiterung der ohemischen Industrie sowie auf den gestei- 
gerten Ausbau der Wasserkrafte und das damit yerbundene 
Aaf bluhen der elektrischen Industrie vor allem Oberitaliens.

Naeh dem bisher gebotenen Bilde Btellt sioh die ita- 
lienische Kriegsindustrie im ganzen ais ein stattliches, 
selbst prachtiges Gebaade dar. Das kann riickhaltlos an-

erkannt werden. Aber das Gebiiude ruht auf unsicherem, 
weil kunstlich mit groBen Sehwierigkeiten gescbaffenen 
und mit standig wachsenden Sehwierigkeiten kunstlich 
erhaltenen Grunde. Die grundlegendo Bedingung fiir eine 
natiirliehe industrielle, besonders schwerindustriello Ent- 
wicklung ist in Italien nioht gegeben: K o h len  besitzt 
der italięnische Bodcn iiberhaupt nicht, E isonerzo  nur 
in unzureichender Menge. Diese beiden wichtigsten Roh- 
stoffe miissen unter liohen Kosten vom Auslande bezogen 
werden. In den wirtschaftlich nonnalen Zeiten des Frie- 
dens waren sie ja immerhin noch erreiehbar. Da der Staat 
ihre Einfuhr erleichtcrte und fórderte, dazu gleichzeitig 
durch eine Schutzzollpolitik (seit 1878, in yerstarktem 
MaBo seit 1887) den heimisohen Markt gegen die durch 
Qualitiit und Preis iiberlegenen Produkte der auslandischen 
Industriestaaten konkurrenzfiihig machte und erhielt, 
war sogar der oben dargelegte Aufstieg der italienisohen 
Eiserindustrie in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege 
ermoglicbt worden. Die Beteiligung des Landes am Kriege 
braclite aber Sehwierigkeiten. Die beąucme und siohere 
Einfuhr aus Deutschland fiel weg. Seitdem ist Italien fiir 
seine Kolilenversorgung vollig auf England angewiesen, 
die geringe Belieferung mit amerikanischer Kohle fallt 
nicht ins Gewieht. DaB es England aber trotz besten 
Willens, wie auł Grund der verschiedenen Abmachungen 
mit der italienisohen Regicrung angenommen werden darf, 
nioht gelungen ist, den italienischen Kohlenbedarf aus- 
reiebend zu decken, ist eine bekanntc Tatsaehe. Die Fracbt- 
raumnot und dio Unsicherheit des Seetransportes bieton 
uniiberwindbare Sehwierigkeiten, zumal seit der deutsohen 
Seesperreerklarung und der Verschiirfung des U-Boot- 
Krieges. Obwohl der Priratyerbrauoh des Landes fast 
yollstandig unberiieksichtigt bleibt und der S taat fast die 
gesamten Kohlenankiinfte (1916 70 Prozent, 1917 iiber 
90 Prozent) fiir seino Zwccke, in erster Linie also fiir die 
kriegswichtige Industrie, mit Besclilag belegt, sind doch 
oben wegen der zunehmenden Verringerung der Einfuhr- 
mengen, Betriebseinschriinkungen kriegsindustrieller Un- 
ternehmungen unabwendbar gewesen. Dic behelfsmaBige 
Verwendung yon Braunkolilen, Torf und Holz kann nur 
ungeniigende Abhilfe leisten, die Bestrebungen zu ver- 
nielirt-er Verwendung der Wasserkrafte aber konnen nicht 
rasoh genug wirksam werden. Die Gcfahr, daB die Kohlen- 
not uber kurz oder lang katastrophal wird, waohst mit 
jedem Tage und bildet den Hauptgegenstand der Sorge 
der Regierung. — Kaum geringer, wenn auch weniger in 
Erscheinung tretend, sind die durch den starken Einfuhr- 
bedarf an Eisenerzen und Roheisen, yor allem aber an 
Schrott, Walzcisen und Qualitatsstahl bedingten Schwic- 
rigkeiten, die sioh besonders den auf yermehrten Neubau 
yon Handelsschiffen gerichteten Pliinen hemmend in den 
Weg stellen.

Dio italienisebe Industrie ist in ihrer heutigen Aus- 
dehnung ein Kind des Kriegcs und daher einseitig orien
tiert. Fiir sie wird daher in noch hohorem Ma Be ais fiir 
die Industrien der anderen kriegfiihreoden Staaten das 
Endo des Kriegcs den Beginn einer Krisis bedeuten. Soli 
dann die iiber das normale FriedensmaB hinausgehendo 
industrielle Tatigkeit nioht eingcstellt werden, was dem 
wirtschaftlichen Ruin des ganzen Landes gleickkommen 
wiirde, so muB eino Umstellung ihrer Produktion fiir 
Friedenszwecke yersucht werden. Die Indus trio muB in 
yollig neue Bahnen geleitet, in erster Lirne auf die Selbst- 
erzeugung der yor dem Kriege hauptsaehlich eingefiihr- 
ten Gegenstande eingestellt werden. Diese unsicheren 
Zukunftsaussichten beuńruhigen die italienischen In- 
dustriekreiso stark. Schon jetzt plant man Voikehrungs- 
mafinahmen. Erhohter Zollschutz, selbst fiir Halberzeug- 
nisse, wird yerlangt. Der ganz neuerdings erfolgto trust- 
ahnliche ZusammenschluB eines bedeutenden Teils der 
italienischen Schwerindustrie bedeutet gleiehfalls ein Hin- 
arbciten auf dieses Ziel. Die Zukunft muB zeigen, ob di© 
italienische Industrie in der Lage sein wird, die ihr dro- 
hende Krisis zu uberwinden und sioh in dem freien Wctt- 
bewerb naeh dem Kriege zu behaupten.

Dr. Jacob .
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Patentbericht
Deutsche Patentanmeldungen1).

13. August 1917.
KI. 10 a, Gr. 22. St 30 256. Verfahren zum Verkoken 

schlecht backendor Kohle. Stephan, Frolich & Kliipfel, 
Scharley, O.-S.

KI. 12 r, Gr. 1, T 21 055. Verfahren zur Reinigung 
und Geruehsverbesserung von Braunkohlenteerolen. Te- 
tralin - Gesellschaft mit besehrankter Haftung, Berlin.

KI. 18 b, Gr. 20, St 20 771. Vcrfahren zur Herstel
lung yon kohlenstoffarmen Ferro-Legierungen; Zus. z. 
Anm. St 20 770. Stahlwerke Rich. Lindenberg A.-G., 
Remscheid-Hasten.

KI. 18 c, Gr. 9, P 35 657. Gluhbehalter. Wilhelm 
Putsch, Chemnitz, Mittelstr. 6.

16. August 1917.
KI. 7 o, Gr. 12, S 40 690. Vorrichtung zum Driickcn 

yon Korpern mit parabolischen und elliptischen Flachen 
in einem Arbeitsgange. Socióte l’Oxylithe, Levallois- 
Perret (Seine), Frankr.

KI. 48 a, Gr 16, St 20 862. Verfahrcn zum elektroly- 
tischcn Aetzen von Druckformen. Dr. Hans Strecker, 
Miinchen, Friedricbstr. 2.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
.,iuiłuuum

13. August 1917.
KI. 26 a, Nr. 666 315. Vorriohtung zur Verbindung 

yon Oefen zur Erzeugung von Gas und Koks mit einer 
bcsonderen Fiillgasleitung. Heinrich Koppers, Essen
a. d. Ruhr, Moltkestr. 29.

KI. 26 a, Nr. 666 316. Ankerstander zur Bewehrung 
yon Kammerofen zur Erzeugung yon Gas und Koks. Hein- 
rioh Koppers, Essen a. d. Ruhr, Moltkestr. 29.

Deutsche Reichspatente.
KI. 49 f, Nr. 295 716, yom 12. Noycmber 

1915. F i tz n e r ’sche  S c h ra u b e n - und  
N ie te n -F a b r ik , G. m. b. H. in  L a u ra -  
h ii t to , O.-S. Oluh-und Warmofen, insbe- 

' d sondere jur Niete-
Der Gliihraum a ist durch Zungen b 

in eine Anzahl iibereinander liegender 
Kammern c mit yersetzten Verbindungs- 
offnungen d geteilt. Er ist um Zapfen o 
schwingbar. Durch wcchsclnde Schrag- 
stellung werden die durch die Oeffnung f 
in die obcrste Kammer eingebrachten Werk- 

stiicke schrittweise in die naehstfolgenden Kammern 
befordert, den durch Brenner g cingefuhrten Heizgasen 
entgegen.

KI. 7 a, Nr. 296 056, vom 16. Dezember 1913. Sie- 
m e n s -S e h u c k c rt-W e rk e  G. m. b. H. in  S iem ens- 
s t a d t  b. B erlin . Steuereinrichtung fur die Hilfsantriebe 
von Walzietrken.

Man hat bereits die Hilfsantriebe von Walzwerken 
abhangig von der Drehung der Antriebsmaschine so ge- 
steuert, daB zu einer bestimmten Zeit eine Anzahl Stell- 
bewegungen an der Walze selbsttatig yorgenommen 
werden. ErfindungsgemaB werden alle Bewegungen des 
Waizwerks mit Hilfe einer Leityorrichtung einheitlich 
selbsttatig iiberwacht. Die dem Walzplan gemaB be- 
messene Leityorrichtung stellt je nach ihrer Stellung 
einen oder mehrere Hilfsantriebe entsprechend einem 
bestimmten Walztisch ein. Hierbei wird jeder Hilfs- 
antrieb abhangig yon seiner eigenen Bewegung der der

*) Die Anmeldungcn liegen yon dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

Walze oder der eines andern Hilfsantriebes geschaltet, 
so daB die Hilfsantriebe dem Walzplan gemaB bewegt 
werden. Durch eine bestimmte Einschaltung der Steuer
einrichtung kehren die Leityorrichtung und die Hilfs
antriebe in dio Anfangslage zuriick, wobei wahrend des 
Riicklaufs der Leityorrichtung die Hilfsantriebe unbo- 
einfluBt bleiben.

KI. l a ,  Nr. 294 541, yom
_______  26. Juni 1915. K u r t  O este r-

re ie h e r  in  D o rtm u n d . Ver- 
~ " jahren zum Auslragcn von Fein- 

kohlen aus Schlammbehallern.
Der um die Welle a drehbare, 

mit oiner oder mehreren Kam
mern b yersehene Sohieber o, 
der den AbschluB fiir den 
Sohlammbehalter d bildet, pas- 
siert nach seiner Entlecrung eine 
Entliiftungsleitung e, die die 
nacb dem Entleeren in die be- 
treffendo Kammer eingetreteno 
L ult entwoiehen laBt, die den 

Setzvorgang in dem Behiilter d storen wiirde, und dafiir 
aus der Lcitung e Wasser aufnimmt.

KI. 10 a, Nr. 295 882, yom 25. Juli 1915. F e rd in a n d  
S ch iile r in  G ladbeok. Entleerwrrichiung an Beschick- 
wagen fur Koksófen und verwandte Anlagen.

__________________________ _ Dio Beschickbe-
halter a  sind bei b 
so im Gleichgewicht 
aufgehangt, daB sie 
leicht zum Pendeln 

gebracht werden 
konnen. DieBegren- 
zung des Pendelns 
wird durch An- 

schlage c bewirkt, 
die zugleieh auch 
eino Erschiitterung 
der Bcschickungs- 
masse ergibt. Es 
soli so dureh das 

Pendeln gleichzeitig eine Massenerschutterung und ein 
Wechsel des Einfallwinkels erzielt werden, wodurch ein 
Anstauen des Gutes im Behiilter a yerhindert wird. 
Die dureh das Pendeln yerursachte Streuung wird durch 
ein unter dem Behiilter a befindliches Trichterstiick d, 
da? zugleieh die VerschluBvorrichtung e tragen kann, 
yerhiitet.

KI. 18 c, Nr. 296102, vom 12. Marz 1914. C arl 
K u g e l in  B raunsohw eig . Gluhofcn, dessen Oluhraum 
an den Seitenwanden durch senkrecht aujsleigende Heiz- 
gase erhitzt wird.

Die Beheizung des Gliihraumes a erfolgt in der 
Weise, daB die Seitenwande desselben durch einzelno
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Heizgasstrome, die senkrecht yon unten nach oben ziehen, 
erwarmt werden, daB diese einzclnen Strome sioh an der 
Decke des Gliihraumes yereinłgen, in ihrer Langsrichtung 
wagerecht uber sie hinwegziehen, dann herabfallen, 
schlieBlich noch den Boden des Gluhraumes bestreichen 
und dann zum Kamin abziehen.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Rheinlsch-Westfalisches Kohlen-Syndikat zu Essen.

— Der jiingst yeroffentlichto Bericht des Vorstandes iiber 
das letzte Geschaftsjahr des Syndikates lautet wie folgt:

„Auch im GeschŁftsjahro 191(5 hat sioh die Hoffnung, 
dem schwer bedrangten Vaterlande den Frieden wieder- 
gegeben zu sehen, nicht erfullt. Noch branden an dem 
festen unerschiitterlichen Walie, den die Heere der ver- 
biindetcn Mittelmaohte im Osten und Westen, Norden 
und Siiden errichtet haben, die Wogen der feindlichen 
Armeen in dem yergeblichen Bemuhen, diesen Wall zu 
durchbrcchen und unsere friedliche Heimat mit den 
Schrecken des Krieges zu iiberfluten. Hinter dem sehir- 
menden Walie aber hat das doutscho Wirtsehaftsleben 
sioh ruhig und stetig fortentwickcln und trotz aller Schwie
rigkeiten dio groBe und wiohtige Aufgabe erfiillen 
konnen, dio ihm in dom schweren Lebenskampfo des 
Vaterlandcs zugefallcn ist. GewiB hat ein riicksiohtsloser 
Fcind, insbesondere, nachdem sich auch noch Amerika 
ibm zugesellt hat, nichts unversucht gelassen, Deutsch- 
lands Lebenskraft durch ein engmasohiges Netz von Ab- 
sperrungsmaBnahmen mehr und mehr zu unterbinden; 
aber mit Genugtuung diirfen wir feststeilen, daB in dem 
MaBe, wie die Schwierigkeiten sich mchrten, sich auch 
doutscho Tatkraft in der Ueberwindung dieser Schwierig
keiten gestahlt hat, und daB die rastlose, zielbowuBto 
Arbeit der Heimat, insbesondere dio kraftvollen Lei
stungen der yaterlandischen Industrie und Landwirt- 
schaft, auoh nach Verlauf von drei Kriegsjahren, fort- 
gesetzt die gesioherte Unterlage yerbiirgen, dereń unsere 
Heeresleitung fiir dio erfolgreiche Durohfuhrung ihrer 
sohwercn Aufgabo bcdarf. — Auch der deutsche Bergbau 
hat in pflichtgetrcucr Mitarbeit an diesem Werko alle 
Krafto eingesetzt. Seinem unabliissigen Bemuhen ist es 
gelungen, die Kohlenforderung gegenuber derjenigen des 
Jahres 1915 erhoblich zu steigern und sio Schritt halten 
zu lassen mit den sich fortgesetzt mehrenden Anforde
rungen der bis zur iiuBersten Lcistungsfahigkeit ango- 
spannten Industrie. Die in unserem Syndikat yereinig- 
ten Zechen haben an dieser unter Hemmungen und Sohwie- 
rigkeitcn aller Art erzielten Forderungssteigerung erheb- 
lichen Anteil; daneben haben sio sich ein besonderes 
Verdienst erworben durch eine starkę Vermehrung der 
Koksheretellung und der damit yerbundenen Gewinnung 
der unter den heutigen Verhaltnissen so besonders wich- 
tigen Nebenerzeugnisse. Von yoriibergehenden Sohwan- 
kungen abgesehen, wio sie unter den Einwirkungen des 
Krieges unvermeidlich sind, ist es uns im Bcrichtsjahre 
moglioh gewesen, den an uns herangetretenen Bedarfs- 
anforderungen gerecht zu werden. — In das Berichtsjahr 
fallt ein Ereignis, welches fur unser Syndikat, und wir 
glauben sagen zu diirfen fiir das ganzo dcutsche Wirt- 
schaftsleben, von groBer Tragweitc ist. Im Herbste des 
Jahres 1916 haben die muhevollen Arbeiten zur Emeue- 
rung des Syndikats1) auf der Grundlage freiwilligen Zu- 
sammenschlusses erfolgreichen AbschluB gefunden. Der 
neue Syndikatsyertrag, der mit Wirkung ab 1. April 1917 
auf funfjahrigo Dauer gesohlossen worden ist, umfaBt 
samtlicho in Fórderung stehenden Zechen des nieder- 
rheinisoh-westfalischen Steinkohlenbezirks einschlieBlich 
der staatlichen Steinkohlenbergwerke in Westfalen. In 
ihm hat sich der nunmohr gesohlossen dastehendo nieder- 
rheinisch-westfalisoho Bergbau eine Grundlage geschaffen, 
die fiir seine Entwicklung segensreich wirken wird. Bei 
den Emeucrungsverhandlungen haben auoh yerschiedene 
andere Fragen eine seit langem angestrebte Regelung 
gefunden, so insbesondere die Frage einer einheitliohen 
Zusammenfassung des Kohlenhandels. Im Zusammen- 
hange mit dieser Regelung ist erwahnenswert, daB mit 
Wirkung ab 1. April 1917 auch fiir die bisher nooh freien 
Gebiete Kohlenhandelsgesellschaften gegriindet worden

ł ) VgL St. u. E. 1916, 19. Okt., S. 1025.

sind, dereń Zahl sich damit auf fiinfzehn yermehrt hat. 
Hoffentlioh erweist sich die in dem neuen Syndikatsver- 
trage geschaffene Unterlage ais stark genug, um iiber 
seine yerhaltnismaBig kurze Dauer hinaus den Rahmen, 
fiir eine fernere Arbeitsgemeinsehaft des rheinisch-west- 
falischen Bergbaus zu bieten.“

Meldepfllcht fiir gewerbUche Verbraucher von Kohle, 
Koks und Briketts1). — Auf Grund der §§ 2, 3, 6 der Be- 
kanntmacbung iiber Regelung des Verkehrs m it Kobiet 
vom 24. Februar 1917 und auf Grund der § § 1 ,7  der Be- 
kanntmachung iiber dio Bestellung eines Reichskom- 
missars fiir die Kohlenverteilung yom 28. Februar 19172}. 
ist unter dem 8. August 1917 die nachfolgende neue Ver- 
o rd n u n g  durch den Reichskommissar fiir die Kohlen^ 
yerteilung erlassen worden:

§ 1. Die in der Bekanntmacbung betreffend Mclde- 
pflicht fiir gewerbliche Verbraucher yon Kohle, Koks 
und Briketts vom 17. Juni 19173) yorgeschriebenen Mel- 
dungen sind in der Zeit vom 1. bis 5. September erneut 
zu erstatten. — § 2. Dio Meldungen sind glcichlautend. 
zu erstatten: a) an die fiir den Ort der gewerblichen Nic- 
derlassung des Meldepflichtigcn zustandige Ortskohlen- 
stelle, beim Fehlen einer solchen an die zustandige Kriegs- 
wirtechaftsstelle; b) an die fur den Ort der gewerblichen, 
Niederlassung des Meldepflichtigen zustandige Kriega- 
amtsstelle; o) an den Reichskommissar fiir dio Kohlen- 
yerteilung Berlin; d) an den Liefcrer des Meldepflieh- 
tigen. — Bestellt der Meldepllichtige bei mchrcren Lie- 
ferem, so ist an jeden Licferer eine besondere Meldekarte 
zu riebten, welche mit den unter a bis c genannten nicht 
glcichlautet, sondern fiir jeden Lieferer nur dio bei ihm 
bestellto Menge und auBerdem in einer Gesamtsumme 
noch dio bei den anderen Lieferem bestellten Mengen ohne- 
Namensnennung der anderen Lieferer angibt. — § 3. Zu 
den Meldungen sind nicht mehr die fiir dio ersto Meldung 
ausgegebenen Meldekarten, sondern neue, in einzelnen 
Punkten abgeanderte Vordrucke zu benutzen, die bei 
den in § 5 der Verordnung vom 17 Juni 1917 bezeich- 
neten Stellen zu beziehen sind. — § 4. Im iibrigen ver-- 
bleibt es bei den Bestimmungen der Bekanntmaohung 
betreffend Meldepfllcht fiir gewerbliche Verbraucher von 
Kobie, Koks und Briketts vom 17. Juni 1917.

Ausfuhrbewilllgungen fiir Eisen- und Stahlerzeugnlsse,
— Die „ Z e n tra ls te lle  d e r  A usfu h rb ew illig u n g en , 
fiir  E isen - und  S ta h le rz e u g n is se ” hat fiir dio Aasfuhr 
von Eisen- und Stahlerzeugnissen soeben eine erweiterte- 
(dritte) Auflage4) ihres Merkblattes herausgegeben. Das. 
Merkblatt enthalt eino Roiho von Bestimmungen, die boi An-. 
tragen auf Ausfuhr von Eisen- und Stahlerzeugnissen zu be- 
achten sind. Es wird u. a. der Umfang der Ausfuhrverboto 
fur Eisen- und Stahlerzougnisse und die Zustiindigkeit; 
der einzelnen Ausfuhrzentralstellen dargelegt. Von beson- 
derem Nutzen sind ferner die fur die Ausfuhr bestehenden. 
Freilisten. — Das Merkblatt ist zum Preise yon 1,50 -ft 
yon der Zentralstelle (Berlin W 9, Linkstr. 25) zu beziehen..

Ausnahmetarif 7 k fiir Elsenerz. — Dieser Kriegs- 
ausnahmetarif5) fiir die Beforderung von Eisenerz und 
Schlacken schwedischen Ursprunges yon den Scehafen 
nach dem Ruhrgebiet© usw. tr it t  m it dem 31. Dezember 
1917 auBer Kraft.

Eisenindustrie in Portugal. — Zufolge Mittcilungen 
aus Spanien*) befaBt sich die portugiesische Regierung mit,

ł) Deutscher Reichsanzeiger 1917, 14. Aug.
2) Vgl. St. u. E. 1917, 15. Marz, S. 268.
’) Vgl. St. u. E. 1917, 28. Juni, S. 621/2.
‘) Vgl. St. u. E. 1917, 1. Febr., S. 120.
Ł) Vgl. St. u. E. 1914, 3. Sept., S. 1468/9; 1917,

11. Jan., S. 46.
•) Revista Minera, Metalurgica y de Ingenieria 1917, 

24. Juli, S. 373.
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dem Vorschlage, ein Vorzugsrecht fiir den Bau eines 
Eisenhiittenwcrkes zu erteilen. Der Untemehmer wiirde 
danaoh auf seine Kosten eine Anlage zu erriehten haben, 
die Hoehofen, Stahl- und Walzwerk mit einer Leistungs- 
fahigkeit von jahrlich 100 000 t  umfaBt. Das Werk ware 
innerhalb funf Jahren vom Tage der Erteilung der Ge- 
nehmigung in Betrieb zu setzen. Das notige Baugelande 
wiirdo die Regierung zur Verfugung stellen und das 
Unternehmen wahrend einea Zeitraumes von fiinf Jahren 
von jeder Art Abgaben und Zollen frei bleiben. — Man darf 
gespannt sein, zu orfahren, ob und in weloher Form diese 
Vorschlage in einem Lande, das bisher eigene Eisen- 
orzeugungsmoglichkeiten noeh nicht besaB, Gestalt an- 
nehmen werden.

Die Eisenerz-Industrie im Bezirk von Krlwol-Rog 
(RuBland). — Der KongreBausschuB der Huttenindustriel- 
len SiidruBlands hat1) dem Handelsministerium einen Be- 
rieht iiber dio sehwierige Lago der Eisenerzindustrio des 
Bezirkes von Kriwoi-Rog erstattet. Demzufolgo wird dureh 
die erhohte Forderung der Erzgruben der Bedarf der 
Eisenwerke und dio Leistungsfahigkeit der Eisenbahnen 
bedeutend iiberschrittcn, so daB sich die E rz v o rra to  
immer mehr yergroBern. Die am 1. Juli vorhandenen 
Bestiinde reichen fiir 5% Honato des iiblichen Bedarfes 
in der Hiittenindustrie aus, aber selbst unter AuBeracht- 
lassung der gewohnUchen Vorriite Ton mehr ais 1 Million t  
noeh fiir mindestens drei Monate. Infolge der Betricbs- 
einsehrankung der Eisenwerke betriigt der monatliche 
UebcrscliuB der Erzgruben des genannten Bezirkes 
rd. 82 000 t. Legt man den Bedarf wahrend der gleiohen 
Monate des Vorjahres zugrunde, so liiBt sich bis Ende des 
Jahres eino weitero Śteigerung der Vorriite um nahezu 
740 000 t  vorausselien und damit ein Gesamtbestand von 
annahernd 2 200 000 t  am 1. Januar 1918. Diese VergroBe- 
rung der Vorriite legt den Industriellen schwere geldlicho 
Opfer auf; denn das am Endo des Jahres in den Erz- 
bestanden festgelegte Kapitał liiBt sich auf etwa 
32,4 Millionen JC1) Teransehlagen.

Dureh das Steigen der Arbeitslohne, der Preise fiir 
die Wcrkstoffe usw. haben sioh die S e lb s tk o s te n  fiir 
Erzo wesentlich e rh o h t. Wiihrend sie im Marz 1914 
12,82 JC i. d. t 3) betrugen, sind sie bis zum April d. J. 
auf 20,44 JC f. d. t 5) gestiegen. Unter Berueksiehtigung 
der Lohnerhohungen, zu denen sioh die Arbeitgeber den 
Arbeitern gegenuber jetzt bereit erklart haben, stellt sich 
der Einstandspreis gegenwartig auf 33,63 JC f. d. t J), 
wahrend bei Bewilligung der Arbeiterforderungen in ihrer 
ganzen Hohe sogar mit einem solchen von 55,33 JC f. d. t 3) 
zu reehnen ware. Zur Erleichterung ihrer sohweren geld- 
lichen Lage, dio in der Hauptsache dureh das Anwaohsen 
der Yorrilto heryorgerufen wird, haben die Grubenbeaitzer

*) Naeh der „Torg. Prom. Gazeta", 1917, 24. Juli.
2) 15 Millionen Rbl., wenn der Rubel ohn: Beriick- 

sicl tigung des Kurses zu 2,16 JC gerechnet wird.
3) Der Rubel zu 2,16 JC umgerechnet.

die Regierung ersuoht, ihnen zinsfreie Vorsehiisse auf die 
vorhandenen Bestande in Hohe von 21 JC f. d. t'1) zu ge- 
wahren.

United States Steel Corporation. — Naeh dem neuesten 
Ausweiso des amerikanischen Stahltrustes betrug der 
ihm vorliegende A u ftra g sb e s ta n d  zu Ende Juli 1917 
rd. 11 017 500 t  (zu 1000 kg) gegen rd. 11 565 700 t  zu 
Ende Juni 1917 und 9 747 089 t  zu Ende Juli 1916. Wio 
hoch sich die jeweils vorliegenden Auftragsmengen am 
Monatssehlusse wahrend der letzten drei Jahre bezifferten, 
ergibt sich aus nachstehender Uebersicht:

1915 1916 19 tT
t t t

31. Januar . . 4 316 548 8 049 531 11 657 639
28. Februar . 4 416 897 8 706 069 11 761 924
31. Marz . . . 4 323 841 9 480 297 11 899 030
30. April . . . 4 228 840 9 986 824 12 358 0001)
31. Mai . . . 4 332 832 10 096 803 12 076 0001)
30. Juni . . . 4 753 048 9 794 705 11 565 7001)
31. Juli . . . 5 007 397 9 747 089 11017 5001)
31. August . . 4 986 980 9 814 923 —
30. September 5 402 700 9 574 945 —
31. Oktober. . 6 264 099 10 175 504 —
30. November 7 204 521 11 235 479 —
31. Dezember . 7 931 120 11732 043 —

Am 31. Juli 1917 zeigte der Auftragsbestand somit einen 
weiteren Ruckgang um rd. 548 200 t  im Vergleich zu dem 
des Yormonates, wahrend am 30. Juni ein Ruckgang um 
rd. 510 300 t  gegenuber der Ziffer vom 31. Mai eingetreten 
war. Im Vergleich zur entsprechenden Vorjahrszeit um- 
faBte der Auftragsbestand vom 31. Juli immer noch ein 
Mehr von rd. 1 270 000 t.

Eisenhiittenwerk Marienhiitte bei Kotzenau, Actien- 
Gesellsehaft (vorm. Schlittgen & Haase.) — Naeh dem Be- 
riehto des Yorstandes gelang es dem Unternehmen im 
Geschiifts jahre 1916/17 trotz der dureh den Krieg bo- 
dingten staatliehen und militarischen MaBnahmen, den 
Betrieb samtlieher Werksabteilungen ohne bedeutende 
Storungen im Gange zu halten und daboi einen Umsatz 
von 5 227 217,76 (i. V. 5 048 968,12) JC zu erziclen. Der 
Rohgewinn belief sieh neben 8 757,62 J t Vortrag und 
22 223,82 JC Zinseinnahmen auf 1 163 191,38 JC; diesen 
Ertragen stehen 40 258,10 JC Hypothekenzinsen, 
186 505,52 JC allgemeine Abschreibungen, 83 792,57 Jt 
Wolilfahrtsausgaben und 526 031,70 JC Abschreibungen 
gegenuber. Ais Reinerlos stehen somit 357 584,93 JC zur 
Verfiigung. Von ihnen sollen 19 232,66 JC der ersten, 
18 491,33 JC der zweiten und 4800 JC der Zinssohein- 
steuer-Rucklage zuflieBen, wahrend 13 090 JC dem Auf- 
sichtsrate vergiitet, 288 000 JC (6 %) ais Gewinnausteil 
ausgeschiittet und die ubrigen 13 970,94 JC auf neuo 
Reehnung vorgctragen werden sollen.

1) Abgerundete Ziffern.

Biicherschau.
E y e r m a n n , Ing., und Marine-Oberbaurat S ch u lz :  

Die G a s tu r b in e n , ihre geschichtliche Entwick
lung, Theorie und Bauart. Mit 156 Abb. Berlin W: 
M. Krayn 1917. (VII, 253 S.) 8 °. 12 J t, geb. 14 M .

Naeh dem Vorworto bezweekt das Buch, einen Ueber- 
blick iiber die geschichtliche Entwicklurig, die Theorie, 
die hauptsachlichsten Bauarten, die praktischen Versuche 
und die Bauweise verschiedener Konstruktionstcile der Gas- 
turbine zu geben. Die Verfasser begniigen sioh damit, 
das bereits Vorhandene zu samineln und zu ordnen, ohne 
selbst wesentlich Neues hinzuzufiigen. Auch die kritische 
Verarbeitung des Stoffes wird in der Hauptsache dem 
Leser iiberlassen, nur die Mittel und Wege hierzu werden

ihm in dem vorziiglieh durohgearbeiteten theoretischen 
Teile gewiesen.

Was unter Gasturbinen verstanden werden soli, 
ist nicht genau umschrioben, aber der Begriff ist so weit 
gefaBt, daB folgorichtig auch die Dampfturbinen darunter 
fallen muBten. Es diirfte wolil zweckmiiBiger sein, die 
allgemeine Bezeiohnung Gasturbine iiberhaupt zu ver- 
meiden und sta tt dessen die fiir Kolbenmaschinen ein- 
gefiihrten Bezeichnungen sinngemaB auf dio Turbinen 
zu iibertragen. Dementspreehend ist die zugrunde gelegto 
Einteilung der Gasturbinen naeh Art der Brennstoffe 
nieht einwandfrei. Aether-, Ammoniak-, Schwefligsiiure- 
und Kohlensaure-Turbinen sind weder Oelturbinen, noch 
Verbrennungsturbinen, sondern Dampfturbinen. Fast 
mit demselben Recht, mit dem HeiBluftturbinen ais Gas-
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turbinen bezeichnet werden, konnte man aueh jede Druck- 
luftturbine hierzu reehnen. Ais Vorliiufer der Gastur- 
binen haben die HeiBluftturbincn ein gewisses Interesse. 
Die Einteilung der Verbrennungsturbinen in Gleiehdruck- 
und Explosionsturbinen ist von den Kolbenmasehinen 
iibernommen und hat bei den Turbinen viel groBere Be- 
rechtigung, nur konnte die Bezeichnung Explosionstur- 
bine besser dureh Verpuffungsturbine ersetzt werden.

Nach kurzer Scliilderung der gesehichtliehen Entwick- 
lung wird im zweiten Absehnitto des Buchcs die Theorie 
der Verbrennungsturbine in folgerichtigcm Aufbau klar 
und leiclit verstiindlioh dargestellt. In  diesem Abschnitte 
ist stillschweigend unter Gasturbine stets Verbrennungs- 
turbine verstanden. Bei einiger Kenntnis der Wiirmelehre 
und der Dampfturbinentheorie, wie sie das Buch ais 
selbstvcrst»ndlieh voraussetzt, wird es dem Leser leicht 
fallen, ein liickenloses Bild des tlieoretischcn Zusammen- 
hanges und einen Ueberblick uber dic Mittel zur rech- 
nerischen Behandlung der sich ergebenden Aufgaben zu 
erhaltcn. An mehrcrcn Beispielen wird dann der Berech- 
nungsgang yorgefiihrt; gleichzeitig sollen diese Beispiele 
zur Erliiuterung der wichtigsten Arbeitsverfahren der Ver- 
brennungsturbinen dionen. Bei Beurteilung der gewon- 
nenen Rechnungsergcbnissc ist es wesentlich, die gcmach- 
ten Voraussetzungen im Auge zu behalten. In der Haupt- 
Bache sind dies die Ausdehnungs-Endtemperatur und die 
UmfangsgeschwindigkeitderTurDinenschaufelungjdiebeide 
fur alle Kechnungen ais unreranderlieh angenommen sind. 
Es ware crwiinscht, wenn die Vcrfasser auBer dem EinfluB 
des Luftiiberschusses und der Einspritzwassermenge 
aueh die Wirkung anderer Aenderungen, z. B. von Druck- 
yerhiiltnis, Endtemperatur und Umfangsgescliwindig- 
keit, bei sonst glcichbleibenden Verhaltnissen ausfiihrlicher 
erortert hatten. Die Fragen des Warmeiiberganges sowie 
der Kiihlung von Verbrennungskammern und Diisen 
werden nur kurz behandelt, dio der Schaufelkiihlung im 
theoretischcn Teile iiberhaupt nicht. Es diirfte aueh 
auBerordentlich schwer sein, hier brauchbare Rechnungs- 
grundlagcn zu schaffen.

Im nachsten Abschnitte werden die hauptsaehlich- 
sten Turbinen-Bauarten beschrieben. Die Unterlagen fiir 
dio Beschreibung bilden fast aussehlieBlieh Patentschrif- 
ten; die meisten Bauarten haben sich aueh iiber den Er- 
findungsgedanken hinaus noch nicht entwiekelt und er- 
seheinen zum groBen Teilo von vornhcrein aussiehtslos. 
Die Besehreibungen enthalten yielfach Widerspruclie; 
manclie Entwiirfe werden ais Explosionsturbinen bezeich- 
net, obwohl sie keiuerlei Steuerungsorgane haben und 
daher nur ais Gleichdruck-Turbinen denkbar waren. 
D iedaran gekniipftc Beurteilung ist vielfach unberechtigt, 
da sie sich auf konstruktive Einzelheiten bezieht und eine 
Patentzcichnung nicht ais Konstruktionszeichnung an- 
geselien werden darf. Dagegen ware sehr zu wiinscben, 
daB die entwickelte Theorie mehr herangezogen wurde, 
um die grundsatzliche Bedeutung der yerschiedenen Vor- 
schlage kritiseh zu beleuchten. Fiir die Mehrzahl wurden 
sich dabei recht geringe erreichbare Wirkungrgrade er- 
geben, bei manchen diirfte sich der beabsichtigto Arbeits- 
yorgang iiberhaupt ais undurchfiihrbar erweisen.

Die Angaben iiber die mit Gasturbincn yorgenom- 
menen Versucho sind recht knapp, entsprcchend den bis- 
herigen geringen Erfolgen; sie zeigen, daB sehr erhebliche 
praktische Schwierigkeiten zu iiberwinden sind, um das 
theoretisch Mogliche aueh nur anniihemd zu erreiehen.

Der letzto und umfangreichste Abschnitt behandelt 
einzelne Konstruktionsteile, zumeist aueh an Hand von 
Patentschriften; fast nur, soweit es sich um Teile der 
Holzwarth-Turbine oder um Teile handelt, die aueh fiir 
andere Zwecke yerwendet werden, bilden wirldiche Aus- 
fuhrungen die Grundlage. Einen groBen Raum nehmen 
darin die Regelyorrichtungen ein, aueh die Kompressoren 
werden ziemlieh ausfiihrlich besproehen. Am Schlusse 
ist eine eingehende Zusammenstellung der fiir Gasturbinen 

.yerfiigbaren Baustoffe und ihrer Eigenschaften ge- 
geben.

XXXIV.,,

Trotz einiger Mtingcl, die sieh im wesentlichen aus 
dem derzeitigen Entwicklungszustande dor Gasturbinen 
erklaren. wird das Buch yielcn willkommen sein, denen 
es im Zusammenhange mit den zahlreichen Literatur- 
angaben ais Grundlage fiir weitere eigene Arbeiten dienen 
kann. O. Reuter.

B lu m , Dr. jur. R ic h a r d , Ingenieur: Dic R e c h ts -  
kund.e des Ingenieurs. Ein Iiandbuch fiir Tech
nik, Industrie und Handel. Berlin: Julius Springer
1916. (XVI, 870 S.) 8°. Geb. 12 M.

Der Yerfasser hat es yerstanden, das fur den Ingenieur 
Wissenswertestc aus allen Gebieten der Rcchtskundc in 
praktischer Anordnung zusammenzustcllen und in einer 
fiir jeden Gebildeten yerstandlichen Form wiederzugeben.

Im e rs te n , allgemeinen Abschnitt werden von Ge
bieten des offentlichen Rcchts hauptsachlich das Volker-, 
Staats-, Straf-, ProzeB-, Konkurs- und Versieherungsrecht 
und aus dem Bereiche des Privatrechts das Biirgcrliche 
und das Handels-Recht kurz in Anlehnung an die gesetz- 
lichcn Bestimmungen dargestellt. Der zw eite  Abschnitt 
hat die yerschiedenen fiir das Anstellungsyerhaltnis des 
Ingenieurs maBgebenden Vorsehriften zum Gegenstande, 
wahrend im d r i t te n  Abschnitt unter der Ueberschrift 
„Griindung einer Fabrik" yonviegend dio Rechtsfragen 
des Bau-, Wasser- und Eisenbahnrechts, des Eigentums, 
der gewerblichcn Anlagen und des Gcsellschaftsrechts 
behandelt werden. W eitere  Absehnitto m it den Ueber- 
schriften „Der Betrieb" und „Der Vertrieb“ erortern be
sonders eingehend die Fragen des Arbeiterrechts, des 
Handelskaufs und des geistigen Eigentums. Dazwisohen 
yerstreut finden sich Erorterungen iiber alle sonstigen 
einschlagigen Reehtsgegenstande, wobei aueh die Tiitigkeit 
ais Schiedsrichter und Sachyerstiindiger sowie die Fragen 
des Stempel-, Kriegs- und Besitzsteuerreehts beriicksieh- 
tigt sind.

AnschlieBend an das Konkursrecht hatte die Geschiifts- 
aufsicht wenigstens enviihnt werden mussen; beim Straf- 
rccht fehlen zusammenfassende Bemerkungen iiber die 
Antragsdelikte und dioFristdesStrafantrages; bei der Be
handlung des unpfiindbarcn Gelialts- oder Lohnteils ist 
die Erhóhung auf 2000 Jl gcmiŁB der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 1915 iibersehen; beim Eisenbahnrecht ist 
das Unterscheidungsmerkmal zwischen Klein- und Privat- 
anschluBbahnen nicht erkannt; beim G.-m,-b.-H.-Gesetz 
ist bemerkt, daB im Anhang zum Gesetz Entwiirfe yon 
Gesellschaftsyertragen und Angaben iiber Stempelkosten 
gegeben seien, wobei der Verfasser wold irgendeinen 
ICommentar im Auge hat, da das Gesetz selbstverstandlich 
hieryon nichts enthalt. Derartige Mangel, die einer so 
yielseitigen Sammlung naturgemaB anhaften, konnen 
aber das Gesamturteil nicht beeinflussen, wonaoh das 
Werk, dem wir besten Erfolg wiinsehen, seine Aufgabe 
sehr wohl zu erfiillen imstande ist.

Dr. jur. R. Schmidt-Ernsthausen.
Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:

A u s n a h m e b e s t  i m m u n g e n wiihrend des Krieges. [Hrsg. 
yom] V erband  D e u tsc h e r  E le k tro te c h n ik e r ,  e. V.
4. Aufl. April 1917. (Mit 11 Abb.) (Berlin SW 11, Konig- 
gratzer Str. 106): Selbstyerlag des Verbandcs 1917. 
(25 S.) 4". 0,50

Dureh die yorliegende Fassung sind die friiheren 
Ausgaben1) der „Ausnahmebestimmungen“ (yom Dez.
1915, April und Oktober 1916) ungiiltig gewordei.. 35 

B au er, Dr. H ugo, Privatdozent an derK gl. Technischen 
Hochschule S tuttgart: C hem ie der Kohlenstoffyerbin- 
dungen. Berlin u. Leipzig: G. J. Goschen’sche Verlags- 
hanillung, G. m. b. H. 8° (10°).

Bd. 3. Karbozyklisehe Verbindungen. 2., yerb. Aufl.
1917. (148 S.) Geb. 1 Jl.

(Sammlung Giischen. 193.)

') VgL St. u. E, 1916, 27. Jan., S. 106; 13. Juli, S. 691.
104
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B ee tz , M as, Gefr. d. Land w.: Des Kriogcrs Weg zum 
eigenen Heim. Schliisselfertige Heimstatten mit Stall 
und Neben&nlagen fur 2000—3000 Mark ron  Kriegs- 
t3ilnehmern zu errichten. Deutschlands volkstUmliohe 
Bauweisc. Mit zahlr. Abb. Hrsg. auf Anregung der 
Gcsellschaft fiir Heimkultur, e. V. 8. Aufl. (Mit zahlr. 
Abb.) Wiesbaden: H iimkultur • Verlagsgcsellschaft
m. b. H. [1917], (50 S.) 8». 0,75 .li.

F e ilitz e n , H. yon , Forestilndare vid Srenska Moss- 
kulturforcningen, E. H a g lu n d , BotanistochTorvgeolog 
vid Sv. Mosskulturforenmgen, A. B au m an n , Kultur- 
ingenior vid S reńska Mosskulturforeaingen: Om
B r tin n to r r  och Branntorrberedning. Med 124 ill. 
Stockholm: C. E. Fritzes Bokforlags Aktiebolag (1917). 
(VII, 228 S.) 8°. 4,50 K.

G ese tz  iiber Sicherung der Kriegssteuer vom 9. April 
1917 und G esetz  iiber die Erhebung ein^s Zuschlags 
zur Kriegssteuer vom 9. April 1917. Erl. von Professor 
Dr. jur. F r i tz  S tie r-S o m lo . Gleichzeitig 3., erg. 
Aufl. des G csetzes iiber vorbereitende MaBnahmen 
zur Besteuerung der Kriegsgewinne v. 24. Dczembcr 
1915 neb3t den Ausfiihrungsbestimmungen. (Dazu ais 
N achtr.: PreuBische Ausfiihrungsrorschriften zum Ge
setz iiber die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegs- 
stouer.) Berlin (W 9, LinkstraBe 16): Franz Vahlen. 
(152 S., Nachtr. 4 S.) 8° (16°).

H e im k u ltu r  — Deutsche Kultur. Heimstatten fiir 
Kncgstoilnehmer. Deutschlands Fiihrern und Kampfern 
gewidmet von der Gcsellschaft fiir Heimkultur, e. V., 
durch Dir. E m il A b ig t, Wiesbaden. (Mit zahlr. Abb.) 
Wiesbaden: Heimkultur-Yerlagsgesellschaft m. b. H. 
[1917], (40 S.) S°. 1 .11.

J u ly ,  H u b o rt: Technischos A u sk u n ftsb u ch . Kriogs- 
ausgabe. Eino alphabetischo Zusammenstellung des 
Wissenswerten aus Theorie und Praxis auf. dom Gebiete 
des Ingenieur- und Bauwesens unter besonderer Be
riicksichtigung der neuesten Errungenschaften, Preise 
und Bozugsquellen. Jg. 23. Leipżig: K. F. Koehler 
(1917). (XVIII, 1493, LVII S.) 8 °.

•fi Dio eingrcifenden Aendorungen, die der Kriog 
auf dem Gobiete der Technik bodingt hat, habon aueh 
den Inhalt des vorliegcnden bekannton und gcschiitzten 
Auskunftsbuches nachhaltig beoinfluBt. Daher ist 
dio Zahl dor neuon oder rollstiindig umgearbeitoten 
Einzelabschnittc in der rorliegonden „Kriegsausgabe" 
besonders groB. Auf diese im Einzelnen einzugehen, 
diirfte sich bei einem so •verbreiteten Bueho eriibrigen; 
nur auf eines sei liingowiosen: Der „Jo ly“ hat von 
jeher die Durchschnittsproise der von ihm behandolten 
Erzeugnisse technischer Arbeit angegobon. Er bleibt 
dieser Gepflogonheit auch jetzt grundsiitzlich. treu; 
leider aber liegt es in der Natur der Dinge, daB er hier 
der sprunjhaften Entwicklung mit ihren fast tiigliclien 
Verschiobungon beim boston Willen nicht zu folgen ver- 
mag, daB er sich also zumeist hat darauf beschranken 
mtosen, die sonst giiltigen Preise mit dem Zusatze „ohno 
Kriegszuschlag“ zu nsnnon, ohn3 die Hohe das Zusclila- 
ges selbst zu bezitfern. Darin soli nicht otwa ein Tadel 
fiir den Verfasser liegen, sondom es soli nur hin und 
wieder rielleicht Kiiufern d:'S Buches eine kleine Ent- 
tiiuschung ersparon. Des Braachbaren und Guten bietot 
das Buch ohnehin vollauf genug. Dio groBe Arbeit, 
dio der Verfasser mit seinen Helfern unter besonders 
schwierigen Bedingungen oriuut geleistet hat, vordient 
wiederum aufriehtig anerkannt zu werden. *fi

K am p f, D^r, u n  die industrielle Vorhjrrsehaft. Gssam- 
melte Aufsatze aus d in  Kriegsjahren aus England, 
Frankreich und den Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika. Ins Djutscha iibsrtr. und oingel. ron Pro
fessor Dr. H. G roB m ann, Priratdozent an der Uni- 
rersitiit Berlin. Leipzig: Veit & Cornp. 1917.

[Das Buch ontlialt auUsr d?m Vorwort des Ueber- 
setzers folgende Abhandlungen: 1. Die B eziehungon  
der Wissenschaft zur Industrie. Ein Mahnwort von 
S. lio y  Illin g w o rth . (S. 9/86). — U. Die Bedeu-

tu n g  der Naturwissenschaften im ICampfo gogen die 
deutsche Industrie. Von H en ry  Le C h ate lio r. 
(S. 87/103.) — III. Gcmeinsamo A rb e it auf chcmischem 
Gebiet.. Von C harles  H olm es H e rty . (S. 105/30.)]

K r ie g s s te u c rg c se tz , Das, (Kriegsgewinnstcuer). Nebst 
den Ausfuhrungsbestimmungcn und den Geśetzen: 
Z usoh lag  zur Kriegssteuer und S ich e ru n g  fiir die 
kommende Kriegssteuer vom 9. April 1917. Fiir die 
Praxis erl. unter Beriicksichtigung des K rieg sg ew in n - 
R iick lag en g ese tze s  ron A r tu r  N o rd en , Chef- 
redakteur der Handclszeitung des Berliner Tageblattes, 
und M a rtin  F r ie d la e n d e r ,  Dr. jur., Verbands- 
syndikus in Berlin. 2. Aufl. Berlin: J. Guttentag, 
Yerlagsbuehhandlung, G. m. b. H., 1917. (282 S.) 8“. 
Geb. 0 Jl.

L offl, Dr. phil. V. K a rl, Chomiker in Munchen: Die 
chemiseho In d u s tr ie  Frankreichs. Eine industrio-. 
wirtscliaftlicho Studio iiber den Stand dor chemischen 
Wissenschaft und Industrio in Frankreich. Mit 15 
Kurrcn. S tuttgart: Fordinand Enke 1917. (IV, 312 S.) 
8 °. 10 .11.

Sonderausg. aus: Sammlung oheinischer und che- 
misch-tochnischcr Vortriige. Hrsg. ron  Prof. Dr. W. 
H erz , Breslau. Bd. 24.

M a n n s ta o d t, Dr. phil. ot ror. poi. H e in ric h , Professor 
an der Unirersitat Bonn: H o c h k o n ju n k tu r  und 
Krieg. Jena: Gustar Fischer 1917. (40 S.) 8°. 1 .11.

M eyor, W ilhelm , Ingenieur: G c w ic h ts ta b e lle n  fiir 
reclitwinklige Prismen, Cylinder und Kugeln aus GuB
eisen, Schmiedeisen und Stahl. Bronce und Messing.
3., durchges. Aufl. Graz u. Leipzig: Ulrich Moser’s 
Buclihandlung (J. Meyerhoff) 1916. (X, 95 S.) 8°.
Geb. 6,40 .11.

M itto ilu n g en  iiber Vorsuche, ausgefiihrt rom E isen - 
bo ton -A usschuB  des ostorreichischon Ingenieur- und 
Architokten-Vereins. Leipzig u. Wien: Franz Deu- 
tieke. 4 °.

• H. 5. V ersucho  mit eingespannten Balken. 
(Tl. 2: Kragbalken und eiserne Triigor.) Berieht, ais 
Foits. ron H. 4, erstattet ron  2>r.'3lig. F r i tz  Edlcr 
ro n  E m p erg e r, k. k. Oberbaurat. Mit 77 Abb. u. 
zahlr. Tab. 1917. (88 S.) 6 K (5 .«).

R a th e n a u , W a lte r: Von kommenden Dingon. Berlin: 
S. Fischer, Verlag, 1917. (345 S.) 8 °. 5 .11, geb. 6,50 ./4.

R underlaB  betreffend den Entwurf einer Polizeirer- 
ordnung iiber den Sohutz der Arbeiter bei Eiscnbauten 
vom 1. Februar 1917 mit der (Prorinzial-) Polizeirer- 
ordnung betreffend den Schutz der Arbeiter bei Eisen- 
bauten mit uber 6 m hohen Raumei. Berlin: Wilhelm 
Ernst & Solm 1917. (8 S.) 4°. 0,30 .11.

U n te rsu c h u n g e n , Kriegswirtsehaftliche, aus dem In- 
stitu t fur Seererkehr und Weltwirtschaft an der Uni
rersitat Kiel. Hrsg. ron  Professor Dr. B e rn h a rd  
H arins. Jena: Gustar Fischer. 8°.

H. 13. K ah l, F r ie d r ic h , wissenschaftliclicr Mit
arbeiter am Koniglichcn Institut fiir SecYcrkehr und 
Weltwirtschaft an der Unirersitat Kiel: Die Pariser
W ir ts c h a f ts k o n fe re n z  rom 14. bis 17. Juni 1916 
und die ihr roraufgegangenen gemeinsamen Beratungen 
der Ententestaaten iiber den Wirtschaftskrieg gegen 
die Mittelmachte. 1917. (2 BI., 94 S.) 2 Jl.

rfi (Inhalt:) Dic Motive der gemeinsamen wirt- 
schaftspolitischen Pliine der Entente gegen die Mittel
machte — Die Anfiinge des gemeinsamen wirtschafts- 
politischen Vorgehens — Die italienisch-franzosische 
Konferenz in Cernobbio rom 14./17. Septembcr 1915
— Dio weitere Aussprache iiber den geplanten Wirt
schaftskrieg. Die diplomatische Konferenz in Paris rom 
27./29. Marz 1916 — Die interparlamentarisehe Wirt- 
schaftskonferenz in Paris rom 27./29. April 1916 —- 
Die Pariser Wirtsehaftskonferenz rom 14./17. Juni 1916
— Die Aufnahme der Beschliisse der Pariser Wirt
sehaftskonferenz — Anhang: Franzosischer Original- 
text der Beschliisse der Pariser Wirtsehaftskonferenz 
nach dem „Journal officiel" vom 21. Juni 1916. *fi
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V ereins - N achrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die Verelnsbiicheref sind eingegangen:
(Die Biniender von f}«schenken ?lnd mit einem * bezetohnet.)

A dreB buch  der Direktoren und Aufsiehtsriite 1917. 
Hrsg. von H ans A rends und C u rt M essner. Berlin 
(C.): Finanzyerlag-Gesellsehaft m. b. H. 1917. (2 BI., 
1300 S.) 8°.

B ac lesse , H. (Luxemburg): Die belgische GroB-
i n d u s tr ie  vor und wiihrend des Kriegcs. (Mit 2 Karton, 
davon 1 im Text.) Berlin: Verlag des „Centralblattes 
der Hiitten und Walzwerke" [1917]. (36 S.) 8°.

B e r ic h t iiber die Tatigkeit des Kuratoriums und des 
Vorstandes der Jubilaums-Stiftung* der deutsehen In 
dustrie im Jahre 1916. Berlin [1917]: Denter & Nicolas. 
(25 S.) 4«.

B e rte lsm a n n , Dr. W ilh e lm : L eh rb u eh  der Leuchtgas- 
industrie. 2 Bde. S tuttgart: Ferdinand Enke 1911. 8°.

Bd. 1. Die E rzeu g u n g  des Lcuchtgases. Mit 
12 Taf. u. 401 Textabb. (XVIII, 581 S.)1

Bd. 2. Die Y erw eiulung des Leuehtgases: Das 
Beleuchten, Kochen und Heizen mit Gas. Mit 308 
Textabb. u. 49 Zahlentaf. (XIV, 371 S.)

E in z e ly o r tr a g e , Gewerbliche, gehalten in der Aula der 
Handels-Hoclischule Berlin. Hrsg. von d en A e lte s ten  
d e r K a u fm a n n se h a ft von Berlin. Berlin: Georg 
Reimer. 8 °.

5. Reihe. 1911. (99 S.)
(Inhalt: Die wirtschaftliehe Bedeutung und die 

Handelstechnik der Kohlensaure-Industrie. Von Hugo 
Baum . — Weltausstellungen. Von Dr. W eigert. — 
Die Entwicklung und Bedeutung der Schwaehstrom- 
Industrie. Yon Ingenieur N euhold . — Die Entwick
lung und Organisation des Eiscnhandels. Von C. L. 
N e tte r . — (Anhang.) Literaturnacbweise. Yon Dr. 
R eiehe.)

E reeh , Dr. [F ritz ] : M a c h tm itte l im Weltkriege: Erdol, 
Kohle und Eisen. Breslau 1917: Wilh. Gottl. Korn. 
(16 S.) 8°.

(Flugsebriften des Unabhiingigen Aussehusses fiir 
einen Deutsehen Frieden, Ortsgruppe Breslau.)

E re u n d lic h , E rw in : Die G ru n d lag en  der Einstein- 
schen Gravitatioastheoric. Mit e. Yorw. yon A lb e rt 
E in s te in . Berlin: Julius Springer 1916. (64 S.) 8°.

G o tze , R., ®ipl.*3ng.: Die S tre c k u n g  von Zylinder- 
olen. Versuehe und Erfahrungen. (Essen 1917: W. Gi- 
rardet.) (17 S.) 8°.

(Mitteilungen der Westfiilischen Berggewerkschafts- 
kasse*, Bochum.)

G u e rre ro , J. C.: La G u erra  Europea. Crónica politico- 
militar. S tuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. 8°.

Cuaderno num. 10. (Mit 8 Abb.) [1917.] (64 S.)
(Publicacionesdellnstituto* SudamcrieanoAleman.)

K u rsc h n e r’s S ta a ts - ,  llof- und Kommunal-Hand- 
buch des Reichs und der Einzelstaaten, zugleich Sta- 
tistisches Jahrbuch. Auf Grund antlicher Mitteilungen 
hrsg. von W ilhelm  G irr. 29. Ausg., 1916. Mit Flaggen-, 
Wappen- und Ordentaf. Miinchen: Wilhelm Girr 1917. 
(VIII, 1355 S.) 8°.

L a n d m a n n ’s, Dr. R o b e rt von, K o m m en ta r zur Ge- 
werbeordnung fiir das Deutsche Reich. 7. Aufl., hrsg. 
yon Dr. R o b e rt yon L an d m an n  und Dr. G u stay  
R ohm cr. (2 Bde.) Miinchen: C. H. Becksche Ver- 
lagsbuehhandlung. 8 °.

Bd. 1. Einl. u. Gcwerbeordnung Tit. I—V nebst 
Anh., Naehtr. u. Literaturyerz. 1917. (VIII, 1039 S.)

M itg lied e ry e rze ieh n is  und J a h re s b e r ic h t  [des] Ver- 
eins* deutscher Werkzeugmaschinen-Fabrikeri (fiir 
1916). Ostem 1917. (Mit 4 Abb.-Beil.) (Berlin: H. S. 
Hermann.) (48 S.) 8°.

M um m enhoff, Major: Die modernen G esch iitze  der 
FuBartillerie. (2 Tle.) Leipzig: G. J. Gosehen’sohe Ver- 
lagshandlung. 8° (16°).

T. 1. Vom Auftreten der gezogenen Geschiitze bis 
zur Yerwendung des raucFischwachen Pulyers, 1850 bis 
1890. Mit 50 Textbild. 1907. (180 S.)

(Sammlung Goschen. 334.)
R a p p o r t generał [de la] Chambre de Conimerce du Grand- 

Duehe de Luxembourg sur la situation do 1’industrie et 
du commerce pendant 1’annee 1916. (Avec 5 ill.) Luxein- 
bourg: Victor Biiek 1917. (76 S.) 4°. [Gouyerncmcnt* 
du Grand-Duche de Luxembourg.]

R ey’s, Je a n , Doktors der Med:zin, A bhand lungen . 
Ueber die Ursache der Gewichtszunahme von Zinn 
und Blei beim Yerkalken. Deutsch hrsg, u. mit Anm. 
yersehen von E rn s t  Ich en h iiu se r und Max S pe te r. 
Mit 2 Textabb. Leipzig: Wilhelm Engelmann 1909. 
(56 S.) 8°.

(Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaftcn. 
Nr. 172.)

Sam m lung berg- und huttenmannischer Abhandlungen. 
Kattowitz, O.-S.: Gebriider Bolim. 8 °.

H. 160. G erko, A rth u r , Dipl.-Bergingenieur: 
S che ibenstoB bau  mit maschineller Abbauforderung 
auf Gieschegrube. (Mit 2 Fig.) [1917.]

Aus: Berg- und Hiittcnmannische Rundschau.
=  D isse rta tio n e n . =

K roll,*  W ilh e lm : Ueber die D a rs te llu n g  des amorphen 
Bors. (Mit 6 Taf.) Borna-Leipzig (1917): Robert Noskc. 
(3 BI., 44 S.) 8°.

Berlin (Teohn. Hochschule), 2r.»3n3--Oiss.
O em ler, K u r t:  B e tra c h tu n g e n  iiber neuzeitliche 

StraBenbcfestigungen in Mittelstiidten nebst Pflaster- 
wirtschaftsplan der Stadt Zeitz. (Mit 5 Tafelbeil. u.
1 Stadtplan.) Cóln 1917: Kolner Yerlags-Anstalt und 
Druckerei, A.-G. (40 S.) 8°.

Berlin (Techn. Hochschule*), X’t.-Jlig.-Diss.
S te in , F rie d ric h : B eitrilge zum Studium sehwefel- 

saurebestaudiger Legierungen. (Mit 27 Fig. im Text
u. auf 1 Taf.) Halle (Saale): Wilhelm Knapp 1916. 
(19 S.) 4°.

Aachen (Techn. Hochschule*), St.-^ng.-DIss.

Aenderungen der Mitgliederlisle.
Halbach, Oskar, Ingenieur, Ronsdorf, Liittringbauser 

Str. 26.
KehfuP, Friedrich, Oberingenieur d. Fa. Thyssen & Co„ 

Abt. Rohrenwalzw., Miilheim a. d. Ruhr, Seiler-Str. 13.
Schelleicald, Maz, ®ipl.«3ng., Direktionsassistent d. Fa. 

Fried. Krupi), A.-G., Friedrieh-Alfred-Hiitte, Friemers- 
heim a. Niederrh., Bliicher-Str. 135.

Stohenberg, Franz, Hiitteninspektor, Hochofenchef der 
Hiittenverwaltung, Konigshiitte, O.-S., Beuthener Str.

V lot en, II'. van, Hiittendirektor a. D., Nunspeet, Holland.
N eue M itg lieder.

Behrends, Otto, Obering., techn. Leiter d. Fa. Bremshey 
& Co., Ohligs, Goethe-Str. 30.

Bollmann, Ludwig, Direktor des Stahlw. Kleincwefers,
G. m. b. H., Crefeld, Goethe-Str. 81.

Flake, Johann, Bergwerksdirektor u. Yorstandsmitglied 
der Saar- u. Mosel-Bergw.-Ges., Karlingen i. Lotbr.

Kórber, Dr. phil. Friedrich, Eisenhuttenmann. Institut, 
Aachen, Martin-Str. 17.

Sassimnn, Karl, kaufm. Direktor u. Vorstandsmitglied 
des Eisenhiittenw. Keula bei Mmkau, A.-G., Keula,
O.-L.

G esto rben .
Asthfjicer jr., Fritz, Ingenieur, Essen. 6. b. 1917.
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Anton Ritter von Kerpely d .J . *J\
Am 22. Juli 1917 verschicd der ehcmaligc General- 

direktor der Oesterrcichisch-Alpinen Montan-Gesellsehaft 
A n to n  R i t t e r  von  K e rp e ly  nach mehr ais dreijahriger 
Geistcskrankheit. Mit ihm ist eine der fiihrenden Persón- 
liehkeiten in der Montanindustrie und ein heryorragender 
Huttenmann dahingegangen, ein Mann, der weit iiber die 
Grenzen seines Yaterlandes hinaus bekannt war. Man wird 
von den Fortschritton des letzten Jalnzehntes auf dem 
Gebiete der Stahlerzeugung nicht spreohen konnen, ohne 
seinen Kamen zu nennen.

Anton Kerpely, R itter von Krassa, war am 24. Sep- 
tember 18615 in Ruszkabanya (Komitat Krussó-Szorćny) 
ais das dritte unter dreizehn Kindern des Zentraldirektors 
der Koniglich Ungarischen Staatseisenwerke Antons 
Ritters von Kerpely geboren. Dieser war einer der bedeu- 
tendsten Iliitteideuto seiner Zeit und der Begriinder der 
heutigen ungarischen Eisenindustrie. Von seinem Vater, 
dessen wissenschaftliche Schriftcn auf dem Gebiete der 
Eisenhiittenkunde internationale 
Beaehtung fanden, hat Anton von 
Kerpely d. J. viele Anregungen emp- 
fangen, die er spater ausbaute und 
in die Praxis umsetzte.

Im Jahre 1887 beendigte er 
Beine Studien an der Chemnitzer 
Bergakadcmie mit yorziiglichem 
Erfolge und begann seine prakti- 
sche Laufbahn bei den ehemaligen 
Erzherzoglichen Eisenwerkcn in 
Trzynietz, wo er bei der Stahl
erzeugung in der Bessinerhiitte tatig 
war. Der begabte jungę Ingenieur 
erregto bald die Aufmerksamkeit 
Kuppelwiesers, der ihn im Jahre 
1888 nach Witkowitz berief und 
ihm naeh kurzer Wirksamkeit im 
dortigen Puddelwerke die Leitung 
des neu erriohteten GuBstahlwerkes
ii bert rug.

Reiche Anregungen waren dem 
jungen Mannę daselbst geboten, 
und er war es, der eino der ersten brauchbaren 
mechanischen Chargiermaschinen fiir Martinófen kon- 
struierte. Mit dem uncrmiidlichcn Eifer, der ihn stets 
auszeichnete, ging er an das Studium der legierten Stiihle, 
ein Gebiet, das damals noch wenig durchforscht war. Auch 
hier war ihm schon nach kurzer Zeit ein Erfolg bescliieden, 
der dio Aufmerksamkeit der Fachleute in liohem MaBe in 
Anspruch nahm. Eine unter seiner Leitung hergestellte 
270 mm starkę Panzerplatte aus hochhaltigem Nickelstahl 
wics bei einer ProbehesehieBung in Pola, fiir welche die 
ersten europaisehen Panzerplattenfabriken ihre Erzeug- 
nisse geliefert hatten, die damals besten Ergebnisse auf 
und schlug damit alle ausliindischen Bewerber zeitweilig 
aus dem Felde. Auch um die Entwicklung des Tiegel- 
stahlgusses und des Stahlformgusses in Witkowitz erwarb 
sioh Kerpely groBe Verdienste.

Es war daher kein Wunder, daB sich KarlWittgenstein 
die Mitarbeit Kerpelys sicherte und ihm die Leitung der 
Poldihiitte in Kladno ubertrug. Dortselbst war er vom Jahre 
1893 bis 1897 tatig und fiihrte die GesehoBerzeugung, die 
Herstellung des Kanoncnstahles und der Gewehrlaufe ein.

Am 1. Dczember 1897 tra t er ais technischer Direktor 
in die Dienste der Oesterreichisch-Alpinen Montan-Gestll- 
schaft; nach dem Tode Helis im Jahre 1904 wurde er 
Generaldirektor der Gesellsehaft. Unter seiner Leitung 
wurde dieses Untemehmen aus klcinen Anfangen zum 
groBten Eisenwerke der Monarchie. Wahrend 1898 die E r
zeugung der Alpinen Montan-Gesellsehaft an Stahlbloeken 
sieh erst auf 116 lOOt belaufen hatte, betrug sie im Jahie 
1912 504100 t. Eine derartige Entwicklung war nurda- 
durch moglich, daB neue Erzeugungsyerfahren eingefiihrt

wurden. In  den Werksanlagen der Alpinen Montan-Gesell- 
schaft, die in ihrer neuzeitlichen Form zum weitaus 
iiberwiegenden Teile unter Kerpely errichtet wurden, hat 
er sieli ein bleibendes Denkmal gesetzt, und obwohl soit 
der Inbetriebnahme mancher Einriohtungen viele Jahro 
yergangen sind, werden sie heute nocli ais mustergiiltig yon 
allen Faeligenossen anerkannt.

Es wiirde zu weit fiiliren, alles das aufzuzahlen, was 
Kerpely in jener Richtung geleistet hat. Erwahnt seien 
nur: das Donawitzer Martinstahlwerk, heute eines der 
groBten auf dem Festlando und das erste, das fliissiges 
Roheisen zum Einsatz benutzte; die Donawitzer Hocli- 
ofenanlage, bei der wiederum ais einer der ersten auf dem 
Festlandc selbsttiitige amerikanischo Schriigaufzuge zur 
Venvendung gelangten, mit einer Ofenleistung yon 400 
Tonnen Roheisen in 24 Stunden; das Zeltweger Grobblech- 
walzwerk, das in vieler Beziehung noch jetzt vorbildlich 
ist und dessen Anlagefur die Errichtung neuer deutscher 

Grobblechwalzwcrke noch in den 
letzten Jahren ais Vorbild diente. 
Ferner wurde unter Leitung unseres 
Freundes der steirische Erzberg m it 
den neuesten Fordereinrichtungen 
ausgestattet, wahrend gleichzeitig 
eine Reihe moderner Walzwerko 
entstand.

Obwohl Kerpely durch diese fort- 
wiihrenden VergróBerungen, Neu- 
und Umbauten eine gewaltige Ar
beit zu leisten h a tte , war sein 
nimmermiider Geist stets auf Neu- 
konstruktionen bedaclit, an dereń 
Ausgestaltung er unermiidlich ar- 
beitete. Hier war ihm auch einer 
seiner groBten Erfolge besohieden: 
Nach vielcn Versuchen, zu denen er 
die Anregung ais junger Ingenieur in 
Witkowitz und spater auf seinen 
yielfacben Reiscn in Amerika gc- 
wonnen hatte, gelanges ihm, einen 
Gaserzeuger m it Belbsttiitjger Ent- 

sehlackung und einer bis dahin ungekannten Vergasungs- 
leistung zu erbauen, der heute unter dem Namen Kerpely- 
Generator in der ganzen Weit bekannt ist und in den ver- 
schiedeństen Industrien aller Lander angewendet wird.

Auf dem Hohepunkte seiner Laufbahn, zu oiner Zeit, 
ais er noch an der Losung mancher teclinischen Fragen arbei- 
tete, befiel ihn jene Krankheit, der er nunmehr erlegen ist.

J lit ihm ist nicht nur ein Techniker yon internatio- 
naler Bedeutung, sondern ein Edelmensch im besten Sinno 
des Wortcsdahingegangen. Eine heryorstechende Charak- 
tereigenschaft Kerpelys war seine allen auBeren Ehrungen 
abholdo Bescheidenheit, die ihn yeranlaBte, im stillen zu 
wirken. Solehcn auBeren Ehrungen ist er aus dem Wege 
gegangen, und die einzige Auszeichnung, die ihn yielleicht 
gefreut hiitte, die Zuerkennung der Goldenen Carl-Lueg- 
Denkmunze im Jahre 1914 durch den Verein deutscher 
Eisenhiittenleute, eine Auszeichnung, die nur fiir auBer- 
ordentliehe Leistung auf eisenliuttenmannischem Gebieto 
yerliehen wird, konnte ihm leider infolge seiner Erkrankung 
nicht mehr mitgeteilt werden.

Mit einem auBerordentliclien Wissen yerband Kerpely 
eine rasehe Auffassungsgabe, die in teclinischen Dingcn an 
das Wunderbare gicnzte und das Staunen aller errcgte, die 
das Gluek liatten, mit ihm zu arbeiten. Seine organisa- 
torische Begabung und seine kaufmannische Befahigung 
fiihrten das von ihm gelcitete Untemehmen zu der GroBe, 
ohne die es die aufs hochste gesteigerten Anforderungen 
der Kriegszeit nichtannilhcrnd hiitte erfiillen konnen. Dem 
neuen Geschlecht aber, das auf seinen Werken weiterbaut, 
soli seine Arbeit Beispiel sein.

P ilsen . E. Mann.


