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Erfahrungen mit der Frauenarbeit in der Kriegsindustrie mit 
besonderer Berucksichtigung des Giefiereiwesens.

Von K u r t  A b e k in g  in Frankenthal (Pfalz).

W ie auf so vielen Gebieten, hat der Krieg 
auch in der Ansicht iiber die W ertung  

der Frauenarbeit in der Eisenindustrie grund- 
umwitlzende Aenderung liervorgerufen. W er vor 
dem K riege die M ogliclikeit der Besehaftigung  
einer Frau im W alzw erk, Stahlwerk oder in der 
Eisengiefierei auch nur in Erwagung gezogen  
hatte, ware ais P liantast verlacht worden. Heute 
ist es W irklichkeit! E in Beweis fiir die E lastizi- 
tat der Anschauungsweise des Kulturmenschen, 
dafi ihm die Besehaftigung der Frau in allen  
moglichen Berufszweigen, sei es ais Strafienbalm- 
fiihrerin, Kranfiihrerin oder Eisenbahnschaffnerin, 
ais etwas ganz A lltagliches erscheint, ais wenn 
es immer so gewesen wftre.

Durcli das V eiiangen der Heeresverwaltung, 
nocli immer mehr Mannerarbeit durcli weibliche 
Krafte zu ersetzen, wird sich in der allernachsten  
Zeit • die Frau noch w eitere Arbeitsfelder er- 
schliefien. D ie Industrie wird daher gut daran 
tun, sich noch mehr ais bisher die notige Anzahl 
weiblicher Ililfskrafte. zu sichern und mit dem 
Anlernen derselben zu beginnen. Denn erfalirungs- 
gemafi kann man wolil — wenn es sich nicht 
um ganz einfaclie Arbeitsverrichtungen handelt — 
eine Zeit von etw a 3 Monaten annelunen, bis die 
Frau ais vollw ertige Arbeitskraft gelten  kann; 
bei nicht in das Gebiet der Massenfabrikation 
fallender Arbeit mufl man jedoch eine bedeutend 
langere Zeit hierfiir rechnen. Von besonderer 
W ichtigkeit ist hierbei die Auswalil der richtigen  
Lehrkrafte. Y erfasser hat — vor allem im Eisen- 
gieBereibetrieb — die Erfahrung gemacht, dafi 
die yielfach libliche Methode, die neu eingetretene 
Frau einem alten Arbeiter oder einer Arbeiterin  
beizugeben, nur sehr langsam und unter viel- 
fachen MiBerfolgen zum Ziele fiihrt. Auch das 
Anlernen durcli die vorhandenen Meister ze itig t  
oft keine Ergebnisse, sei es, dafi er sich immer 
nur zu hiibscheren Gesichtern hingezogen fiililt 
und die ubrigen yem achlassigt, sei es, daB er 
iiberhaupt kein piidagogisclies Talent besitzt, um

XXXV.,,

Krafte, die oftmals iiberhaupt noch nie vorher 
einen Fabrikbetrieb gesehen haben, unterweisen 
zu konnen. Ein vielfach beobachteter Fehler 
dabei ist der, daB der Meister der Neuankommen- 
den gegenuber mit Fachausdrucken um sich wirft, 
die nur verwirren statt aufzuklaren.

Aus diesen Griinden ist V erfasser dazu iiber- 
gegangen, sich aus den seit Anfang des Krieges 
im Betriebe befindlichen Frauen geeignete Krafto 
auszuwahlen und diese zu Yorarbelterinnen zu 
machen. Um diese m oglichst yielseitig  verwenden  
zu konnen, sind sie zuvor in den verschiedensten  
Abteilungen des Betriebes beschaftigt worden, 
haben in der Kerninacherei, P utzerei und an 
allen vorliandenen Formmaschinens3rstemen ge- 
arbeitet.

D ie Erfolge, die man mit derartig ausgebil- 
deten Lelirkraften erzielt, sind gut. D er R espekt 
der weibllchen Vorarbeiterin gegenuber ist meist 
griifier ais der gegenuber einem Mannę. D ie Frau, 
die selbst erst vor verbaltnismafiig kurzer Zeit 
das Fabrikleben kennen gelernt hat, wird ilire 
Kenntnisso und Erfahrungen sehr haufig fiir die 
neue Arbeiterin klarer und anschaulicher machen 
konnen ais ein M eister, der sozusagen schon von  
Kindheit an in seinem Beruf grofi geworden und 
dem vieles selbstverstandlich ist, vor dem der 
Neuling stutzt. AuCerdem mufi man sich vor  
Augen halten, dafi in je tz ig er  Zeit yielfach Frauen 
in die Fabriken gehen, die friiher nie daran 
gedacht hatten. Ihnen wird die weibliche Lelir- 
meisterin das Einleben in den Fabrikbetrieb sehr 
viel leichter machen ais der nur fiir den Umgang 
mit Arbeitern geschulte Meister.

Yon diesen Erwagungen ging wohl auch eine 
mir bekannte grofie siiddeutsche Maschinenfabrik 
aus, indem sie den Versuch macht, Frauen aus 
dem M ittelstand, die bisher noch in keiner Fabrik 
gearbeitet haben, ais Vorarbeiterinnen fur ihren 
Betrieb zu gewinnen. Ein weiterer Gesichtspunkt 
dabei ist der, dafi diese Vorarbeiterinnen ihren 
Obliegenheiten ais Y orgesetzte gewissenliafter
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nachkommen werden ais solche, die aus der Mitte 
der Arbeiterinnen hervorgegangen sind. Selbst- 
yerstandlich ist dieses Verfahren nur in mecliani- 
schen Betrieben, bei Massenfabrikation, wo eine 
kurze Ausbildungszeit geniigt, anwendbar. D ie  
bisher mit diesen Fraucn gemachten Erfahrungen 
sind gut.

B ei dieser G elegenheit sei noch erwilhnt, dafi 
kiirzlich in einer siiddeutschen Ingenieurversamm- 
lung die F rage angeschnitten wurde, ob es nicht 
ratsam sei, besondere Lehrschulen fiir weibliche 
Arbeitskrttfte einzurichten und von dort aus die 
Frauen an die einzelnen Fabriken abzugeben. 
D ie allgemeinc Meinung, die wohl auch die zu- 
treffende ist, ging dahin, dafi eine derartige Schule 
infolge der ganz verschiedenen B eschaftigung‘der

Frau in den einzelnen Fabriken wenig W ert fiir 
die Industrie hatte, es yielmehr richtiger sei, 
wenn nach w ie vor jede Fabrik sich selbst ihre 
Arbeitskrafte heranbilde.

W as nun die Arbeitsleistung der eingearbeite- 
ten Frau anlangt, so kann man wolil ais Durch
schnitt auf Grund von Umfragen, die der Ver- 
fasser gesammelt hat, und seiner eigenen E r
fahrungen zw ei D rittel bis drei Y iertel von der 
des Mannes annehmen. Es gibt auch F alle, in 
denen die Frau die glciche L eistung wie ein mann- 
licher K ollege vollbringt, doch gehort dies zu 
den Seltenheiten. Eine Steigerung der Leistungs- 
fahigkeit der einzelnen Arbeiterin wird sich oft 
durch Einfiihrung der Berufskleidung —  Jacke, 
H ose und Kappe — erreichen lassen. D a eine 
derartige Kleidung verhaltnism 5fiig billig ist 
—  schon fiir 15 bis 20 M  sind ganz brauchbare

Ausriistungen zu haben — , so kann ihre E in- 
fiihrung uberall dort, wo es bisher nicht geschelieu  
ist, nur dringend empfohlen werden. D ie Frau 
greift dann bei Arbeiten, wo sie bisher Zuriick- 
haltung iiben mufite, ganz von selbst zu und 
verringert dadurch die Zahl der sonst unver- 
meidlichen mannlichen H ilfskrafte. E s sei nur 
auf das AbgieBen der Gufiformen hingew iesen, 
eine A rbeit, die eine Frau in Berufskleidung ohne 
w eiteres ausfiihrt, wahrend ihre anders gekleidete 
Kameradin hierzu nicht fah ig ist (Abb. 1). Auch auf 
den allgemeinen Gesundheitszustand wird die durch- 
gangig eingefiihrte Berufskleidung nur giinstig  
einwirken. D ie von mir befragten Fabrikkranken- 
kassen haben zw ar durchweg die Frage, ob durch 
die erhohte Frauenarbeit eine absolute Steigerung  

der Krankenziffer erfolgt 
sei, verneint, auf der 
andern Seite aber is t es 
ohne w eiteres klar, dafi 
die eng anliegende B e
rufskleidung unfallverhii- 
tend w irkt und die Tra- 
gerin gegen Temperatur- 
schwankungen und damit 
Erkaltungskrankheiten  

unempfindlicher macht 
sowie, w as gerade in der 
Giefierei in Frage kommt, 
staubschiitzend w irkt. 
Y ielfach allerdings strau- 
ben sieli anfangs die 
Frauen gegen die A nle- 
gung der Berufskleidung, 
indem nur sittliche, ja  
sogar religióse Einwen- 
dungen erhoben wurden. 
Ohne Anwendung von 
gelindem Zwang wird 
man daher nicht uberall 
schnell zum Ziele ge- 
langen.

Unter Beriicksichtigung des oben Gesagten is t  
die Verwendungsmoglichkeit der weiblichen Ar- 
beitskraft im Giefiereibetriebe eine fast unbe- 
schiankte. F a s t  unbeschrankt, denn das selb- 
standige Arbeiten bei groBeren Handgufistiicken  
und die Begichtung des Kupolofens wird man wohl 
mannlichen ArbeitskrSften vorbehalten miissen. 
D er mir bekannte F ali, dafi eine Frau auf der 
Kupolofenbiihne ta tig  ist, diirfte wohl zu den 
Ausnahmen reclinen, es sei denn, dafi sehr erst- 
klassige mechanische Begichtungseinrichtungen 
vorhanden sind. In allen anderen Zweigen aber 
hat sich die Frau bereits das Feld erobert. W ir 
sehen die Frau nicht nur in der Maschinenformerei 
tatig , sondern lernen sie auch ais nicht zu  unter- 
schatzende Kraft in der Handformerei kennen. 
So sind mir Falle bekannt geworden, wo Frauen 
ais selbstandige Handformerinnen an der Bank

Abbildung X. Frauen beim AbgieBen.
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mit sehr gutem E rfolg tatig  sind. Ein anderes 
mir bekanntes W erk hat sich hauptsachlich die 
Ausbildung der Frau in der Grofiformerei an- 
gelegen sein lassen und berichtet, daB sieli die 
Frau ais Formerin beim Ausschachten der Grube, 
beim Anlegen des Herdes, beim Einstampfen des 
Modelles mit Hand oder Prefiluftstampfer, beim 
Ausflicken der Form, Luftstecben, Aufbau der 
Trich ter und E ingiisse u. dgl. ais recht zuverlassig  
erwiesen bat und diese Arbeiten seit Jahren zur 
vollstenZufriedenheitausfiihrt. A udi inder Maschi- 
nenform ereilaflt sich das Betiltigungsfeld, das durch 
die GroBe der abzubebenden Kasten seine be- 
stimmten Grenzen hatte, vielfach noeh erweitern, 
wenn man fiir mechanische Abhebungsyorrich- 
tungen, wobei meistens schon eine einfachc Lauf- 
katze mit Flaschenzug  
geniigen d iirfte , sorgt, 
oder z w e i F r a u e n  die 
Stelle e in e s  M a n n e s
einnehmen lafit.

Ein A rbeitszweig, der 
in manchen Betrieben  
schon in Friedenszeiten  
von Frauen ausgeiibt 
w urde, is t die Kern- 
macherei. Mit dem Ein- 
setzen der Granatenfa-
brikation wurde dann 
wohl die Verwendung 
der Frau fiir die Iler- 
stellung der Kerne in fast 
allen Giefiereien durcli- 
gefilhrt, so daB man 
sagen kan n , dafi mit
der H erstellung der Gra
naten aueh die Frau
ihren E inzug in die GieBe- 
rei hielt und ihre Eig- 
nung erwies. D ie viel- Abbildung 2. Zwei im 
fach anfangs geaufierten 
Bedenken, daB die Frau
die hohen Granatenkerne niclit gleichmilBig 
genug stampfen konne, wurden bald durch die 
Praxis w iderlegt, ja  manche Betriebe erzielten  
so gute E rfolge, dafi sie die noeh in diesem  
Fabrikationszweig beschaftigten Manner durch 
die oft sauberer und gewissenhafter arbeitende 
weibliche Kraft ersetzten. E s konnte sogar fest
gestellt werden, daB die Leistung der Frau ais 
Kernmacherin bei gleicher A rbeitszeit fast die 
doppelte war, w ie diejenige eines Mannes.

Aus diesem ersten Arbeiterinnenmaterial wer
den sich wohl die meisten W erke im Laufe der 
Zeit einen alten Stamm gebildet haben. In der 
R egel diirften wohl diese Kernmacherinnen mit 
der H erstellung ron  einfachen, kleinen Kernen 
beschaftigt werden, wiewohl es sich lohnen diirfte, 
aueh in der Grofikernmacherei noeh mehr Frauen 
ais bisher arbeiten zu lassen. DaB es geht, be-

weisen die Erfahrungen, die man mit Frauen in 
der Grofiformerei gem acht hat. Besonders ge-  
eignet diirfte nacli meinen Erfahrungen fiir 
Frauenhande die H erstellung von D rehkem en aus 
Lehm nacli Schablone sein. D iese A rbeit erfor- 
dert verhaltnisinafiig w enig Korperkraft und maeht 
den weiblichen Lehrling, da die llerstellungsart 
im groBen und ganzen stets, die gleiclie bleibt, 
in verhaltnismaBig kurzer Zeit zu einer voll- 
wertigen Arbeitskraft, selbstverstandlich hierbei 
ganz besonders vorausgesetzt, daB es sich um 
eine vollkommen zuverlassige Arbeiterin handelt. 
Aber aueh fiir kompliziertere Sandkerne wird man 
aus dem yorhandenen Arbeiterinnenmaterial ge- 
eignete Krafte herausfinden, die sich zu selb- 
standigen Arbeiterinnen entwickeln konnen, gibt

Gemeinschaftsakkord arbeitende Frauen ala Formerin 
und GrUnkemmacherin.

es docli aueh in der Maschinenformerei Frauen, 
die es an Geschickliehkeit mit einem Durch- 
schnittsmaschinenformer aufnehmen, und jeder an 
sie herantretenden Arbeit gewachsen sind. A udi 
fiir die A nfertigung von griinen Kernen, wie man 
sie besonders in Armatur-, Nahmaschinen- und 
Poteriegiefiereien findet, ze ig t die Frau groBe Ge- 
wandtheit (Abb. 2). Dafi die weibliche Arbeitskraft 
besonders hierbei es an Stuckzahl mit den fruher 
beschaftigten jiingeren mannlichen Arbeitskraften  
ron  17 bis 18 Jahren aufnimmt, ist eine regel- 
maBige Erscheinung.

In den meisten Fallen wird man bei der be- 
absichtigten Erweiterung der Frauenbescliaftigung 
auf den W iderstand seitens der W erkm eiśter 
stoBen. Vielfach entspringt dies Beąuemlichkeits- 
grunden, oft aueh einer t.rotz der bisherigen E r
fahrungen immer noeh bestehenden Gering-
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sehatzung weiblicher Arbeitsleistung iiberhaupt. 
In solchen Fallen wird die oben erw&hnte weib- 
liche Yorarbeiterni gute D ienste leisten.

Aueh empfiehlt es sich, die Frauen nicht ein- 
zeln einzustellen, sondern m oglichst gleieh zu 
inehreren, um diese zu einer Arbeitskolonne ver- 
einigen zu konnen. (Abb. 3). D ie Arbeit des 
Anlernens wird dadurch yereinfaeht, der W ett- 
eifer wird angeregt, die Leitung kann sich in 
kiirzerer Zeit ein wirkliches Bild von der 
L eistungsfahigkeit der Frau fiir den beabsich- 
tigten  Fabrikationszw eig bilden und die Spreu 
von  dem W eizen sondern.

D ie Verwendungsmoglichkeit der Frau im 
GieCereibetrieb ist mit vorstehend genannten Be- 
schiiftigungsarten noch nicht erschopft. Frauen

arbeit in der GuBputzerei, am Scbmirgelstein und 
am Sandstrahlgeblase kann man rielerorts be
obachten (Abb.

Verfasser selbst beschaftigt seit Anfang des 
K rieges eine Anzahl von Frauen im genannteu  
Betrieb, die zur Zufriedenheit und mit den mann- 
lichen K ollegen zusammen in einer Akkordkolonne 
arbeiten. D ie geeigneten Krafte fiir die Putz- 
arbeit zu finden, ist allerdings anfangs nicht 
immer ganz leicht, und man wird zuerst mit 
haufigerem W echsel zu kampfen haben. D er an- 
strengenden Arbeit am Schleifstein mit seiner den 
ganzen ICorper in Mitleidenscbaft ziehenden Vibra- 
tion, dem Larm und Staub ist nur ein besonders 
widerstandsfabiger Organismus gewachsen.

W ertvoller ist unter allen Umstanden die 
Frauenarbeit im eigentlichen Formereibetriebe. 
Hier wird oft die Frau eine zuverlassigere,

fleiBigere und intelligentere Arbeitskraft dar- 
stellen ais der jugendliche Arbeiter. A udi bringt 
die Frau, da sie vorher sehon in grofierem oder 
geringerem Umfange die Geschicklichkeit ihrer 
Hande ausgebildet h a t, ein gerade fiir die 
Formarbeit w ichtiges feineres Gefiihl und Finger- 
fertigkeit mit, ais die speziell wahrend der 
W interm onate aus der Landwirtschaft zustro- 
mende mSnnliche Bevolkerung. Die Beschafti- 
gungsmoglicbkeit von Frauen in den Modellwerk- 
statten  — Schreinerei, Schlosserei und Gipserei — 
wird, w ie es in der Natur der Sache liegt, 
immer nur eine geringe sein. H ier lassen sich  
Frauen nur fiir untergeordnete Arbeiten, wie 
M odelltransport, Reinigung und zum Lackieren  
der Modelle verwenden. L etztere Arbeit, aueh 

wo es sieli um groBe 
Holzmodelle bandelt, fiih- 
ren Frauen, nach des
V erfassers Erfahrungen, 
sauber und gew issen-
haft aus.

Um das Bild von
dem B etatigungsfeld der 
Frau im GieCereibetrieb 
zu vervollstandigen, sei 
noch darauf hingewiesen, 
daB einzelne W erke aucli 
weibliche Kranfiihrerin- 
nen beschaftigen. Nach
dem wir Frauen ais Kraf t- 
fahrerinnen kennen ge- 
lernt haben — allerdings 
bisher wohl meistens ais 
sogenannte Herrenfahre- 
rinnen, bis auf verein- 
zelte  Falle, wo die Frau 
bereits den S itz eines 
Lastkraftwagens bestie- 
gen hat — , liegt meines 
Erachtens kein Grund 
vor, aueh weibliche Kran- 

fiihrerinnen mehr ais bisher auszubilden. B e
sonders bei elektrischen, von der GieBereisohle 
aus zu bedienenden Kranen haben Frauen inner- 
lialb w eniger T age die Vorteile fiir die ordnungs- 
maflige Fiihrung herausgefunden. DaB einzelne 
Frauen die hierzu notige G eistesgegenwart be- 
sitzen , wird dureh ihre T atigkeit ais Automo- 
biłfahrerin, StraBenbahnfiihrerin usw. erwiesen.

Naclifolgende Zusammenstellung zeigt, welche 
Aenderungen in der Zusammensetzung der Beleg- 
scliaft durcli den K rieg in einer groBen, etwa  
600  Mann beschaftigenden GieBerei hervorgerufeu  
wurden:

Im Juni 1914 teilte  sich die B elegschaft von  
500  Personen ein in:

28  % gelem te mannliche Yollarbeiter,
53 % ungelernte mannliche Vollarbeiter,
19 % jugendliche mannliche Arbeiter.

Abbildung 3. Fiinf Frauen zum Anlernen in einer Arbeitskolonne vereinigt.
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Augenblicklicli verteilt sieli die B elegschaft 
von rund 600  Personen auf:

15 % gclernte mannliche Vollarbeiter,
34 % ungelernte milniilicho Vollarbeiter,
29 % jugendliche mannliche Arbeiter,
22 % weibliche Arbeiter.

Durch Einstellung von jugendlichen m |nfillclien  
und węiblichen Arbeitern wurde also die Bo
sch,aftigung der heerespflichtigen Leute von 81 
(28 +  53) % auf 49 (15 +  34) % herabgedriickt.

Zu bemerken ist liierbei noch, daB die be- 
treffende GieBerei fast ausschlicBIieh bochwertigen  
Qualitatsgufi herstellt, zu dessen Fertigung Facb- 
arbeiter mit jahrelanger Scliulung nicht entbehrt 
werden konnen.

Andere W erke, die 
nicht mit der H erstellung  
derartiger hochwertiger 
Spezialarbeiten beschaf- 
tig t sind, werden siclier- 
lich noch gunstigere Zif
fern erreichen konnen, 
verteilt sich doch bei 
der in Frage kommen- 
den GieBerei in der Ab
teilung Munitionsherstel- 
lung die B elegschaft auf:

6 % gelernte milnn- 
liclie Vollarbeiter,

26 % ungelernte mann
liche Vollarbeiter,

20% jugendlichemUnn- 
liche Arbeiter,

48 % weibliche Ar
beiter.

E s ergeben sich also 
in dieser Abteilung 68%
Leute, die fiir den Heeres 
dienst unter keinen Um- 
standen mehr in F rage  
kommen; der R est von 32%  ist entweder arbeits- 
verwendungsfahig oder garnisonverwendungsf&hig 
oder aber hat die A ltersgrenze schon uberschritten.

Mehr Frauen, ais man bisher wohl annahm, 
besitzen eine gute technische Begabung. W ie 
kilrzlich in einer Versammlung von Facbgenossen 
zur ■ Sprache kam, ist in einem F ali die Tochter 
eines Pumpmeisters einer groBeren Pumpstation 
an die Stelle ihres yerstorbenen V aters getreten  
und erftillt alle ihre Obliegenheiten zur vollen  
Zufriedenheit. Auch in der Schmiede ais Hammer- 
fiihrerin lifiben sich Frauen in verschiedensten  
Fiillen gut bewahrt. A is Schalttafelwarterinnen  
und Maschinistinnen wird man auch hier und da 
weibliche Krafte anfinden. Yielfach sind diese 
aus friiheren Reinigungsfrauen hervorgegangen. 
In einem mir sehr gut bekannten F ali kann man 
der betreffenden Frau ohne Sorge das Anlassen

der groGen lOOOpferdigen Turbinę tiberlassen. 
Auch ais Heizerinnen, sogar auf Lokomotiven, 
kann man Frauen arbeiten selien, wio sie aućli 
die autom atischeBeschickungganzerK esselanlagen  
mit Uberwachen.

Allerdings soli besonders mit dieser A rt der 
Frauenbeschaftigung manches W erk schlechte Er
fahrungen gemacht haben. Meines Erachtens aber 
darf man hieraus keine allgemeinen Schlusse 
ziehen, sondern bei solchen Fallen mehr der unge- 
eigneten Auswahl schuld geben.

Bevor man jedoch fur Beschaftigungen le tz t-  
genannter A rt die mannliche K raft durch eine 
Frau ersetzen will, ist es empfehlenswert, um 
etw aige spatere unnotige Auseinandersetzungen 
zu yermeiden, sich mit der in Frage kommenden

Aufsichtsbehorde — Gewcrbeinspektion — ins 
Einvernehmen zu setzen.

Ein wichtiger Punkt bei der Beschaftigung  
der Frau im EisengieBereibetriebe ist die Art 
der Akkordfestlegung. Die Industriellenverbande 
empfehlen bekanntlich vielfach, den Frauen-
akkordsatz um ein D rittel niedriger ais den 
fur den mannlichen Arbeiter anzusetzen. In 
mechanischen Betrieben, wo die Frau Tag fiir 
T ag die gleichen Operationen am gleichen
W erkstiick ausfiihrt, ist dieses Yerfahren meines 
Erachtens eher durclifiilirbar ais im Gieflerei-
betriebe, wo die Arbeit melir oder wenig 
haufiger wechselt und dasselbe Modeli beute von  
einer Frau, morgen von einem Mann abgeformt 
werden muB. Denn wenn auch naturgemaB das 
Bestreben stets dahin geben soli, der Leistung 
wegen die einzelne Arbeitskraft stets gleich-

Abbildung 4. Frauen am Schleifstein und ais GuDsortiererinnen beschaftigt.
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bleibend zu beschaftigen, so ist dies im Giefierei- 
betrieb, noch dazu unter den jetzigen  Y erhalt- 
nissen, nicht immer im gewiinschten Mafie moglich. 
Man wird daher meistens von dem friiher auf- 
gestellten  Grundsatz abweichen und der Frau den 
gleichen Stucklohnsatz' wie dem mannlichen Ar
beiter zugestehen miissen, nicht nur ausB illigkeits- 
grtinden, sondern auch, .um spateren Lohnstreitig- 
keiten, die bei zweifach vorliandenen Akkord- 
satzen fur das gleiche Stiick leicht entstehen  
konnen, vorzubeugen. Gegebenenfalls wird man 
dagegen geringe A bziige fur besonders sich not- 
wendig machende Hilfskrafte vornehmen konnen, 
die auch meistens ohne Schwierigkeit seitens der 
Arbeiterinnen gebilligt werden. Ein engherziges 
Y orgehen wird man aber der weiblichen GieBerei- 
arbeiterin gegeniiber moglichst yermeiden miissen, 
schon um das notwendige Personal zu erhalten. 
Erfahrungsgemafi zieht die Frau die Beschaftigung 
im m ochanischenBetriebstets vorund sie wird, falls 
nicht ein hoherer Verdienst in der GieBerei lockt, 
gern jede Gelegenheit wahrnehmen, um an der 
Drehbank oder dergleichen Beschaftigung zu finden.

D a man, auch nach dem Kriege, zum mindesten 
wahrend der sogenannten Uebergangswirtschaft, 
noch langere Zeit Frauen in der GieBerei wird 
beschaftigen miissen, so is t es auch noch nicht zu 
spat, wenn man Mafiregeln trifft, die den Ar- 
beiterinnenwechsel auf ein Mindestmafi herabzu- 
driicken trachten. Hierzu gehort meines Erachtens 
neben der schon erwahnten grofieren Verdienst- 
m oglichkeit der Ausbau der verschiedenen W olil- 
tatigkeitseinrichtungen. Auch kleinere W erke 
konnten auf diesem Gebiete mit geringen Kosten  
zum W ohl des Ganzen oft noch mehr leisten ais 
es bisher geschielit. So fehlt es mancherorts, 
besonders in kleineren Stadten, an geeigneten  
TJnterkunftsraumen fiir die Frauen wahrend der 
Arbeitspausen, wo die Frau nach eingenommenem 
M ittagessen kleinere, von Hause mitgebrachte 
Naharbeiten oder dergleichen yerrichten kann. 
Ich habe es in solchen Fallen beobachtet, dafi 
Frauen und Madchen, vor den Fabriktoren sitzend, 
ihre Naharbeiten ausfiihren. D ies aber ist kein 
Ausralien zu neuer Arbeit, bedeutet also Energie- 
yerlust zum Schaden des Arbeitgebers und lafit 
die Frau im Fabrikleben nicht heimisch werden.

Ferner śpllte man uberall dort, wo Brause- 
und Wannenbader yorhanden sind, diese zu be
stimmten Zeiten auch den Frauen zuganglich  
machen. Nach des Verfassers Erfahrungen gibt 
es wohl keine Frau, die von solcher Mogliclikeit 
keinen Gebrauch machte, selbst auf die Gefalir 
hin, dafi sie einige Minuten nach dem Bad genau 
wieder so schwarz aussieht w ie vordem.

D a die Frau neben ihrer Fabrikarbeit fast 
stets noch httusliche Pflichten hat, die besonders 
in der jetzigen  Zeit v iel Arbeitskraft erfordern, 
so kann die Fabrik hier helfend eingreifen, in
dem man den verheirateten Frauen mit grofierer 
Kinderanzahl gestattet, aus der Kantine oder

Fabrikkiiche die fiir die Fam ilie notwendigen 
Essenportionen mit nach Hause zu nehmen. Mit 
Riicksicht auf die hausliche Beschaftigung der 
Frauen sollte man daher auch an den Samstagen 
tiberall in den Giefiereien durchgehende Arbeits- 
zeit einfflhren. V iele sonst aus Billigkeitsgriinden  
nicht zu vermeidende Beurlaubungen werden da- 
durch hinfallig. Im iibrigen aber hat sich nach 
meinen Erfahrungen gezeigt, daB die Frau der 
normalen A rbeitszeit vollkommen gewachsen ist. 
E s sei dies ausdriicklich erwahnt, w eil in einigen 
Gegenden Deutschlands die Gewerbeinspektionen 
der A rbeitszeit von weiblichen Kraften besondere 
Beschrankungen auferlegt haben. In einem mir 
nahestehenden grofien W erke yerfahren die Frauen 
seit langerer Zeit in achtstiindiger A rbeitszeit 
abwecliselnd T ag- und Nachtschicht, ohne dafi sich 
irgendwelche Schw ierigkeiten ergeben haben.

W enn man auch in kleineren Betrieben den 
W ohlfahrtseinrichtungen noch mehr Beachtung  
schenkt, wird man noch eine ganze Anzahl tiich- 
tiger weiblicher Arbeitskrafte, die je tz t noch abseits 
stehen, in den Fabrikbetrieb hineinziehen konnen.

Unsere weibliche Bevolkerung is t eben in 
dieser Z eit die Quelle, aus der w ir schopfen 
miissen, um unsere Kriegsindustrie auf ihre grofit- 
moglicho Leistungsfahigkeit zu bringen. DaC der 
W ille zur Mitarbeit bei den Frauen yorhanden 
ist, das zeigen die Millionen Frauen, die heute 
in der Industrie tatig  sind, das zeigt auch der 
bei der Vorlage des H ilfsdienstgesetzes seitens 
der Frauenorganisationen eingebrachte Antrag, 
mit in das Hilfsdienstgesetz einbezogen zu werden. 
D ie nach Zeitungsmeldungen gerade yon wreiblicher 
Seite besonders zahlreicli einlaufendcn Antrage 
zur Ausiibung der H ilfsdienstpflicht beweisen 
gleiclifalls, daB es noch eine grofie Anzahl von  
Frauen gibt, dereń Krafte noch nicht fiir das 
grofie Ziel nutzbar gem acht worden sind. Einem 
Teil von diesen den U ebertritt ins Fabrikleben 
yerlockender zu machen, kann meines Erachtens 
nur dadurch geschehen, dafi die Fabriken, wie es 
yorher kurz angedeutet wurde, und wo es irgend 
mit den Betriebsverhaltnissen yereinbar ist, Mafi- 
nahmen treffen, die der Frau die Ausiibung ihrer 
hauslichen Obliegenheiten neben ihrer Berufs- 
pflicht ermoglichen.

Die A rbeitswilligkcit unter den Frauen zu 
fordern is t le tzten  Endes Aufgabe der dem K riegs- 
amt angegliederten Frauenarbeitszentrale, die 
„mit dem Ziele hochster Produktionssteigerung  
alle die Mafinahmen in die W ege zu leiten hat, 
die die Arbeitsfahigkeit und A rbeitsw illigkeit der 
weiblichen Arbeitskrafte fordern". Besonders ge- 
hoben wird die A rbeitsw illigkeit bei den Frauen  
durch die neuerdings eingefuhrte T atigkeit der 
sogenannten Fabrikpflegerinnen, dereń Aufgabe 
es ist, den arbeitenden Frauen und Madchen in 
allen Fragen der Unterkunft, Ernalirung und Ver- 
sorgung der Kinder beratend und helfend zur 
Seite zu stehen.
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Allgemeine Gesichtspunkte, Grundsatze und Regeln bei Anlage 
einer GieSerei.

Von 2)t.*3ng. Ę. L eb er in Freibcrg.

(Fortsetzung von Seite 694.)

I j i e  in n e r e n  B e d in g u n g e n . Ist nun, wie
1" vorher dargestellt, die auBere Form und Um- 

grenzung der GieBerei in allgemeinen Linien fest- 
■gelegt, so zeigt sich sofort, daB die auBeren Bedin
gungen auch auf die innere Ausgestaltung und Aufglie- 
derung der GieBerei fortwirken. Zunachst schreibt die 
F ab ri k a t io n  die Ausdehnung, die Zahl und die GroBe 
derHallenvor; sie ubt ihren EinfluB auf die Stiitzen- 
weite, die Wahl und Anordnung der Hebezcuge aus 
und damit auch auf die Form und Schwere der Kon- 
struktion; d. h. auch die iiuBere Form des Baues, 
z. B. die Dachausbildung der Dachbinder, also die 
asthetische Wirkung, wird beeinfluBt. Von der Fabri
kation hangt die Zahl und Art der Schmelzofen ab, 
die Zahl, Art und GroBe der Nebenabteilungen. 
Hier spielt dann wieder ein neuer Gesichtspunkt 
eine Rolle, namlich, ob die GieBerei im losen An- 
schluB. oder in Abhangigkeit von anderen Betrieben, 
sei es von einer schon bestehenden Maschinenfabrik, 
von bereits vorhandcnen GieBereibetrieben anderer 
Art oder von Hiittenwerken verschiedenen Charak- 
ters gebaut wird. Denn davon hangt es wieder ab, 
ob die einen oder anderen vorhandenen Betriebs- 
abteilungen, z. B. gemeinsame Kalkulation, kauf- 
manijische Bureaus, Yerwaltungsbureaus, Magazine, 
Laboratorien, PreBstation und sonstige Priifungs- 
raume, Wasch- und Ankleideraume n. a. mitbenutzt 
werden oder nicht. Die Verhaltnisse liegen auch in
sofern verschieden, ais manche Abteilungen auf 
Grund der Fabrikation und sonstiger Voraussetzun- 
gen groBer oder kleiner gehalten werden mussen 
oder ganz wegfallen konnen, z. B. Modelltischlerei, 
Reparaturtischlerei, Raum fiir Schlosserei, Zim- 
merer, Schmiede; die Unterschicde sind namentlich 
hinsichtlich der Modelltischlerei auBerordentlich groB. 
Diese Gesichtspunkte sind von auBerordentlicher 
Tragweitc und mussen von vornherein bedacht 
werden, wenn Fliekwerk vermieden werden soli. 
Ihre BerUcksichtigung innerhalb des bereits ent- 
wiekelten Grundgedankens bedeutet aber Raum- 
beschrankung oder Raumausdehnung auf Iiosten be- 
stimmter anderer Abteilungen; man wird so ge- 
gebenenfalls unter Riickwirkung auf die Ausbildung 
des Grundgedankens vor die Frage gestellt, ob man 
bis an die Grenze der Ausnutzungsmoglichkeit des 
Grundstiieks gehen muB oder ob man sich gróBere 
oder kleinere Raumreserven sichern kann, d. h. die 
Erweiterungsmoglichkeit, die schon im Grundge- 
-danken drin liegen muB, wird des genaueren bestimmt.

D ie  B o d e n b e s c h a ffe n h e it  des Grundstiieks 
kann die Form desBaugrundesbeeinflussen, aber auch, 
wie z. B. mit Abb. 13 gezeigt wurde, die Ausdehnung 
dieser Flachę einengen, also mittelbar die Wirkungen

ausiiben, die im allgemeinen die Grundstucksfonn 
fur sich ausubt. DaB aber die Bodenbeschaffenheit 
auch sehr tiefe Eingriffe in die Piane verursachen 
kann, geht z. B. daraus hervor, daB sie die Bauflache 
so schmalert, daB man nur ein einziges Gebiiude 
darauf errichten kann. Alsdann steht man vor der 
Aufgabe, .alle notwendigen Abteilungen, insbesondere 
Modellager, Tischlerei, Bureaus, Magazine usw. in 
diesem mit Gcschick unterzubringen, eine ganz be- 
sondere Aufgabe, die aber doch zu losen ist.

D ie  G ru n d stiick sfo rm  kann ferner den Rich- 
tungsverlauf der Formhallen beeinflussen und auch 
die Erweiterungsmoglichkeit bedingen. Sie vermag 
erhebliche Beschriinkungen hinsichtlich der Aus- 
dehnungsmoglichkeit fiir die Ofenanlage zu machen, 
z. B. zu bestimmen, ob die Kuppelofen dichter oder 
weniger dicht gestellt werden mussen, ja sie kann so 
weit gehen, daB man sich iiber eine langere oder kiir- 
zere Ofenkopfkonstruktion der Martinofen schliissig 
werden muB. Ist man z. B. genotigt, die Ofenanlage 
vor Kopf der Formerei zu legen und ist die Zahl 
und Breite der Formhallen, die selbst wieder Ergeb- 
nis anderer Erwiigungen sind, vorgeschrieben, so 
ist die Ausdehnungsfahigkeit der Schmelzanlage 
unter Umstanden damit festgelegt und ihre Erwei
terungsmoglichkeit beschriinkt.

Aehnliche Wirkung hat dio L age  der An- und  
A b fu h r g le ise , denn sie bedingt nicht allein dic An
ordnung und GroBe der Rohstofflager, sondern unfehl- 
bar auch dieLago aller jenerNcbenabteilungen mit, die 
die Rohstoffc weiterverarbeiten und fiir den Verbrauch 
in der GieBerei vorbereiten, also Schmelzanlage, Sand- 
aufbereitung, Kernmasseaufbcreitung, Kermnacherei, 
nacli Umstiinden auch die Trockenkammerabtcilung. 
Wenn sie aber die Lage mitbedingen, so wird sie 
auch Raumvorschriften machen, insofern beispiels
weise bei einer gegebenen Lage bestimmter Raume 
dureh ZusammenstoB m it anderen die Ausdehnungs
fahigkeit beschriinkt ist. Dasselbe gilt auch beziig- 
licli der Lage der Putzcreien, Versandraume oder der 
Raume fiir die Yerschonerung der Gufistiicke, denn 
immer wird man die niichstc Lage zum Abfuhrgleis 
suchen miissen. Wie groB aber diese Riiume sein 
mussen, bestimmt wieder die Fabrikation. Alles 
das niiiBte auch an Einzelheiten dargelegt werden, 
wiirde aber hier zu weit fiihren.

D ie  O r ie n tie r u n g  n a eh  H im m e lsr ic h tu n -  
g en  macht sich auf den Bau insofern geitend, 
ais sie haufig die Lage der Belichtungsflachen be- 
stimmt und damit in Verbindung m it der Fabri
kation die Ausbildung des Daches, die B'orm 
der Dachbinder; denn von der Himmelsricbtung 
hangt es mit ab, ob man Satteldacher, Bogen-
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diieher m it aufgesattelten Oberlichtern, Sagc- 
diicher, Parabeldiichcr usw. wahlt. Die Fabrikation 
(GroBguB, mittelschwerer GuB, FormmasehinenguB, 
KleińhandformguB) bcstimmt die Auswahl unter 
den gegebenen Belichtungskonstruktioncn, und die 
Himmelsrichtung ihre Anordnung. Beides beein- 
fluBt zugleich die asthetische Wirkung.

So. erkeńnt man, wie der Werdegang eines GieBc- 
reiplanes, ohne mit dem Gesagten alle mitbestim- 
menden Faktoren erschopft zu haben, immer von 
zwei Seiten her eingeengt wird, d. h. von den auBeren 
Bedingungen und den inneren Anforderungen, die 
aber auch nicht losgelost fur sich wirken konnen, 
sondern wieder dem EinfluB der auBeren Bedingungen 
unterworfen sind. Hierzu kommen nun noch die 
Beschriinkungen, die in der inneren Raumaufgliedc- 
rung selbst begriindet liegen. Die Nebenabtcilungen 
konnen nicht ohne weiteres immer die Bodenflache 
und die Form erhalten, die fiir sic am giinstigsten 
waren, sie miissen wieder Riicksicht auf andere 
wichtigere Abteilungen nehmen. So kommt es, daB 
z. B. die Sandaufbereitung gezwungen -wird, Raum 
an eine hinrcichend beinessene Kcrnmacherei ab- 
zutreten; diese aber, um den Platz, den sie in der 
Ebene abgab, wiederzugewinnen, muB sich auf das 
KellergeschoB oder ein oder mehrere Obergescliosse 
ausdehnen; oder, um ein anderes Bcispiel zu wahlen, 
die Klcinbessemereianlage wird genotigt, Raum zu- 
gunsten einer Martinofenanlage freizugeben. Sie 
kann es nur, wenn die Kuppelofen und Birnen nicht 
nebeneinander, sondern hinter- und iibereinander an- 
geordnet werden. Allgemein giiltige GesetzmaBig- 
keiten lassen sich hier nicht aufstellen. Bildct so 
die Grundidee schon ein KompromiB zwischen den 
auBeren Bedingungen, die innere Raumaufteilung 
ein solches zwischen den inneren Bedingungen, so 
ist das Ergebnis ein solches zwischen den auBeren 
und inneren Bedingungen. Man mag das Problem 
wenden, wie man will, es wird immer von zwei 
Seiten eingeengt, immer greifen die verschiedenen 
Momente ineinander iiber.

Wollte man nun im Gedankengang des bisher 
Gesagten fortschreiten, so muBten im einzelnen die 
inneren Bedingungen der verschiedenen GieBerei- 
arten aufgefuhrt und ihre Abhiingigkeit zu den ver- 
schiedensten Grundideen dargestcllt werden. Man 
kamę, wie alsbald der Sachverstiindige erkennen 
wiirde, zu der Systematik des GieBereibaues iiber- 
haupt. Aber abgesehen davon, daB hier der Raum 
nicht zur Yerfugung steht, ware es eine nur unzu- 
laiiglich losbare Aufgabe, die man sich gestellt hiitte. 
Die GroBformerei, die GieBerei fiir mittelschweren 
GuB, fur KleinhandformguB, fiir Forminaschinen- 
guB, fiir SonderguBarten stellt jede in sich und jede 
wieder in Verbindung m it einer oder mehreren der 
anderen Gruppen besondere Forderungen, denen auf 
schematischem Wege vielleicht fiir e in en  b e s t im m 
te n  F a li ,  d. h. fiir gegebene Fabrikation und ein 
gegebenes Grundstiiek zum Beispiel, Rechnung ge- 
tragen werden konnte, aber im Hinblick auf die in

jedem praktischen Fali giinzlich yerschiedenen Vor- 
bedingungen ist es eine Unmóglichkeit, die um so 
deutlicher wird, je mehr man sich m it dem Gedanken 
vertraut macht. Aber man kann doch auf einem  
anderen Wege zu einer gewissen Systematik gelangen, 
wenn man einmal ohne Riicksicht auf Einzelheiten  
die in der Praxis auftretenden Bauarten in Vcrbin- 
dung mit dem wichtigsten Gesichtspunkt des inneren 
Verkehrs behandelt, nfimlich dem Weg, den das Eisen  
durchliiuft, oder mit anderen Worten, wemi man die 
yerschiedenen gebriiuchlichen Anordnungsmoglich- 
keiten der Form- und GieBhallen und ihre Lage zu 
den Schmelzanlagen und Putzereien durchgeht. 
Auf diese Weise erhalt man eine Art Systematik, 
indem man voraussetzt, daB die Anfuhr und Rohstoff- 
lager bei oder vor der Sclinielzanlage, die Abfuhr- 
stellen bei der Putzerei liegen. Die Sandzufuhr und 
Altsandruckforderung ist eine wichtige Frage, aber 
im Hinblick auf dic Entwicklung der Idcenprojekte 
im allgemeincn eine solclie zweiter 
Ordnung, sofern es sich nicht gerade 
um Sonderbetriebe handelt, die 
auBergewohnliche Anforderungen an 
dic zu bereitenden und zu fordern- 
den Sandmengen stellen. Deshalb 
mag die Lage der Sandaufbereitung 
dahingestelltbleiben, ebenso die der 
iibrigen Abteilungen, fiir die immer 
eine Losung im AnschluB an das 
Schema zu finden ist. Nach Móg- 
lichkeit soli aber jedes Schema 
durch einen praktischen Fali erganzt 
bzw. erliiutert werden, da die Aus- 
fiihrung doch immer, manchmal 
sogar wesentlich anders aussieht 
ais jenes, so daB manchmal das 
Schema nur noch schwcr zu erkennen 
i s t ; denn das Schema ist dazu d a , in Form  
und Abmessungen des Einzelnen wie des Ganzen 
durch Einschaltungen oder Ausschaltungen au f 
die Bediirfnisse des Sonderfalles zugeschnitten zu  
werden; es ist der Schliissel zu der Losung einer 
bestimmten Aufgabe, nicht dic Losung selbst. Dic 
Abbildung mag das Fehlende jedesmal stillschwei- 
gend ergiinzen. —

Fiir die Anordnungen der Sclinielzanlage g ib t 
es, soviel ich selie, drei Moglichkeiten: erstens mitt- 
schiffs in einem kleinen besonderen Seitenbau. 
(Abb. 17) oder im Seitenschiff selbst liegend, zweitens 
vor Kopf der Hallen, oder drittens mitten in den 
Hallen drinnen. Zu dieser Schmelzanlage ordnen sieb  
dann die Form- und GieBhallen der Zahl und Ab- 
messung nach in verschiedenster Weise an, die oft 
so unregelmiiBig ist, daB sie liberhaupt in kein Schema 
paBt. Es handelt sich dann meist um Fallc, in denen 
ein Stiick der Anlage nach dem anderen hinzu- oder 
angebaut, oder hinzuerworben wurde. Oft merkt 
man aber solchen Anlagen an, wie sie anstreben^ 
sich bewuBt oder unbewuBt irgendeinem bestimm
ten Anordnungsschema anzupassen.

Abbildung 17. 
Einhallonbau, 

Oefen siidlich.
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E in h a lle n b a u . Ein seltener, aber 
in seiner Art interessanter Fali ist der 
Einhallenbau m it seitlich angeordneter 
Schmelzanlagc (Abb. 17). Der prak
tische Fali wird durch die Abb. 18 
und 19 beleuchtet, urspriinglich eine 
StahlgieBerei m it Konverterbetrieb fiir 
Kleinhandformerei. Die Anlage ist 
ausgezeichnet durch eine am Dach- 
binder aufgehangte Elektrohiiiigebahn, 
die alle Nebenabteilungen, Sclnnelz- 
anlage, Kernmacherei, Trockenkam- 
mern, Aufbereitung, Putzerei m it der 
Formerei bzw. GieBerei in Yerbindung 
se tz t.j Denn dies ist das Bezeichnende 

fiir den Einhallenbau, 
daB alle reinen Fabri-
kationsabteilungen in 
der Halle vereinigt sind. 
Wenn in der erwiihn- 
ten Anlage spaterhin 
die Elektrohangebalm  
durch Laufkrane er- 
setzt wurde, so lag ein 
zwingender Grund in- 
sofern vor, ais man zur 
Erzeugung groBer GuB- 
stiicke iiberging, also 
auf Grund der Fabri- 
kationsiinderung iiber- 
haupt den Charakter 
des Einhallenbaues auf- 
heben muBte. Jeden- 
falls war im urspriing- 

lichen Zustand der 
Grundsatz des Ein
hallcnbaues bis ins 
einzelne durchgedacht. 
Abb. 20 stellt im 
Schema den Einhallen
bau mit der vor Kopf 
angeordneten Schmelz
anlage dar und Abb. 21 
gibt den Plan einer 
solchen GieBerei wie
der. Auch hier handelt 
es sich um eineń Klein- 
birnenbetrieb, er un- 
terscheidetsich von der 
vorhergehenden Anlage 
aber durch Verwendung 
des Laufkranes und da- 
rin liegt eine Schwache 
der Anlage bzw. dieses 
Einhallenbaues. Aus 
Abb. 21 erkennt man, 
daB alle wichtigen Fa- 
brikationsabteilungen, 
Kernmacherei, Aufbe
reitung, Putzerei nebst 
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fortschaffen miissen. Fiir 
Kleinhandformbetrieb und 
selbst leichten GuB eignen 
sich also Krane von solcher 
Spannungkaum; zum Ver- 
gieCen der Stopfenpfannen,

Yersandraum und Schmelzanlage, vom Laufkran be- 
herrscht werden. Aber es kann immer nur ein Lauf
kran das Eisen bei den Oefen abholen. Soli ferner 
der Einhallenbau seinen Zweck erfiillen, so darf er 
unseres Erachtens unter eine gewisse Breite, die 
viellcicht bei 22 oder 25 m liegt, niclit heruntergehen. 
Fiir solche Breiten aber kommen immer ziemlich 
schwere Krane in Frage, die, sollen sie vollkommen 
ausgenutzt werden. aueh eine entsprechende Last

Pfannen, die ja immerhin ein ziemliches Gewicht 
haben, gingen sie an, aber hinderlich bleibt, daB immer 
nur ein Kran mit einer Pfanne das Eisen abholen 
kann. Man kann sich schlieBlich mit fahrbaren Pfan
nen, die von einem zweiten oder dritten Kran aufge- 
nommen werden, helfen. Wird GroBguB in einer sol- 
chen GieBerei hergestellt, so bekommt der GieBbetrieb 
und GuBtransport doch etwas SchwerfaUiges. Fiir 
stationiire Arbeiten ist diese Hallenanordnung be-

Abbildung 20. 
Einhallenbau, 

Oefen vor 
Kopf.Abbildung 19. Inneres des Einhallenliaues naeh Abbildung 18.
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Abbildung 21. Einhallenbau mit Laufkran.
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■sonders storend, weil ein flotter, durchlaufendćr Ver- 
kehr so gut wie ausgcschlossen ist. Konsolkrane sind 
bei den groBeren Ilallenbreiten wohl moglieh, er- 
fordern aber, soli das Arbeitsfeld moglichst ganz be- 
herrscht werden, groBe Ausladungen und um so 
schwercre Stutzenkonstruktionen, je grdBer jene und 
ilire Tragfiihigkeit sind. Einen Ausweg bietet schlieB- 
lich die Teilung der Hallen in zwei Kranfelder, indem 
man die innere Laufkransehiene in der Daclikon- 
struktion auihangt, wie in Abb. 22 skizziert ist. 
Dann wird aber das Umsetzen von einem Arbeits
feld ins andere notig, fallt aber nicht so sehr ins Ge
wicht und die gesamte Hallenbreite ist weniger be- 
schrankt. Im ganzen ist diese Anordnung wenig an- 
passungsfahig.
_• Z w e ih a llen b a u . Ganz anders und besser liegen 
dic Verhaltnisse bei dem Zweihallenbau, d. h. jener 
Bauweise, die dureh ein breiteres FormschiH und ein 
schmaleres Schiff zur Aufnahme der Nebenabtei- 
lungen gekennzeichnet ist. Man muB sich des ofteren 
«iner solchen Anordnung bedienen, z. B. wenn das 
Grundstiick langgestreckt und so schmal ist, daB die 
Breite nicht fiir mehr ais zwei Hallen zureicht bzw.

•Schnrff a,-7> Scfrnrtf- c -&

man zuweilen auf diese Bauweise ais Yorstufe sozu- 
sagen vom symmetrischen Dreihallenbau insofern, ais 
man vorlaufig das zweite Seitenschiff nicht ausbaut 
und fiir Erweiterung vorbehalt oder aber, wenn man 
einfach zwei Formhallen nebeneinander setzt. Die 
beiden letzten Falle darf man aber nicht mit dem erst-
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genannten verwechseln, weil die Grundbedingungen 
andcre sind. Bei dem zuerst erwalmten Fali (Abb. 23), 
ein Formschiff neben einem Seitenschiff, maclit sich, 
sofern das Formschiff mit der freien Langsseite nach 
Osten oder Kordon blickt, vor allem der Vorzug 
bester Belichtung geltend. Es gibt uberhaupt keinen 
weiteren Fali, der so giinstige Belichtungsmoglich- 
keiten bietet; Voraussetzung ist allerdings, daB man 
hier das Daclioberlicht so ausbildet, wie das Profil 
in Abb. 24 zeigt, d. h. ais steil und hocli ansteigendes 
Parabeldach. Man kann dann den Boden in seiner 
ganzen Breite vollkommen reflexfrei durch unmittel- 
baren Liehtcinfall von Kordon oder Osten her be- 
lichten. In einer vom Verfasser geplanten GieBerei 
dieser Art ist es taghell und durch den steilen Dach- 
anstieg ist eine auBerordcntlich wirkungsvolle Ent- 
liiftung mittels durchlaufender Laternen und Jalou- 
sien gesicliert. In der betreffenden GieBerei werden 
auch vorlaufig Pfannen und Birnen getrocknet und 
die Formen abgegossen, die Luft ist immer bis 
ans Dach ohne kiinstliche Mittel auf groBe Ent- 
fernungen hin vollig durchsichtig und rein, d. h. 
so rein, wie es ein GieBereibetrieb zur Zeit des 
Giefiens uberhaupt zulaBt. Will man dic Formerei 
gSnzlich frei von Diimpfen und Gasen haltcn, so 
muB man zu anderen Mittel 11 greifen, von denen 
weiter unten die Rede sein wird. Aber auch bei 
dem Zweihallenbau maclien sich Schwierigkeiten 
geltend, die minder groB sind, wenn man genug Bau- 
grund zur Verfiigung hat, auf dem man Neben- 
gebiiude errichten kann. Ist das aber nicht der Fali 
und ist man Raumbeschrankungen unterworfen, 
die ja, wie gesagt, gerade zum Zweihallenbau driingen, 
so miissen fast alle Nebenabteilungen und Neben- 
betriebe in dem Seitenschiff untergebracht werden

und das ist einfach nicht immer, móglich, weil der 
prozentualc, an der zugehorigen Formflache ge- 
messene Bodenflachenbedarf fiir die siimtlichen Keben- 
abteilungen den in dcm ebenso langen Seitenschiff 
zu Gebote stehenden Fliichenraum bei weitem iiber- 
steigen kann, auch dann, wenn man nur die notigsten 
Riiume fiir Schmelzanlage, Kermnacherei, Aufberei- 
tung, Trockenkammeranlagen, Putzerei dort unter- 
bringen muB. Das ist naturlich der denkbar ungiin- 
stigste Fali. Gewohnlicli reicht jedoch der Raum 
wenigstens fiir alle genannten Abteilungen aus, auBer 
fiir die Putzerei. Aber wohin mit den ubrigen Ab
teilungen, Magazin, Heizanlage, Geblase- und Ma- 
schinenraum, Wasch- und Ankleideriiume, Bureaus, 
Laboratorien, Modelltischlerei, Modellager? Es 
gibt dann eben keinen anderen Ausweg ais den, 
das ganze Seitenschiff zuniichst einmal auf scine 
ganze Lange hin zu unterkellern und mit Lichtschacht 
zu versehen, der die Kellcrgeschosse belichtet, und 
so viel Obergeschosse aufzusetzen, wie von den eben 
aufgczahlten Abteilungen beansprucht werden. Die 
weitere Untertcilung muB dann naturlich genau durch- 
gearbeitet werden. Einen von mir in der Praxis durcli- 
gefiihrten Fali kann ich leider nicht vorfiihren, in- 
dessen unterrichtet dóch ein anderes in der Abb. 24 
wiedergegebenes Schema iiber dic Richtung der Aus- 
fuhrung. Die weitgeliende Unterteilung des siid- 
lichen Seitenschiffes gelit aus Sclmitt g—h soweit 
hervor, daB sich weitere Einzelheiten hier ersparen 
lassen. Ein typischer Zweihallenbau,wohl der groBte 
seiner Art, ist bereits in Abb. 10 wiedergegeben, er 
vereinigt in sich Grau- und StahlgieBerei; Belichtung 
erhalt er von Osten. Das Seitenschiff ist auf der 
Lange der GraugieBerei hin in Erd- und ObergeschoB 
unterteilt (Sclmitt a—b). (Fortsetzung folgt.)

Aus Fachyereinen.
American Institute of Metals.

Im AnschluB an die Tagung der American Foundry- 
men’s Association in Cleveland fand vom 11. bis 15. Sep- 
tember 1916 die alljahrliche Hauptyersammlung des 
Institute o£ Metals statt, die sich eines auBergewóhnlich 
guten Besuches erfreute; yon den 350 łlitgliedem des 
Institutcs waren 150 zugegen. Im Gegensatz zu friiheren 
Tagungen, auf denen dio MetallgieBerei eine ziemlich 
untergeordnete Rolle gespielt hatte, war ihr diesmal ein 
voller Sitzungstag eingeraumt. Diese Anordnung bewabrto 
sich so gut, daC man beschloB, sie auch fiir die Zukunft 
beizubehalten. Ein Antrag, das Institute of Metals yollig 
mit der American Foundrymen’s Association zu verschmel- 
zen, wurde dagegen abgelehnt, da doch viele Mitglieder 
den GieBereifragen vollig fem stehen und ais Folgo einer 
Verschmelzung die allmahliche Vemaeblassigung des nicht 
gieBereitechnischen Stoffes zu befurchten sei. — Die 
GieBereitagung gestaltete sich dann sehr anregend.

W. H. B a sse lt berichtetc iiber
Einheitsabmessungen der Schmelztiegel

und legte einen diesbeziiglichen Entwurf vor, der zwar 
yon der Yersammlung genehmigt, aber nicht zur endgul- 
tigen Gnmdlage erklart wurde.

Einen recht bemerkenswerten Vortrag brachte 
C h arles  Paok  iiber dio 1

Entwicklung der PreBguBverfahren
yon ihrem Entstehen an bis zum gegenwiirtigen Stando. 
Der Vortrag wurde durch eine groBo Zahl von Lichtbildem 
belebt.

E. A. B arn es yerlas eine Arbeit:
Die MetallgieBerei, 

worin der heutige Stand der MetallgieBerei mit dcm 
yor 30 Jahren besteliendcn yerglichcn wurde. Damals 
hatto man zum Schmelzen nur die Wahl zwischen Kohle 
und Hartkoks, wahrend heute olgefeuerto Schmelzanlagen 
und yerschiedene elektrische Oefen den alten Schmelz- 
yerfahren gefahrlichen Wettbewerb machen. Die PreBluft, 
ein friiher unbekanntes Mittel, wird heuto dem GieBerei- 
betriebe mannigfach nutzbar gemacht. Der Vortragendo 
yerwies dann eingehend auf die Vorteilo des Ueberzichens 
yon Holzmodcllen mit einer dunnen Metallschicht m it 
Hilfo des Sehoopsohen Zerstaubers (Schoop pistol). 
Dunnen, zerbrechlichen und yielgestaltigen Modellen 
kann mit einem so aufgetragenen Kupfer- oder Aluminium- 
bezuge eine wesentlich groBero Lebensdauer yerliehen 
werden. In  jungster Zeit wird Aluminiumabgiisscn die 
friiher sohmerzlioh yermiBto Polierfiihigkeit durch Zusatz 
yon 8 bis 10 % Zinn zur iiblichen Aluminiumkupferlegie- 
rung in glanzender Weise yerliehen. In  naohster Zukunft 
sind insbesondere weitere erhebliche Yerbesserungen und 
Fortschritte im Schmelzen und Legieren zu erwarten
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In der sich anschlieBenden Ausspraehe wurde auf 
yerschicdeno Mangel des Schoopschen Verfalirens liingc- 
wiesen, dio darin bestehensollen, daB es die seharfen Kanton 
abschleifo und das Metali nicht immer gleichmaBig ver- 
teile. Von anderer Seite wurde dagegcn betont, daB diesen 
Mangeln durch Behandlung mit feinstein Sand aus einem 
Sandstrahlgebliise und nachfolgender Glattung mit einer 
Polierscheibe zu begegnen sei. Es lassen sich dann durch- 
aus bcfriedigende, gleichmaBige und dauerhafte Metall- 
beziigo sehr gut erreichen.

W. A r th u r  erorterte das 
Auftreten von Rissen (seasoning cracks) und den allmfih- 

lichen Zerfall (self annealing) von MetallguBteilen.
Da diese Ersoheinungen erst nach Jahren eintreten, 

wird ihr Studium sehr erschwert und yerzijgert. Solclie 
Seliiiden tretcn sehr viel hanfiger auf, ais man im nllge- 
meincn annimmt, und wurden in jiingster Zeit insbesonderc 
auch an gezogenem Metali, z. B. an Patronen .und Ge- 
schoUhulsen, fostgestellt. Vielfaoh konnte man ilmen 
durch Aenderungen im Herstellungsverfahren entgegen- 
wirKen, doeh stoht man noch immer der Sache ziemlich 
unsichor gegeniiber. Jedenfalls hat sich aber noch kcin 
zuverliissiger Anhaltspunkt fiir dio vielverbreitetc Meinung 
gefunden, daB gewisso Verunreinigungen, wic Blei oder 
Kadmiutn, dio Ursache dieser Ersoheinungen wiiren.

P. E M c K in n e y  behandelto das
GieBen von Aluminium.

Vorsichtig bemessene Manganzusatze wirken hartend 
und festigkeitserhóhend, olmc die Geschmeidigkeit (Dehn- 
barkeit) zu beeintriichtigen. Die Abgiisse lassen sieh gut 
bearbeiten, und der yerhaltnismiiBig geringfiigige Zusatz 
crmoglicht es, das spczifische Gewicht der Endlegierung 
nooh unter dem der gebrauchlichsten Legierung Nr. 8 
zu halten. Bei yorsichtiger Behandlung konnen rotbrucli- 
artigc Ersoheinungen durchwcg yermieden werden, und 
es lassen sich dann dio schwierigsten Abgusse ohne irgend- 
weloho Fiihrlichkeiten herstellen. In der ansclilieBenden 
Ausspraehe wurde betont, daB sich dio fast allgemein 
gebrauchlichcn guBeisomen Schmelz- und GieBtiegel fiir 
Aluminium nicht eignen, weil sio ihm Eisen abgebcn. 
Etwas besser seien schmiedeisemo Tiegel; Graphittiegel 
miissen mit einem kicselsśiurearmen Futter yersehen 
werden. In der Washingtoner Marinewerkstatt gehe man 
sogar so weit, selbst dio Putzstocke mit Ton (Lehm) zu 
iibetziehen.

C. P. K a r r  verlas einen Bericht iiber
Festlgkeitsversuche an Zinkbronzen.

Er hatte in fiinf yerschicdenen GioBereien Probestiibo 
derselben Legierung yon 88 % Cu, 10 % St und 2 % Zn 
gieBen lassen. Dio Stabo aus frischem ltohmetall zeigten 
insgesamt bessero teclmische Eigenschaften, insbesondero 
groBere Zugfestigkeit, Dehnung und Streckung ais Stabo 
aus Metali zweiter oder gar dritter Schmelzung. Fiir beide 
Falle — frisches und umgeschmolzenes Einsatzmctall — 
ergaben in Schalen gegosseno Probestabe hohere Festig- 
keitswerto ais in Sandformen gegossene.

Einen bemerkenswerten Vortrag hielt E. J. Jo n so n
iiber

Mangel an Metallabgussen,
die weder durch auBerliche Untersuehung noch durch 
Wasserdruckprobcn feststellbar sind. Solche Mangel be- 
ruhen zum groBen Teil auf Verunreinigungen dureh Oxyde, 
insbesondero Garschaum. Das einzige Jlittel zur Fest- 
stellung solch mangelhafter Beschaffcnheit bildet die 
Festigkeitsprobe. Kein Bronze- oder RotguBteil darf bei 
70 kg/qcm Druck auch nur im geringsten schweiBen.

Is t dies dennoeh der Fali, so ist die Ursache in oxydischen 
Verunreinigungen zu suchen. Dem Fehler laQt sich, abge- 
sehen von der Verwendung nur einwandfreier Metalle, 
hauptsaohlich durch richtigo Anordnung der Eingiisse, 
Anschnitte und Steiger begegnen. Starko Quersclmitte 
diiifen nicht durch sehwachere gespeist werden, denn der 
stiirkere wiirde dabei nur so lange mit Metali yersehen 
werden, ais der andero noch nicht erstarrt ist. Wahrend 
seines Erstarrcns wird der schwachero Quersehnitt dem 
stiirkeren sogar Metali entziehen und so in ihm zumindest 
ein loekeres Gefiige, in sclilimineren Fallen selbst Porositat 
oder groBere Hohlraume heryorrufen.

S. W. M iller berichteto iiber ausgedehnte
autogene SchweiBversuche,

die zur Erkenntnis gefiihrt haben. daB ais SchweiB- 
(Lot-) Metali nur eino Legierung aus Kupfer, Eison und 
etwas Aluminium brauchbar ist. Zinnhaltige Legierungen 
haben sich zur SchweiBung zinnhaltiger Abgusso nicht 
bewahrt, da sio das yorhandeno Eutektikum storend ver- 
mehrten. Ebensowenig war ein Zinkgchalt zur Ausfiihrung 
guter SchweiBungen geeignet, denn er bewirkto starko 
Porositat der SchweiBstelle. Ein Gehalt yon nur 0,05%  
Al hat sich zum SchweiBen yon Manganbronzen gut be- 
wiihrt, er scheint dabei geradezu dio Hauptrolle zu spielen.

J. M. B a tem an n  besprach die
Lagerhaltung der Altmetalle

auf dem Hawthome-Werke der Western Eleetrio Com
pany, wobei insbesondere die ungeheuren monatlich an- 
fallenden Metallmengen im Wcrte von 0 Millionen M 
(1,5 Mili. $) bemerkenswert erseheinen. Es liandelt sich 
darum, allmonatlich durclischnittlich 100 t  Bronze- und 
RotguB, 180 t  Kupfer, 17'/2 t  Neusilber, 89 t  Eisen und 
Stahl, 4 t  Garschaum und 833 t  Blei zu empfangen, zu 
lagem und richtig wiedor weiterzulciten, was auf Grund 
der trcfflichen Anordnungeu regelmaBig tadellos yor sich 
geht.

F. T a g g a r t erorterte die
Ruckąewinnung des Metalles aus der Kratze,

ohne sonderlich Ncues zu bieten. In der anschlieBenden 
Ausspraehe wurdo darauf hingewiesen, daB die seither 
iiblichen Yerfahren, bei denen die Kratze unmittelbar 
nach dem Zermahlen in irgendeiner Miihle naB ausgosiebt 
wurde, recht mangelhafte Ergebnisse gebracht haben, 
da man etwa 8 bis 10 % des Kupfers dabei yerlor. In 
jiingster Zeit hat ein Werk1) ausgezeiehnete Ergebnisse 
durch Zwischenschaltung eines Konzentrationstisches er- 
zielt. Sie konnte damit den ganzen Mctallgehalt bis auf 
etwa V, % des urspriinglich yorhandenen Kupfers wieder- 
gewinnen.

Ueber die
Herstellung dunnwandigen und groCflachigen Ornament- 

gusses
sprach R. S. B. W allaco  und bot damit eine Anleitung 
zur Herstellung solcher Abgusse, die dereń ganzen Werde- 
gang von der Sandaufbereitung bis zur GuBputzerei 
umfaBte.

S. D. S lee th  schloB die Reihe der fiir die Metall- 
gieBerei unmittelbar bemerkenswerten Darbietungen mit 
einem Vortrage iiber die

Herstellung luftdichter Metallabgusse,
auf den wir noch niiher eingehen werden.

l ) Die Titanium Alloy Mfg. Co., Niagara Falls, N. Y.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

20. August 1917.
KI. 21 h, Gr. 9, G 44 690. Sohutzmantel fiir dio 

Wicklungen der in elektrische Induktionsofen eingcbauton 
Transformatoren. Gesellschaft fiir Elcktrostahlanlagcn 
m. b. H., Siemensstadt b. Berlin, u. ®ipl.«3ng. Wilhelm 
Rodenhauser, Volklingcn a. Saar. I

23. August 1917.
KI. 7 o, Gr. 20, I  16 882. Verfahren zum Runden 

der Endcn von Rohren groBeren Durchmessers unter 
gleiohzeitigem Profilicren mit Hilfe von Rollen oder Walzen.
2)ipl.*3ng. Johannes Ingrisch, Barmen, Wertherstr. 48.

KI. 10 a, Gr. 22, N 16 825. Verfahren zur Hcrstellung 
von festem Koks aus gasreicher Kohle. Georg Niokisch, 
Bcuthen, O.-S., Hindenburgstr. 4.

KI. 24 f, Gr. 15, D 32 834. Staueinrichtung fur Kettcn- 
rost-Koksfcucrungcn mit festliegender Staubriicko und 
einem darunter bcfindlichen mehrteiligen Staukorper, 
dessen Einzelteile zurtickweichen konnen. Doutscho Bab- 
cock & Wilcos Dampfkessel-Werke Akt.-Gcs., Oberhausen, 
Rlild.

KI. 40 a, Gr. 2, 51 55 765. Vorrichtung zum Ent- 
sohwefeln und Zusammonsintcrn von metallhaltigem, 
pulverformigem Gut duroh Verblascn. Zus. z. Pat. 204082. 
Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, Akt.-Gcs., 
Frankfurt a. M.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
20. August 1917.

KI. 10 a. Nr. 666 473. Bewcglichcr Koksvcrtciler 
zum Ausbreiten des Inhaltes von Kammerofen naeh dem 
AusdrUcken. Julius Kratz, Dortmund, Knappenberger- 
straBo 96 E.

KI. 10 a. Nr. 666 719. Koksausdriickmaschino mit 
Turabhebevorrichtung. Hugo Freshel, Duisburg a. Rh.

KI. 18 a. Nr. 666 660. Gichtstaubsauger fiir' Hooh- 
ofen. Johann Klein, Cluingcn i. Lothr., u. Ernst Storoh, 
Miinohen, Dachaucrstr. 189.

KI. 24 b. Nr. 666 516. Gasfeuerung. Westfalisohe 
Maschinonbau-Industrio G. Moll & Co. A. G., Neubeckum
i. Westf.

Deutsche Relchipatente.
KL 31 b, Nr. 296 634, vom 23. Marz 1915. B ad isohe 

M aso h in en fab rik  und  E iseng ieB ere i vorm . G. S e 
bo ld  un d  S ebo ld  & N eff in  D u rlach  i. B aden. 
RitUlformmaschine mit lósbarer WendcplaUe.

Die Formmaschino gehort zu der Gattung von Ruttel- 
formmaschinen mit lósbarer Wondeplatte, die an der

platte erst dann gedreht werden kann, wenn sio mit der 
Form in festo Verbindung gebracht worden ist. Diea- 
wird bowirkt duroh eine an dem Wenderahmen a ver- 
sohiebbare Stellschiene b, deren Nocken c unter Noeken d 
greifen und dadurch eino Drehung des Wendeplatten- 
rahmens a verhindorn. Die Stellsohiene b -wird luerbei in 
Lage gehalten dureh in an ihr vorgeseheno Einscbnitte 
eingreifendo Stangen c, die ihrerseits mit versehiebbaren 
Riegeln f, welcho den Wenderahmen a mit der Modell- 
platte g verbinden, zusammenwirken. Die Stellschiene b 
kann zur Frcigabe des Wendcrahmens a zweeks Wendens 
erst dann verschoben werden, wenn dio verschiebbaren 
Riegel f in Eingriff mit der Modellplatto g gekommen 
sind.

KI. 31 a, Nr. 294 767,
T om  19. Juni 1915. G e- 

b riid e r W agner, 
D a m p fk e s se lfa b rik  in  
C a n n s ta t t .  Schmelzlie- 
gelo/en mit unmittelbar 
gegen den Tiegel gerich- 
teter Ueizflamme.

Der Tiegel a  ist, da
mit er duroh die dureh 
den Brenner b erzeugto 
Hoizflammo gleichmiiBig 
beheizt wird, im feststo- 
henden Ofen drehbar 
angeordnet. Wahrend des 
Betriebes wird er dau- 
ernd gedreht.

KI. 31 c, Nr. 295 618, vom 10. Februar 1915. F o re ig n  
P a te n ts  C o rp o ra tio n  in  Now Y ork. Qiepver/ahren 
fur Oegenstdnde aus Metallen von verschiedenem Schmelz- 
punkte.

Boi der Herstellung yon Gegenstanden dureh GieBen, 
die aus zwei Motallen von Tersehiedenen Schmelzpunkten 

bestehen, hat man bisher die Form a 
samt der Einlage b aus dem leichtor 
schmelzbaren Metali vorgewarmt. 
Hierbei kann jedoch beim nunmehri- 
gen GieBen des schwerer schmelz
baren Metalles o dio Metalloinlage b 
leioht gcschmolzen werden. Um 
dies zu verhiiten, soli naeh dem 
neucn Verfahren nur die lEinlago 
yorgewarmt werden, nicht aber auch 
dio Form. Letztoro absorbiert dann 
beim GuB so viel Warme aus dem 

GuBmetall, daB die Einlage b niobt mehr Gcfahr lauft, 
geschmolzen zu werden.

KL 7 a, Nr. 296 247, vom 1. Dezember 1914. E w ald  
R o b e r in  W eidenau , Siog. BremsmrrichtuTig fur das 
Vorholgestangc tton Pilgerschriltwalzwerken.

Dio Bremsvorrichtung besteht aus elastisch ge
lagerten Bremsbacken a, dio quer zur Bewogungsrichtung;

Riittelbewegung nicht teilnimmt, sondern erct naeh bo- 
endetom Riitteln mit der Form yerbunden wird. Erfin- 
dungsgemaB wirkt die Kupplung zwischen Wendoplatte 
und Eorm mit einer Vorrichtung zur Yerliinderung des 
Drehens der Wendoplatte so zusammen, daB die Wendo-

*) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedennann zur Einsioht und 
Einspruoherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

des Gestiinge3 b auf einen in der Vorschubrichtung^sich> 
kegelig yerjiingenden Toil des Gcstanges wirken. Da dio> 
Federspannung dureh Anziehen von Schrauben o geregelt, 
werden kann, 14Bt sieh die Endstcllung des Werkstuckes d 
genau bestimmen.
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Zeitschriftenschau Nr. 8.1)
Allgemeiner Teil.

Geschichtliches.
Dr. Edmund O. von Lippmann: U ober ohem ische 

P a p y r i des 3. J a h rh u n d o r ts  n. Chr. [Chem.-Zg. 1917,
21. Juli, S. 589/90.]

Elsa B. Hammarskióld: U eber schw edisches 
O sem undeisen.* Schwcdisoho Uebersetzung der in 
lateinisoher Spraoho abgcfaBten akademisehen Abhand- 
lungen von P. S axho lm , Upsala 1725. [Biad for Bergs- 
handteringens Vanner 1916, 2. Heft, S. 71/98.]

.Heinr. Benard: E in  m itto la l te r l io h e r  G rab-
kreuzg ieB er in  d e r Eifol.* [Rheinisoher Ver. f. Denk- 
malpflege u. Heimatsehutz 1917, Juli, S. 95/9.]

Dr. E. Neubauer: M agdeburger G lookengieB er. 
[Z. GieBereiprax. 1917, 28. Juli, S. 427/8.]

O. Vogel: Lose B lśitte r aus d e r  G esohiohte des 
Eisens.* Die Anfange der Metallographie. Fortsetzung. 
[St. u. E. 1917, 19. Juli, S. 665/9.]

A braham  G o ttlo b  W erner. Zum lOOjahrigen 
Todestage. [Z. GieBereiprax. 1917, 21. Juli, S. 415/6.] 

V. A. Wilkes: Z ur G esohiohte d e r D am pfm a- 
scliinen. [Ir. Coal Tr. Bev. 1917, 27. April, S. 477.]

Wirtschaftllches.
Dr. Wilhelm A. Dyes: D eu tseh lan d s  K riegsfo lge- 

ze it u n te r  B eriio k s io h tig u n g  von K ohle  u n d  Erz. 
[Gliiokauf 1917, 7. Juli, S. 524/9; 14. Juli, S. 539/44;
21. Juli, S. 555/62.]

Dr. P. Krusch: U ober das S inkcn  d e r u n te re n  
B au w iird ig k e itsg ren zo  d e r E rze  im K riego  in 
fo lge d e r  ho h eren  M eta llp re iso  un d  d e r F o r t-  
s c h r i t te  der T echn ik . [St.u. E. 1917,19. Juli, S. 680/1.] 

Rechtliches.
Dr. B. Sohmidt-Ernsthausen: Aus dem  K a r te l l-  

reoh t. [St. u. E. 1917, 12. Juli, S. 656.]
Dr. R. Sohmidt-Ernsthausen: V o rlau fige  B au- 

und  B e tr ie b so rla u b n is  fiir G esohoB fabriken. [St.
u. E. 1917, 12. Juli, S. 655/6.]

Technik und Kultur.
G ese llseh a ft von F reu n d o n  und  F o rd e re rn  

d e r K hein isohen  F ried rio h -W ilh e lm s-U n iv e rs i-  
t a t  zu B onn , E. V. [St. u. E. 1917, 19. Juli, S. 679.] 

Dr. H. Straube: E isenguB  un d  G rab m alk u n st.*  
[Rheinischer Vorein fiir Denkmalpflcge und Heimatsehutz 
1917, Juli, S. 62/86.]

Dr. jur. F. W. Bredt: E isenguB  im R h e in g e b ie t 
und  in d e r L ite ra tu r .*  [Rheinisoher Verein fiir Denk- 
malpflege imd Heimatsehutz 1917, Juli, S. 86/94.] 

Sonstiges.
Henryk Goldmann: S ch w efe lsau regew innung

aus B le ierzen . [St. u. E. 1917, 19. Juli, S. 681.]

Soziale Einrichtungen.
UnfalWerhtitung.

l?$r.«Q;ng. e. h. G. Rohn: U n fa lly c rh iitu n g  und  
B e tr ie b se rh a ltu n g  beim  R iem en b e trieb .*  [Soz.- 
Teohn. 1917, Aug., S. 127/32.]

Erik y. Odelstiema: E in ige  Sohutzm aB nahm en  
gegen T ran sm iss io n s - U nfalle.*  [Soz.-Teohn. 1917, 
Aug., S. 122/6.]

'Brennstoffe.
Braunkohle.

Dr. J. Walther: G eologisohe P rob lem e der 
B rau n k o h len lag e r. [Braunkohle 1917, 6. Juli, S. 117/8,]

l) Vgl. St. u. E. 1917, 25. Jan., S. 86/93; 22. Febr., 
S. 189/93; 29. Marz, S. 314/7; 26. April, S. 408/11; 31. Mai, 
S. 530/4; 28. Juni, S. 618/20; 26. Juli, S. 701/3.

Steinkohle.
J. TribotlfLaspióro: D as K o h len b eck en  dor 

Saar.* Berg- und Hiittenmannische Studio. [Gćn. eiv. 
1917, 21. Juli, S. 33/9.]

D as Z e n tra lk o h le n fe ld  S o h o ttlan d s . [Ir. Coal 
Tr. Rov. 1917, 6. Juli, S. 6.]

Dio neuso h o ttiso h o n  K oh lonfo lder. Ergebnisse 
der Tiefbohrung im Clyde-Tale. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 
15. Juni, S. 683.]

Mertens: D ie K oh lenyorkom m on Serb iens.*  
[Braunkohle 1917, 20. Juli, S. 133/7.]

Koks und Kokerelbetrieb.
F o r ts o h r i t te  in  d e r K o k e re ip rax is . [Ir. Coal 

Tr. Rev. 1917, 29. Jmii, S. 738.]
Oskar Simmersbach: U eber das L osohen  des 

K okses.* [St. u. E. 1917, 12. Juli, S. 656/7.]
Erdol.

Dr. Heinr. Offermami: Dio E rd o le  des W ietze- 
S to in fo rd e r E rdo lg eb ie te s . [Petrol. 1917, 4. Juli, 
S. 971/3.]

Erze und Zuschlage.
Eisenerze.

E ise n e rz y o rra te  und  -fó rderung . Kurzer Aus- 
zug aus einem umfangreiehen Bericht (140 S.) von G. C. 
Lloyd. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 29. Juni, S. 737.]

R. Moroni Kendrick: E isen e rze  im F o ro s t of 
D ean. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 25. Mai, S. 603.]

J. Tribot - Laspidre: Die E iso n e rz la g o rs ta t te n  
L o th ringens.*  [Gśn. Civ. 1917, 7. April, S. 217/27.}

Molybdanerze.
D as groB te M olybdanyorkom m on in N or- 

wegon wurdo kiirzlich in Salten aufgefunden. Der Gang 
erstreokt sieh auf eino Lange yon 2 km und besitzt 1 y2 bia
2 m Breite. [T. Ukebl. 1917, 27. Juli, S. 5 des Anzeigen- 
teils.]

Feuerfestes Materiał.
AUgemeines.

F e u e rfe s te s  M ateria ł. AussohuB-Bericht, er- 
sta tte t auf der letzten Versammlung der Institution of 
Gas Engineers. [Ir. CoalTr. Rev. 1917, 15. Juni, S. 681/2.] 

Cosmo Jons: E ig en so h a ften  des in  d e r E iscn - 
und  S ta lil in d u s tr ie  y e rw en d e ten  feu e rfes to n  M a
te r ia ls . [Engineering 1917, 4. Mai, S. 439/40.]

F eu o rfe s te s  M a te ria ł fiir S tah lo fon . [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1917, 25. Mai, S. 604.]

Schlacken.
Hochofenschlacke.

H  Burohartz und O. Bauer: V ersuohe m it H ooh- 
ofensohlaoke.* [St. u. E. 1917, 5. Juli, S. 626/33;
12. Juli, S. 646/55; 19. Juli, S. 670/8.]

Ferdinando Pagliaro: H oehofensohlacke.*  [Rass. 
Min. 1917, 16. Juni, S. 77/84.]

M  Gary: H oohofensch laoke a is E ise n b a h n - 
soho tte r.*  Eine Reihe von Hoohofenschlacken wurden 
in einer rotierenden Trommel auf StoB- und Reibungs- 
festigkeit gepriift. Zum Vorgleich wurde Basalt, Granit 
und Syenit herangezogen. Wesentliohe Unterachiedo 
zwischen den Sohlaeken und den natiirlichen Mineralien 
bestanden nicht. [Mitt. Materialpr.-Amt 1916, Heft 6/7. 
S. 464/6.]

W erksbeschreibungen.
D ie N eu b au ten  des M unohener K rupp-W erkes. 

[St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 697.]
H. Hlies: D ie A nlagen  d e r P ae ifio  C oast S tee l 

C om pany in  San F ran c isco  und  S e a t t le ,  W ash.* 
[The Ir. Ago 1916, 27. Juli, S. 175/7. — Vgl. St. u. E. 
1917, 19. Juli, S. 678/9.]

Zeit0chrilltmerze.ic.hnia nebst Abkurzungcn sithe Seite 86 bis 88.
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Feuerungen.
AUgemeines.

B rennsto ff-O ekonom ie . [Ir. Coal Tr. Rev. 1917,- 
29. Juni, S. 731/2.]

Pradel: N euerungen  an E eu o ru n g san lag en  fiir 
fe s te  B rennsto ffe .*  (Vierteljahresbericht.) Wander- 
rost mit abgestiitzten Rostbahnen, Untenvindwanderrost, 
Torfstaubfeuerung mit BronnBtoffzufuhr entspreohend 
dem Dampfdruck, Besehickungsvorrichtung fiir Schacht- 
ofen mit gasdichtcm AbschluB, Beschickungsvomchtung 
fiir Miillofen, Schiffskessel mit Howdenzug und Vorwar- 
mer (Bauart Vulcan), Grudeherd, SchornsteinverschluB 
fiir Sehornsteine mit Luftkanalen, Vorrichtung an Ofen- 
tiiron gegen das Herausfallen von glUhendem Brennstoff. 
[Eeuerungstechnik 1917, 16. Juli, S. 233/7.]

Eranz Torkar: E r p rób  te r  W eg zu r K ohle n e rsp a r-  
nis. [St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 696/7.]

Gasfeuerungen.
Horaee M. Tliornton: D ie V erw endung  von 

K oh lengas fiir in d u s tr ie llo  Zwecko im K riege.* 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 20. April, S. 433/6.]

Gaserzeuger.
B. Schapira: TJeber d ie neu esto  E n tw iek lu n g  

d e r  G aserzeuger. [Z. f. Dampfk. u. M. 1917, 27. Juli, 
S. 233/5; 3. Aug., S. 243/7.]

Ausnutzung mlnderwertlger Brennstoffe.
Ph. Stauf: V erhe izung  von  g e rin g w ertig en  

B raunkoh len .*  [Z. d. Bayer. Rov.-V. 1917, 15. Juli, 
S. 108/10; 31. Juli, S. 115/7.]

Abt: V erfeuerung  yon m in d o rw ertig en  K oh- 
le n s o rtc n  und  von K oksg rus im s ta d tiso h e n  E lek - 
t r iz i ta t s w e r k  S tu t tg a r t .*  [Mitt. Elektr. W. 1917, 
Juli, S. 258/63.]

D ie w ir tsc h a ftlio h e  V e r w e n d b a  r k e i t  v o n 
K oksataub .*  Beschreibung der Brikettanlago der 
Beckton-Werke, London. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 25. Mai, 
S. 607/8.]

Dampfkesselfeuerungen.
Dr. W. Kuminor: E le k tr is c h e  D am pfkcsse l- 

he izung  ais N o tb eh e lf  fiir schw eizo risohe E ise n 
b ah n en  m it D am p fb e trieb . [Schweiz. Bauz. 1917,
7. Juli, S. 5/6.]

L. Thormann: Z ur F rag e  d e r c le k tr ise h e n  
H eizung  der L o k o m o tiv k csse l. [Sohweiz. Bauz. 
1917, 21. Juli, S. 33/4.]

R ep lik  zu r K r i t ik  d e r  c le k tr is e h e n  Loko- 
m o tiv k esse l-H e izu n g . [Schweiz. Bauz. 1917, 21. Juli, 
S. 34/6.]

Heizversuche.
P. Schmiedor-MeiBen: B e tr ie b se rfa h ru n g e n  iiber 

d ie V erfeu eru n g  von F o rd e r-  bzw. R ohkoh le  auf 
W anderro sten .*  [Mitt. Elektr. W. 1917, Juli, S. 263/4.] 

Oefen.
G liihofen fiir  groBe S ohm iedestiioke, Schrau- 

benwellen u. dgl.* [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 29. Juni 
S. 733.]

N euer S a lz b a d h a rte o fe n . Beschreibung eines 
neuen Tiegelofens m it Vorwarmekammer naeh C. Hiitter, 
Cothen. Geeignet fiir fcinmechanische Werkzeugmache- 
reien. Ausgefiihrt mit Gas- und Oelfeuerung. D. R. P. 
292 048. [W.-Techn; 1917, 1. Juni S. 203.]

K oh lefeu eru n g so fen  fiir G ran a ten k o p fe . [Z. f. 
Dampfk. u. M. 1917, 13. Juli, S. 222/3; GieB.-Zg. 1917, 
15. Juli, S. 217/8.]

N e u o rm it Gas b eh e iz te r  T iegelofen.* [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1917, 29. Juni, S. 740.]

Krafterzeugung und -verteilung.
AUgemeines,

F rem de  o d er eigene K ra fte rz e u g u n g  fiir 
W alzw erke. Die Ausfuhrungen legen dar, daB der Bo- 
zug elektrischer Energie von einer fremden Zentrale 
unter Umstanden yorteilhafter sein kann, ais dio eigene 
Erzeugung. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 20. April, S. 444.]

ZeiUchrifteni-erzeichnis nebst A

Dampfturbinen.
W. Gentsch: Dio D am p ftu rb in e n  d e r M asohi- 

n e n fa b r ik  T hyssen  & Co. A.-G., M u lh e im -R u h r, 
B a u a r t  T hyssen-R oder.*  [Zeitschrift fiir das ge- 
samte Turbinenwesen 1917, 30. Juni, S. 173/6; 10. Juli, 
S. 187/9.]

Arbeitsmaschinen.
Transportvorrichtungen.

W. Willigens: E in ig e  neu e re  feu e rlo se  Loko- 
m otiven.*  [Z. f. Dampfk. u. M. 1917,10. Aug., S. 249/52.] 

E in r io h tu n g  zum  T ra n s p o r t  tod  GesohoB- 
hiilsen.* [Engineering 1917, 6. Juli, S. 10/1.]

W erkseinrichtungen.
Baukonstruktionen.

Karl Bernhard: E rsa tz  fiir E isen b au ten .*  [Z. d. 
V. d. I. 1917, 14. Juli, S. 585/92.]

E isern e  Spundw ande.*  Amerikanische Erfah- 
rungen. [Engineering 1917, 20. April, S. 367/70.]

Dr. A. Guttmann: B ran d p ro b en  an  E isen b e to n - 
b au ten . [St. u. E. 1917, 12. Juli, S. 657/8.]

Roheisenerzeugung.
HochofenprozeB.

Dr. B. Osann: D ie R e d u k tio n a z iffe r  im H ooh- 
ofen. [St. u. E. 1917, 12. Juli, S. 645.]

GieCerei.
Anlage und Betrleb.

®r.-Sng. E. Leber: A llgem eine G e sich tap u n k te , 
G ru n d s iitz e u n d R o g e ln  boi A nlage e in e r  GieBerei.* 
[St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 685/94.]

M itte ilu n g en  aus d e r  G ieB ereip rax is . II. 
[Z. GieBereiprax. 1917, 21. Juli, S. 413/5.]

Dr. B. Osann: H e ran z ieh u n g  der G efiigelehre 
zu r D e u tu n g  e in ig e r a il ta g lio h e r  E rso h e in u n g en  
im  G ieB ereibetrieb . [St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 698.] 

Gattierung.
Dr. Mathesius: R a tio n e lle  G a ttie ru n g  fiir  den 

K u p p e lo fe n b e tr ie b , in sb eso n d e re  w ah ren d  des 
K rieges. [St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 699.]

Formstoffe.
Dr. Bohr: D ie U n te rsu o h u n g en  d e r  d eu tso h en  

F o rm sa n d la g o rs tiit te n . [GieB.-Zg. 1917, 1. Juli, 
S. 194/8. — Vgl. auch St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 698.] 

Dr. Bchr: G ra p h it u n d  G ra p h ite rs a tz  u n d  ih re  
B e d o u tu n g f iird ie d e u ts c h e n G ie f lo re ie n . [St. u. E. 
1917, 26. Juli, S. 697/8.]

D er G ra p h itb e rg b a u in  B ayern . [Z. GieBereipras. 
1917, 28. Juli, S. 428/9.]

E rs a tz  fiir L ykopod ium . [St. u. E. 1917, 26. Juli, 
S. 698.]

Formerei.
A. Wiedemann: D as F orm en  von G ew inden 

un d  Schnecken.* [St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 694/6.] 
Schmelzen.

Dio V erw ondung von K le in -K u p o lo fen . [Teoh- 
nische Blatter, Wochenbeilage der Deutsohen Bergwerks- 
Zeitung 19l7, 17. Juni, S. 91.]

B e itrag  zu r P ra x is  des F orm ens und  GieBons. 
Die Ausnutzung des Brennstoffes im Kuppelofen. 
[Z. GicBereipras. 1917, 14. Juli, S. 397/9.]

B rik e t t ie re n  von M eta llspanen .*  [Engineering 
1917, 29. Juni, S. 592/3.]

GrauguB.
Wiist und Miny: E in flu B  des Schw efels au f die 

m ech an isch en  E ig e n sc h a fte n  des g ra u e n  GuB- 
eisens. (SchluB.) Dic Wirkung des Schwefels ist ab- 
kiingig vom Mangangehalte, aber nioht vom Silizium- 
gehalte; er befordert die Neigung des GuBeisens, unter 
Ausbleiben der Graphitbildung zu unterkiihlen. Schwefel- 
reiche Gusse zeigen keine groBero Neigung zur Porositat 
wie schwefelarme bei gleichcr GieBtemperatur. Die 
Festigkeitseigenschaften werden boi manganarmen Schmel-

'iirzungen siehe Seite S6 bis 88.
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zen durch den Schwefel nieht beeinfluBt, bei mangan- 
haltigen in ungiinstigem Sinne. Die Hartę steigt mit 
wachsendem Sehwefelgchalte. Der Schwefel findet sich 
im Gefiige in Form selbstiindiger Einschliisse. [Ferrum 
1917, Mai, S. 113/120.]

Wertberechnung.
A. Wiedemann: E ine  neue A rt der B ostim m ung 

des F o rm e ra k k o rd s  in  GioBereien.* [GieB.-Zg. 1917, 
15. Juli, S. 209/13. — Vgl. auoh St. u. E. 1917, 26. Juli, 
S. 698.]

Sonstiges.
Morgner: D ie U rsaohen  e in e r G asexp lo s ion  

in  d e r  T rookenkam m er e in e r GioBerei. [Zentralbl. 
f. Gcw.-Hyg. 1917, Juli, S. 138/42.]

Erzcugung des schmiedbaren Eisens.
FluBeisen (AUgemeines).

Carle R. Hayward: E influB  des Schw efels au f 
n ied rig g ek o h lten  S tah l. [Ir. Age 1916, 5. Okt., 
S. 756/8. — Vgl. St. u. E. 1917, 5. Juli, S. 638/9.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
Walzen.

D as W alzw erk  ais B e tr ie b se rg iin  zung fiir  die 
Schm iede. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 13. Juli, S. 28.] 

Walzwerksantrieb.
E lo k tr is c h e r  A n tr ie b  e in e r 890er U m k eh r- 

w alzenstraB e.*  Beschreibung eines schweren Ilgner- 
Antriebes. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 27. April, S. 472/3.]

I lg n e r-A n tr ie b  fiir das F e in b lech w a lzw erk  
der M onm ou thsh ire  S tee l and  T in p la te  Com 
pany.* [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 13. Juli, S. 29/30.]

Wal zwerkszubehor.
N eu a rtig e  K am m w alzen  („Laminated Gears“ ).* 

[Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 8. Juni, S. 661.]
Harten.

E tw as iibor H iir tm itte l. [Wochensohrift fiir deut- 
sche Bahmncistor 1917, 15. Juli, S. 530.]

L. Grenet: D as I la r tw e rd e n  des S tah ls  d u rch  
Chrom und  K upfer. [Engineering 1917, 6. Juli, S. 25/6.

Autogenes SchweiBen.
Herbert L. Towns: U eber au to g en es  SchweiBen* 

und seine Anwendung in der Automobil-Industrie. [Engi
neering 1917, 29. Juni, S. 627/9.]

Beizen.
B eizen von S ta h l au f e lek trisch em  W ege. Aus- 

zug aus einem Vortrag von Dr. M. De Kay Thompson 
und O. L. Mahhnan. Besprechung eines patentierten Ver- 
fahrens von C. J. Reed zum Beizen von Blechen. Eine 
Versuchsanlage ist im Bau begriffen. [Ir. Coal Tr. Rev. 
1917, 15. Juni, S. 690.]

Rostschutz.
V erfah ren , um E isen o b e rfla ch en  von D am pf- 

tu rb in e n , D a m p f k e s s e l n  usw. yo r R o s t zu 
sch iitzen . [Z. f. Dampfk. u. M. Iyl7, 10. Aug., S. 255.] 

Sonstiges.
K e tte n fa b r ik a tio n .*  [Gen. Civ. 1917, 17. Marz,

S. 169/71.]
Sonstiges.

A. Bausek: D ich te  N ie tu n g  fiir fluB eiserne  
P euerb iichsen .*  [Organ 1917, 1. April, S. 103. — Vgl. 
St. u. E. 1917, 21. Juni, S. 594/5.]

Eigenschaften des Eisens.
Magnetisehe Eigenschaften.

Die m agnetischen  E ig en sch a ften  von E isen  
und ah n liohen  S toffen . Auszug aus Untersuohungen, 
dis von J. D. Bali im Laboratorium der General Electric 
Co. iiber obigen Gegenstand ausgefiihrt wurden. Durch 
die gemachte Beobachtung muB Eisenblech aus zwei 
Stoffen von yerschiedenem magnetischem Verhalten bo- 
stchen, dem eigentlichen Eisen und dem Blechzunder 
oder Hammerschlag, der an 10 % des Volumens der Blech- 
tafeln ausmocht. [Centralbl. d. H. u. W. 1917, Heft 18,
S. 60.]

EinfluB von Belmengungen.
J. S. Ungcr: E influB  e ines v e rsch ied en  hohen  

S ch w efe lg eh a ltc s  au f b as isch en  S iem en s-M artin - 
s ta lil. [Am. Mach. 1916, 3. Febr., S. 191/6. — Vgl. 
St. u. E. 1917, 21. Juni, S. 592/3.]

Rosten.
E. A. Richardson und L. T. Richardson: B oobach- 

tu n g e n  iiber die K o rro s io n  von E isen b lech  des 
H an d c ls  d u rch  a tm o sp h iirisch e  E in flu sse . [Che- 
misohes Centralblatt 1917, 27. Juni, S. 1162/3.]

AbroBtungen.* [Z. d. Bayer. Rev.-V. 1917, 31. Juli, 
S. 117/8.]

Metalle und Legierungen.
Metalle.

U eber M olybdiin und  seine V erw endung  im 
S tah l. [Centralbl. d. H. u. W. 1917, Nr. 15, S. 215.] 

Legierungen.
3)r.<3nfl. E. H. Schulz: U eber den gegonw iirtigen  

S ta n d  un d  d ie  Z u k u n ftsa u fg a b e n  d e r L eg ie ru n g s- 
kunde. [St. u. E. 1917, 19. Juli, S. 681/2.]

P. Ludwik: D ie H a r tę  d e r te c h n isc h  w ioh tig - 
s ten  L egierungen.*  Die Hartę der teohnisch wichtig- 
sten Kupfer-, Zinn-, Blei-, Zink- und Aluminiumlegie- 
rungen wird sowohl an móglichst schroff abgekiihlton wio 
an ausgegliihten GuBproben untersucht. [Z. d. V. d. I. 
1917, 30. Juni, S. 549/54.]

Sonderstahle.
Dr. B. Neumann: U nvoriinderliohe  un d  v er- 

w an d te  N ick e ls tah le . [St. u. E. 1917, 5. Juli, S. 639.]
B. D. Enlund: U eber Y anad in  und  E isen.*  

[Varmlandska Bergsmannaforeningens Annaler 1915, 
S. 106/47.]

BetriebsOberwachung.
Warmetechn sche Untersuchungen.

W ir ts c h a f tl ic h e r  O fenbetrieb .*  [St. u. E. 1917, 
5. Juli, S. 633/8.]

S e lb s tt ii tig e  K o n tro lle  fiir G asofen. Bezeich
nung und Beschreibung eines Apparates der James Keith 
& Bloekman Co. zur Kontrolle des Gas- und Luftgcmisches 
bei Gasofen. [Engineering 1917, 29. Juni, S. 626.]

Mechanische Materialprufung. 
Allgeme:nes.

R. Sonntag: F o rm an d eru n g sv o rsu o h e  m it b re it-  
u nd  p a ra lle lf la n sc h ig e n  I-E ise n  au f G ruńd  v er- 
g le io h en d er s ta t is c h e r  U n te rsu ch u n g en  von 
b re it-  und  sch m alflan sch ig en  I-E isen .*  Statische 
Untersuchungen ergaben, daB an der Uebergangsstelle 
vom Steg zum Flansch ortlich Verstarkungen weder beim 
Steg noeh bei den Flansohen erforderlieh sind. [Z. d. V. d. I. 
1917, 7. Juli, S. 565/72; 14. Juli, S. 592/5; 21. Juli,
5. 609/16.]

Prufungsanstalten.
J a h re s b e r ic h t iiber dio T iitig k e it dos K gl. 

M a te ria lp riifu n g sam te s  im Ja h re  1915. (1. April
1915 bis 31. Marz 1916.) [Mitt. Materialpr.-Amt 1916,
6. u. 7. Heft, S. 297/333.]

Sonderuntersuchungen .
Rudolf Richter: U eber den  E in fluB  e in e r  v o ran - 

gegangenen  E rw arm u n g  von  D ra h te n  aus S p ar- 
m e ta lle n  u n d  K u p fe r  au f B ie g u n g sa rb e it ,  B ie- 
g u n g szah l un d  Z erre iB festig k e it.*  Vergleichcnde 
Untersuchungen iiber die technologischen Eigenschaften 
von Drahten aus Sparmetallen und Kupfer. Die Ver- 
suche ergaben einen sehr yerschiedenen EinfluB einer 
vorangegangenen Erwarmung auf dio ZerreiBfestigkeit 
bei Kupfer-, Aluminium- und Zinkdrahten. Die Bie
gungsarbeit wird bei Aluminium durch Erwarmen auf 
etwa 500 0 auf weniger ais die Hiilfte yermindert. [E. T. Z. 
1917. 31. Mai, S. 293/6.]

O. Bauer und E. Wetzel: V ersuche u b er das V er- 
h a lte n  von techn ischom  Z ink  un d  B lei g egen iiber 
W asser, w asserigon  S a lz lo su n g en , G ips, Z em en t

ZeiUchriftenverzeichnU nebst Ablcurztingen siehe Seile 86 bis 88.
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a n d  y e rso h ied en en  M órtelgem ischen .*  Gips und 
Gips-Sand-Mortel greifen Zir.k stark, Blei dagegen nur 
sehr schwach an. Kalk und Kalkmortel greifen dagegen 
Bloi staTk und Gips nur schwaeh an. Zink und Blei er- 
ganzen sich hiemach in einer fiir die Praxis bemerkens- 
werten Weise. [Mitt. Materialpr.-Amt 1916, Heft 6/7, 
S. 333/73.]

M. Gary und J. Dittmar: D ie P riifu n g  yon W arnie- 
s o h u tz s to ffe n  auf W arm ed u r oh lassigkeit.*  Aus- 
arbeitung eines Yerfahrer.a zur yergleichsweisen Priifung 
feuerfcstcr Materialien (Steire, IsoLerstoffe usw.) auf ihre 
W armcdurohlassigkcit. [Mitt. Materialpr.-Amt 1916, 
H eft 0/7. S. 435/54.]

Metallographie.
Allgemeines.

B. Simmersbach: E in  B e itra g  zu r K en n tn is  
des G efiigcau fbaues yon S onderstiih len .*  (Fort- 
setzung und SchluB.) Zusammensetzung, spozifisches 
Gowicht, spozifisches Yoluncn yon Chrom-, Kupfer-, 
Kobalt-, Aluminium- urd Kickcl-Mangan-Stahlen. [GieB.- 
Zg. 1917, 1. Juli, S. 199/201; 15. Juli, S. 213/6.] .

Mikroskopie.
Johanna Wagner: M i k r o s k o p i s o h e  U nto r- 

su ch u n g se rg eb n is se  e ines in S and  ab g ek iih lten  
R ohoisenstabeB .*  [St. u. E. 1917, 19. Juli, S. 679.] 

Acnderung durch Wfirmebebandlung.
Otto WawTziniok: Y organge beim G liihen,

H aTten und  A nlassen  yon S tah l.*  [Technisoho Mit- 
teilungen und Naehricliten 1917, 14. Juli, S. 441/7.] 

Róntgenuntersuchungen.
S. Kyropoulos: Ż ur U n te rso h e id u n g  d e r A ggre- 

g a tz u s ta n d e  y e rsch ied en o r Si Oz-A rten  m itte ls  
ih r e r  R o n tg e n s tra h le n - In te r fe re n z b ild e r . [Z. f. 
anorg. Chcm. 1917, 21. Juni S. 197 200.]

W csen und  Z u k u n fts a u ss ic h te n  d e r R ad io - 
m e ta llo g rap h ie .*  Geschiehtl.ehes, Wesen, Anwen- 
dungen der Radiomctallographio Erwahnung dor wich- 
tigsten, in letzter Zeit ausge iihrten Versuohe. Coolidge- 
Rohrc. [Centralbl. d. H. u. W. 1917, Heft 16, S. 225/8.]

Chem ische Prfifiing.
Allgemeines.

R. Fresenius und L. Fresenius: B e rieh t iiber die 
F o r t s e h r i t t e  d e r a n a ly tis e h e n  Chemie. Neuerungen 
auf dem Gebicte der El< ktroanalyse des Antimons, 
Nickels, Bleis. Elektroanalytifcbe Trennungen. [Z. f. 
onal. Chem. 1917, 6. u. 7. Heft, S. 317/22.]

Dr. Aulioh: K lei nero chem ische P riif ungss to llen  
in  G iefiereien . Hinwus auf gewisse Mangel in doi Be
trieb weise genannter Eii.richtungen und Yorsclilage, 
d ie  en abzuhelfin. Erzitlung yon Erspamisson der Be- 
triebskosten. [GieBerei 1917. 7. Juli, S 121/3.]

W. Herz: B e rie h t iiber d ie F o r te o h r it to  der 
P h y s ik a lisc h e n  Chem ie im J a h re  1916. (Fort- 
setzung.) Chemische lii ohanik, Thermochemie, Elektro
chemie, Photochcmie. [Chtm.-Zg. 1917, 7. Juli, S. 550/-.] 

Chemische Appa ate.
G. Wegelin: U eber e ine A nordnung  zum au to - 

m a tiso h e n  A usw aschen  schw er f i 11 r i e r b a r e r  
N iederach lage.*  Besclircibung und Arbeitsweise einer 
Filtrieryorrichtung, die aul der Wirkui.g des iiberlaufendcn 
Hebers beruht. |Kolloid-Zeit*chrift 1917, Juni, S. 270/4.]

Dr: H. J. Han.burger: D ic Z en trifu g e  im cho- 
m ischen  L a b o ra to riu m . Yerwendung der Zentrifuge 
beim Auswaschen yon Niederschlagen und beim Ersatz 
von Gewichtsai.alysen durch dio yolunictrische Bestim
mung yon Niederschliigcn. [Z. f. anai. Chem. 1917, Heft 2,
S. 95/104.]

Dr. Slosbaeher: E ine  c in fach e  A p p a ra tu r  zu r 
H e rs te llu n g  von S eh w efe lw assersto ff- und  W as- 
serB toffgas im L ab o ra to riu m .*  [Z. f. ang. Chem. 
1917, 10. Juli, S. 176.]

E i n z e l b e s t i m m u n g o n .
Zink.

J. W. Springer: M aC analy tisoho  Z in k b estim - 
m ung. Kritische Nachpriifung des Verfahrens von Blum, 
das Zink bei Gegenwart yon Mangan naoh yorheriger 
Oxydation mit Brom in ammoniakalischer Losung mit 
Ferrozyankalium zu titricren. [Z. f. ang. Chem. 1917,
10. Juli, S. 173/4.]

Kobalt.
F. W. Atack: E ino  e rp ro b to  M ethodo zum N aoh- 

weis von  K o b a lt d u rc h  o -N itro so -P -N ap h th o l. 
Man erhalt ein viel haltbareres Bcagcns, wenn man das 
Natronaalz des Oxims herstellt und zu einer Losung oines 
zweiwertigen Kobaltsalzes hinzufugt. (Chem.-Zg. 1917,
2. Juni, S. 178.]

Phosphorsaure.
D. Balarcw: V o lu m etriso h e  B ostim m ung  dor 

P y ro p h o ap h o rsau re . [Z. f. anorg. Chem. 1917, Bd. 99, 
Heft 3, S. 184/6.]

D. Balarew: IX. U n te rsu o h u n g e n  iib er die 
S tr u k tu r  d e r P y ro p h o ap h o rsau re . [Z. f. anorg. 
Chcm. 1917, Bd. 99, Heft 3, S. 190/4.]

Brennstoffe.
G enaues M essen und  M eB oinriohtuńgen.* Be- 

schreibung des Rauchgasprufers Bauart Pintseh und 
ciniger Thcrmomcterarten sowio von Zug- und Druck- 
messern. Angaben iiber Ausfuhrung der Lcistungs- und 
Garantieversucho an Dampfkesseln. [Pr. Masch.-Konstr. 
1917, 12. Juli, S. 133/48.]

Dr. W. Bertelsmann: Dio fe s to n  B ren n sto ffe  in 
don J a h re n  1915 und 1916. Ausziiglioho Literatur- 
zusaminenstellung aus diesem Zeitraum iiber Holz, Torf, 
Braunkohle, Steinkohle, Koks, PrcBkohle, Feuerungen 
und Brennstoffanalyse. [Chem.-Zg. 1917, 28. Juli, 
S. 605/8.]

Gase.
Professor Strache: U ober G asana ly so  au f tró ck e - 

nom Wego und  e inon  e in fac licn  T asch en -G as- 
priifor. Besclircibung des „Siccus“-Apparates, mit dem 
man je nach der Wahl von festen Absorptionsmitteln die 
yersohiedenen tcchnischen Gase rasch mit wenigen Hand- 
griffen analysieren kann. [Z. d. Ocst. I. u. A. 1917, 29. Juni, 
S. 399/400 ]

Dr. B. Reinitzer: U eber dio B eu rto ilu n g  von 
G o n e ra to ra n a ly se n  au f R io h tig k o it. Einige be- 
riolitigende und aufklarcnde, sowio einige kritischo Be- 
merkungen iiber das Anwendungsgebiet des letzthin 
yeioffeutlichten Hoffmannschen Ycrfahrens (St. u. E.
1916, 14. Dez., S. 1211) zur Erreehnung yon Gasanalysen. 
[Feuerungstcchnik 1917, 1. Juli, S. 226/8; 15. Juli, 
S. 237/9.]

J. A. Smith: E in  V erfa lircn  zu r B estim m ung  
d e r D ieh to  yon R auchgasen .*  Das Verfahren beruht 
auf manometrischer Mcssung der Druckdifferenz. [Engi- 
necring 1916, 15. Dez., S. 600.]

Schmiermittel.
Dr. H. Sohluter; D ie Mi nera lsohm iero lo  un d  ih re  

P riifung .*  Zusammenstellung der Verfahren zur Be
stimmung von Erstarrungspii nkt, Entflammungspunkt 
und chemischen Werten. [Werkz.-M. 1917, 15. Juni,
5. 217/220.]

Prof. Dr. Karl Schecl: D as E ng lersohe  V iskosi- 
m e te r m it Z ehntelgefaB .*  Abanderung des Engler- 
schen Viskosimeters, das die Untersuchung kleinerer Oel- 
mongen ais 2U0 co gestattet und den Englergrad ohne Ein- 
fuhrung eines Umreohnungsfaktors liefert. [Potroi. 1917,
6. Juni, S 873/5.]

W asserun lorsuchung.
Dr. A. Hoffmann: Die A nw endung  dor U eber- 

a a tt ig u n g s o rsc h e in u n g in d e r te c h n is c h e n W a sse r -  
analy8e.* Verfaliren zur raschon Bestimmung der Gips- 
harte [Met u i’’rz 1917. 22 April R 144/7.1

Dr. A. Goldberg: p -N itro p h e n o l ais In d ik a to r  
bei d e r W asso rana ly se . [Chem.-Zg. 1917, 25. Juli, 
S 599.]

ZeiUchrijUnvcrzeichnti nebst Abkurzungen siehe Seite 86 bis 88.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Rheinisch-Westfalisches Kohlen-Syndikat zu Essen. —

Die am 25. Augusst 1917 abgehalteno V ersam m lung  der 
Z ech en b esitz e r des Rheinisch-Westfalisohcn Kohlen- 
ayndikates beschloB, dio bisherigen R ich tp rc iso  fiir 
K oks, K o k sk o h len  und B r ik e t ts  fiir September be- 
stehen zu lassen. Da dio Richtpreisc fiir Kolilen nooh bis 
zum 30. September gelten, soli im nachaten Monate eine 
neue Preisfestsetzung fiir samtlicho Brennstoffe erfolgerf. 
Vom 1. September an wird dio Kohlensteuer in den Richt- 
preison fiir Koks, Kokskohlen und Briketts bereits zum 
Ausdruck kommen. Sodann wiihlte die Versammlung 
an Stello des Terstorbcnen Gencraldirektors Bergrats 
Lindner ais Mitglied fiir dic versohiedenen Ausschiisse 
den jetzigen Generaldirektor der BergwerksgeselU*haft 
Hibernia, Obcrbergrat v. Velsen. — Dio anschlieCendo 
H au p ty e rsam m  lung  dor A.-G. R h e in isch -W est
fa lisches K o h le n sy n d ik a t genehmigte einstimmig 
und ohne Erortcrung die Jahresreehnung fur 191G und er- 
teilte dem Aufsichtsrate sowie dem Voretande durch Zuruf 
Entlastung. Drei der Reihe nach ausscheidende Auf- 
sichtsratsmitglieder wurden wiedergewahlt, und fiir den 
yerstorbcnen Generaldirektor Bcrgrat Lindner Berg- 
assessor Krawehl neu in den Aufsichtsrat gewahlt. Die 
vorgeschlagenen Aenderungen des Gcsellschaftsvertrages ) 
fanden die einstimmige Billigung der Hauptversammlung.

Vertiigungen iiber Kr<egsrohstolfe. — Zu der yom
Kriegsamt im Januar 1917 heiausgcgebenen Zusammen- 
stellung von Gesetzen, Bekanntmachungen und Ver- 
fiigungen betreffend Kriegsiohstoffe nebst deren Nach- 
tragen, Ausfiihrungsbcstimmungen und Erliiuterungcn ist 
das III. Erganzungsblatt rach  dem Stande yom 1. Juli
1917 erschienen. Dieses Erganzungsblatt wird auf An- 
forderung kosten'os durch d c  Sleilen abgcgcben, durch 
welche die Zusammenstellung Bst. 1000/1. 17 KRA. bo- 
zogen worden ist.

Fraehtbereehnung fiir Laufstabe. — Rohe Gewclir- 
laufe, sogenannto „Laufstabe11, d. s. in der Schmiede- 
walze hergestellte Stahlstabc in konisoher Form, gehoren 
nach eir.er Slitteilung der E senbahnyerwaltung zum 
Spezialtarif I. Ais „Stahl in Stiiben“ im Sinne der Ziffcr 2 
der Tarifstele „Eisen und Stahl" des Spezialtarifs II 
konnen sie nicht angeselien werden, da ui.ter diese Ziffer 
nur das in allgcmcin handclsiiblich feststehender Form 
liergestellto Stabeisen, a so Eolches yon gleichmaCigem 
Durchmesser, failt.

Feste Pre'se ur Eisen und Stahl n EuBland. — Nach 
der „Torg. Prom. Gazeta" vom 10. Mai 1917 hatten wir 
kurz ich die yom PnisausschuB fiir l i r  ta Ile mit den Ver- 
tietem  der rufsischen Eisenindustriellcn yereinbarten

Prc se mitgcteilt1). Dieselbe Quclles) berichtet neuerdings, 
daB der Hauptbeyollmachtigto fiir dio Mctallyersorgung 
RuBlands nunmehr fiir die Zeit ab 29. Juni 1917 bis auf 
weiteres R ic h tp re is e  festgcsetzt hat. Deso Preise, 
denen wir zum besseren Vergle:ch mit deutschen Verhalt- 
nissen wiederum dio entsprechenden Preise f. d. t  zu 
1000 kg gegenuberetellen, lauten fiir das Pud ab Eisen- 
balin- oder Dampferstation folgendermaBen:

in Jubel")
Gegenstand

f. d. Pud oder f. d. t 
zu 1000 kg

K o k a - R o h o i se 11 fiir KudruBland . .
„ fiir Miltelrufiland . 3,15 192,31

H o lz k o  h i e n - R o h e is e n  f. MlttelruBI. 3,75 228,94
I I o l* k o h le n - G 'e f l e r e l  - .R o h e is e n  

fiir & ittclruG Inud................................... 3,85 235.04
G e w S h n l. B a k a l  - R o h e is e n  f. d. Ural 3,85 235,04
G le f le r e l - B a k a l - R o h e ls e n  f.d.Ural 4,— 244,20 i
G e iro h n l.  R o h e is e n  fllr SudruDiand 2,75 167,8.)

„  „ fiir deu Ural . 3,75 228,94
(  Kr. I fiir SiidruBiand . . 

G ie B e re i -  1 „  1 fur MitlelruBland .
{ „ 1 fQr den U»al . . 

R o h e is e n  I „ 2 fur Siidrublaid
{ „ 2 fur MlttelruBland .

2.85 
3.25
3.85 
3, -  
3,40

173,99
198,41
235,04
183,15
207,57

M a r t i m t a h l b l o c k e  f  fDr SudruOland 
t?ew. Ilandfisąual. ohne < „  , _  , 

techn. Anforderungen \  fur d<!n 0ri11 •

3,65
4,55

222,83
277.78

G r s c h o 0 s t a h l -  (  fur SudruBland 
b ło c k e  \  tur den Ural .

3,30
4,75

201,47 ! 
289,y-J

K » n o n f  n s t a h l b lo c k c  aus Bakal- 
Rohelsen fur den U r a l .................... _ _

K n u p p e l gewohnlichor Ilandelsqualltat 
ohne techn. Anford. iiir SOdruBland 

Destl. fiir Gesohosse ( fiir SiidruOland 
in den vier Terschled. < fiir MlttelruBI. 

Formen ( fiir den Ural .

4.20 
5,50/5 85 
5.75/6,10 
5,75/6.10

256.41
335,78/357,14
351,04/372.41
351.01/372,41

li a n d  c i s -  oder ( fur SudruCUnd 
S o r te n e in p n  und Fur Mittelrufil. 

leichte Sehienen ^ fiir den Ural .

5 ,-/5 ,30  
5,30 
6,—

305,25/323,57'
323.57
306,30

TrU g-er und /  fur SudruBland 
U -E is e n  \  Iiir den Ural .

4.85
5,75

29«.09 i 
351.04 |

E l a e n b le c h e  und /  ' “ r
.  . , , I far MlttciruOL. 

U n l r e r l a l e l s e n  (  fUr den Ural .

5,50/5,75
5,75
6,50

335.78/351,01 
351.01 ! 
396,83

W a 1 z d r a  h t  /  SMruOland 
„ , •: fur illttrlru lł!.. 

0 mm und stnrker ^ lBr Uril
5,10/5,35

5,35
6,—

311,36/326,621 
326.62 • 
366,30

f fiir SudruBUnd 
D a c h b l e c h e  < f i r  Mltt^lriiBl.

( fiir den Ural .

6,50
7,15
7,30

396.83 i
436,51
445,67

S c h l e n n n ,  schwere 18pfund., fur Siid-
4.85 296,09

l) Vgl. St. u. E. 1917, 2. Aug., S. 727.

') Vgl. St. u. E. 1917, 21. Juni, S. 598. 
s) Ausgabe yom 4. Aug. 1917.
“) 1 Rubel =  2,16 Jl (ohne Beriioksiohtigung der 

augenbi.ckl.chen W&hrung).

BOcherschau.
S ta d tm u lle r , H u go , Professor an dor GroBh. 

Badischen Baugewerkeschule in Karlsruhe: Dio 
S c h m e lz o fe n  der Eisen-, Stahl- und Mctall- 
gieBerei. Eine hauptsiichlich fiir Mascliinenbauer 
und Gewerbctreibende bearbutete und duich ein- 
fache Ausfiihrungsbeispielp erlauterte Darstellung 
der wichtigerei) Einrichtungen, Yerfahren und Be- 
triebsstofle der Schmelzerei. (Alit 167 Abb.) 
Karlsruhe und Loipzig: Friedrich Gutsćh 1916. 
(IX , 236 S.) 8 o. 7,80 M , geb. 8,50 J i.

Das Buch wendet sich an den Maschinenbauer und 
will ihn aufklaren iiber die Herstellung der Schrnclz- 
fliisse und die hierzu dienenden Schmelzofen: es soli der 
Aufschrift nach die Schmelzofen der Eisen-, Stahl- und 
Metallj. ieB( rei u m faw n ; seine Wiirze soli oftenbar in der 
Kurzo liegen, wenigstens soweit eine Untei ijchtung iiber 
das iletallurgische lx absiclitigt ist. Ob man aber dem- 
jenigen, der mit miiBigcn oder keim n Vorkenntnisseu 
ausgestattet ist, nach diesem Grundsatze das Gewiinschte 
iiberhaupt zu bieten yermag, kann man bezweifein, denn 
die Beschrankung auf das Notwendigste hinterlaBt Liicken 
und Unbefriedigtsein. Alles, was iiber das Wesen der 
EisenJegierung, den ehemisch-physikalischen Verlauf de
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Yorgange und dag Arbeitsverfahren gesagt wird, ist im 
ganzen, abgesehen yon kleinen Unstimmigkeiten, riohtig. 
Wenn aber Eisen und Stahl naoh diesen Gesichtspunkten 
behandelt wurde, so dnrfte folgeriohtig das Legierungs- 
wesen der Metalle nicht fehlen, von dem aber gar nicht 
die Rede ist. Die Erwahnung der Flammofcnarten (im 
engeren Sinne) mit Gasfeuerung und Oel fehlt, und die 
Darstellung des Martinofens ist. etwas sehr knapp. Die 
Zahlenangaben iiber Brennstoffverbrauch, Abbrand u. a. 
sind zuverlassig. Einige Abschnitte sind im Hinblick auf 
den Zwcck dor Arbeit recht befiiedigend, so z. B. der iiber 
Elektroofen, die Tiegelofen und iiber die Gas brenner. Ueber. 
haupt ist das Ganze, das sich ais eine schriftstelleiische 
Sammelarbeit darbietet, gcschickt abgefaBt und trotz der 
erwahnten Sohwachen, die sich bei weiteren Auflagen 
leicht beseitigen lassen, zur Gcwinnung einer allgemeinen 
Uebersicht iiber die Schmelzofen durchaus empfehlens- 
wert. Sr.-^ng. E. Leber.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:
R ied , M a i, Ingenieur, Wien: G egenw art und Zukunft 

der Elcktrizitiitswirtschaft in Deutsehland und Oester- 
ix'ich. Berlin (N., FriedriehstraBe 105 b) und Wien

(I, MaximilianstraBc 4): Urban & Schwarzenberg 1917. 
(80 S.) 8°. 3 Jl.

f£ Welche Bedeutung die Zusammenfassung und 
Vereinheitliehung der Elektrizitatsyersorgung dureh- 
die Verhaltnisse des Krieges erlangt hat, ist bekannt, 
und dio Frago selbst in Deutsehland bereits seit liingerer 
Zeit Gegenstand weitgehender staatlicher .MaCnahmen. 
Auch in Oesterreich sind ahnliche Vorkehrungen zur 
notwendigen Verbesserung der Kraftversorgung und 
zum Zusammenschlusso der Betriebo bei den beteiligten 
Obersten Stellen im Zuge. Dio yorliegende Sehrift liefert 
hierzu einen Beitrag, der dureh die Beigabo eines Nach- 
weises der wichtigsten einschlagigen Sehriften żugleich 
wertvoll fiir den ist, der dio yerschiedenen Ansichten 
und MaCnahmen auf dem beregten Gebiete kennen 
lerncn will. jg 

Sohlossor, E d m u n d : Das L o ten  und SchweiBen. 
Die Lote, Lotmittcl und Lotapparate und das auto- 
gene SchweiBen der Metalle. Handbuch fiir Praktiker. 
Mit 05 Abb. 4., neu bearb. Aufl. Wien u. Leipzig: 
A. Hartleben’s Verlag 1916. (VIII, 260 S.) 8°. 3 Jt 
(3,30 K), geb. 3,80 Jl (4,20 K).

(Chemisch-technische Bibliothek. Bd. 73.)

V ereins - N achrichten.
Nordwestliche Gruppe des Vereins 

deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. 
Bcricht uber die Sitzung des Vorstandes am Donnerstag, 
den 23. August 1917, nachmittags 3‘/4 Uhr, im Sitzungs- 
saale des A. Sehaaffhausenschen Bankvereins zu Dusseldorf, 

Breitestr. 29, I.
A nw esend waren die Horren: Generaldirektor Geh. Bau- 

ra t <“• h. W. B eu k en b erg  (Vorsitzender);
Kommerzienrat N. E ich , Dusseldorf; Generaldirektor 
K. G rosse, Koln-Deutz; Generaldirektor Oborburger- 
meister a. D. F. H au m an n , Koln-Deutz; Direktor 
H o b reck er, Hamm i. W., ais Vertrctcr des Herm 
Geheimrats W ie th au s; Direktor K au c rm an n , Dussel
dorf; Ingenieur E. Lueg, Dusseldorf; ®r.*3ug- O. Pe- 
te rse n , Diisscldorf; Fabrikbesitzer A lex an d e r P o st, 
Hagen i. W.; Dr. J. R o ich e rt, Berlin; 3)r.«3ng. c. h.
E. S ch ro d te r, Dusseldorf; Direktor A. S ch u m ach e r, 
Bcnrath; Direktor C arl S tev en , Koln-Mulheim; 
Generaldirektor H. V eh ling , Aachen-Rothe-Erde; 
Direktor H. V ie lhabo r, Essen-Ruhr; Generaldirektor 
A. V ogler, Dortmund; Dr. W. B euraer, Dusseldorf;
E. H einson , Dusseldorf.

E n tsc h u ld ig t hatten sich die Ilerren: Geheimrat
A. S e rra e s  (Ehrenvorsitzender), Dusseldorf; Kom
merzienrat H. K arnp, Grunewald b. Berlin; Kom
merzienrat E. K le in , Dahlbruch, Reg.-Bez. Arnsberg; 
Direktor K a rl M an n s ta e d t, Troisdorf; ®r.«Qng. 
J. M asscncz, Wiesbaden; Kommerzienrat C. R ud. 
P oensgen , Dusseldorf; Generaldirektor Kommerzien
rat ®r.-3ng. e. h. P. R eusch , Oberhausen; General
direktor W. R e u te r , Duisburg; Generaldirektor Kom
merzienrat ®r.*3itg. e. h. F. S p rin g o ru m , M. d. H., 
Dortmund; Geheimrat O. W ie th au s , Bonn; Dr. R. 
K ind , Berlin.

Die T ageso rdnung  war wie folgt festgesetzt:
1. Geschaftliche Mitteilungcn.
2. Ersatzwahl fiir das verewigte Vorstandsmitglied 

Geheimrat Sir.-^ng. e. h. F. Baare.
3. Zum kiinftigen Zolltarif (Vorlage des Yereins deut

scher Eisen- und Stahlindustrieller).
4. Die Verkehrssteuern.
5. Sonst etwa yorliegendo Angelegenheiten.

Dio Sitzung wurde um 355 Uhr dureh den Vor- 
sitzenden, Generaldirektor Geh. Baurat ‘Sr.-gng. e. h. 
W. B eukenberg , eroffnet.

Zu 1. wurde die Firma A. Koppel, Hilden, ais Mit
glied aufgenommen. Weiter wurde beschlossen, den

Werken die Fórderung der Bestrebungen des Deutschen 
Auslandsmuseums, Stuttgart, zu empfehlen.

Den mit dem Deutschen Hilfsbund fiir kriegsvcrletzte 
Offiziere getroffenen Abmachungen iiber die Einr.chtungen 
von Kursen wurde zugestimmt.

Im ubrigen waren die weiteren Mitteilungcn ver- 
traulicher Natur.

Z u 2. wurde an Stelle des yerowigten Herrn Geheitn- 
rats J)r.-3ng. e. h. F. B aare  Herr Kommerzienrat Dr. W. 
B aare  in den Vorstand gewahlt.

Z u 3. berichtete Dr. W. B e um e r. Es wurde beschlossen, 
die Vorschlage des Hauptyercins der Zollkommission 
zur Beratung zu iibergeben.

Zu 4. berichtete Geheimrat ®r.>Qltg. e. h. W. B eukcn - 
berg. Er hob hervor, daB neben der dureh die Erhohung 
der Wagenstandsgelder und andere MaBnalimen erfolgten 
Steigerung der Transportkosten die Art der Berechnung 
der neuen Verkehrssteuern durcli eino mehrfacho Abrun- 
dung naeh oben eino groBerc Verteuerimg bringt, ais cr- 
wartet werden konnte; Eine Anfrago bei den Mitglicdcrn 
iiber die geplante Einfiihrung einer Mindestcntfernung 
von 10 km ais Gnindlage fiir die Frachtbercchnung im 
Nahyerkehr hat ergoben, daG dieser Vorschlag eine weitere 
erhebliche Belastung bedeutet.

Zu 5. berichtete E. H e in so n  iiber die Griindung 
und erste Sitzung des Ausschusses zur Beratung der 
Fragon auf dem Gemiise- und Obstmarkt fiir Rheinland- 
Westfalen, der den Zweck hat, die Kommunalyerbiinde 
und die groBinduBtriellen Werke Rheinland-Wcstfalens 
zu yeranlassen, in Zukunft bei der Eindeckung mit Ge- 
miise und Obst im Wego von Lieferungsyertriigen und 
im freien Aufkauf sowie bei der Verteilung der erworbenen 
Mengen tunlichst naeh einhoitlichen Grundsatzon und in 
stiindiger gegenseitiger Fiihlungnahmo yorzugehen. In 
der ersten, am 20. August abgehaltcnen Sitzung wurden 
yersohiedene Grundsfttzo iiber das Zusammengehen 
zwischen Kommunalverbanden und GroByerbrauchern 
aufgestellt.

Des weiteren wurde berichtet iiber einen Vorsohlag 
der Kaiserliehen Generaldirektion in StraBburg auf Zu
sammenfassung des Erzyersandes von einzeinen Gruben 
in Lothringen und Luxemburg naeh dem rheinisch-west- 
fiilisehen Industriogebiet. Die Geschaftsfiihrung wurde 
beauftragt, gemeińsam mit den beteiligten Werken in eine 
Prufung des VorschIages cinzutreten.

SehluB der Sitzung 600 Uhr.
gez. Beukenberg. gez. Be.um.tr.


