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Die praktische Anwendung der Metallographie in der Eisen- 
und StahlgieBerei1).

Von R. D urrer. 
(Hierzu Tafel 18 bis 21.)

I I ober die praktische Anwendung der Metallo- 
graphie in der Eisen- und StahlgieBerei wurde 

am Vorabend der diesjahrigen Hauptversammlung 
des Vereins deutscher Eisenhiittenleute in der 25. Vcr- 
sammlung deutscher GieBereifachleute berichtct. Der 
Vortrag hatte den Zweck, den Eisen- und Stahl- 
gieBereifachleuten den Wert der Metallographie ais 
Materialpriifungsmethode in dereń Betrieb klarzu- 
legen. Da der altere GieBereifachmann nur in ver- 
einzelten Fallen mit den Grundlagen der Metallo
graphie vertraut ist, war es zum Verstandnis der vor- 
gebrachten Berichte iiber an Eisen- und StahlguB 
ausgefiihrten Untersuchungen erforderlich, diesen 
einen kurzeń AbriB uber die wichtigsten Grundlagen 
der Metallographie vorauszuschicken. Auf diesen 
AbriS kann hier yerzichtet werden, da geniigend gute 
und verhiiltnismaBig kurz gehaltene Werke iiber die 
.Metallograpliie zur Verfiigung stehen2). Die vor- 
liegende Yeroffentlichung kann sieli deshalb auf die 
Wied^rgabe der Berichte iiber an Eisen- und StahlguB 
ausgefiihrte Untersuchungen beschranken. Es soli 
dabei in erster Linie gezeigt werden, in welcher Weise 
derartige Arbeiten in den verschiedencn Laboratorien 
tatsachlich ausgefiihrt worden sind, weshalb die Be
richte unverandert in der Form wiedergegeben wer
den, wie sie dem Verfasser zur Verfiigung gestellt 
worden sind. Sie bilden nach Ansicht des Yerfassers

*) Teilweise Wiedergabe des am 3. Marz 1917 von 
R. Durrer bei der 25. Versammlung deutscher Gieflerei- 
fachlcuto gihaltenen Vortragcs. Hierbei sei ein Druck- 
fchler in St. u. E. 1917, 29. Marz, S. 297, berichtigt, wo 
ansta tt Brauer St.-gltg. Ed. M a u re r ,  Essen (Ruhr), und 
ansta tt Hamberg $t.*^ng. R. A m b e rg , Schwcrtc (Ruhr), 
stehen muB.

s) Z. B. R . R u c r :  „M itallograpliie in elementarer 
Darstellung." Hamburg 1907. — P. G o e ren s : „Ein- 
fuhrung in die Metallographie." Halle 1916. — H. H a n e -  
m a n n : „Einfiihrung in die Metallographie und Warme- 
behandlung.“ Berlin 1915. — H. D e sc h : „Mctallo- 
grapliie." Deutach von F. Caspari. Leipzig 1914. —
E. H c y n  und O. B a u e r :  „Metallographie." Leipzig 1909. 
Ferner sei auch an dieser Stelle auf den Aufsatz von 
Dr. A re n d  (St. u. E. 1917, 26. April, S. 393/9) hingewiesen, 
dessen Ausfuhrungen zum besseren V erstindnis der Be
richte dienen werden.

X X X IX .,,

in dieser Gestalt eine bessere Anleilung zur DurcJi- 
fflhrung ahnlicher Untersuchungen, ais wenn sie, 
einheitlich iiber einen Kamm geschoren, von einem 
Zweiten umgearbeitet worden waren. Auf diese 
Weise wird auch der Selbstkritik weiterer Raum ge- 
lassen, da die ycrschiedenartigen Ausfiihrungen mit- 
einander verglichen werden konnen und die Dar
stellung somit anregender wird.

Es sei auch an dieser Stelle den Herren Gch. 
Regierungsrat Prof. $r.*$ng. Dr. F. Wiist, Dr. Arend, 
Prof. 35r.<$N0. P. Goerens, F. Goerens,
Dr. Kaiser, ®r.«Qng. A. Meuthen, Prof. $r.«3n0- Ober- 
hofler, ®r.=3nfl. Stadeler, 'Sr.-Gng. "Waldeck und der 
Firma Dujardin fur dieliebenswiirdige Zurverfiigung- 
stellung der Untersuchungsergebnisse verbindlichstcr 
Dank gesagt.

1. B e r ie h t1).
Zur Untersuchung lag ein Bruehstiick eines dc- 

fekten guBcisernen Reifens einer Bandsiige vor. Es 
sollte die Ursache des Bruches festgestellt werden.

Die ch em isch e  U n ter su ch u n g  ergab folgende 
durchschnittliche Zusammensetzung des Bruch- 
stiickes: 3,43%  Gcs.-C, 2,84%  Graphit (ent- 
sprechend 82,8 % des Ges.-C), 0,59 % geb. C, 2,30 % 
Si, 0,57 % Mn, 0,49 % P, 0,12 % S. Die Zusammen
setzung des Gusses ist zi.mlich normal und gibt 
zu ernsthaften Beanstandungen keinen AnlaB. Der 
GesamtkohlenstofTgehalt von 3,43 % ist fiir mittleren 
MaschinenguB gilnstig, da auch selbst unter Beriick- 
sichtigung des Siliziumgehaltes von 2,3% Garschaum- 
graphit nicht auftritt und dadurch eine gleichmiiBige 
Ausscheidung und eine nicht zu gro Be Ausbildur.g der 
Graphitkristalle gcwahrleistet ist. Der Gehalt von 
0,59% geb. C bedingt eine betrachtliehe Festigkeit, ist 
aber anderseits nicht so hoch, um eine Steigerung der 
Sprodigkeit zu yerursachen. Der Graphitgchalt in 
Hohe von 82,8 % des Ges.-C ist reichlich und deutet 
auf ein weiches Materiał hin. Die Konzentration 
des Mangans nahert sich der unteren Grenze, wah-

*) Die Anordnung der Berichte ist derart, daB diese 
zunachst das GuBeisen, dann den TempcrguB und schlieB. 
lich tlen-StahlguB bchandeln.
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rend der Phosphorgehalt fur dicsc GuBgattung einen 
sehr niedrigen Wert erreicht. In Anbctracht des 
hohen Siliziumgchaltcs enthiilt das GuBstuck ziem- 
lich viel Schwcfel, doch ist ein ungiinstiger EinfluB 
auf dic Festigkeitseigenschaften nicht zu bcfiirchten.

Z u rm cta llo g ra p h isch en  U n tersu ch u n g  wur- 
don von den in Abb. 1 gekennzeichneten Stellen 
Schliffbilder hergestellt, von denen die Abb. 2 bis 41) 
Mikrophotographien der Schliflc in unge&tztem Zu- 
stand (in 25facher VergróBerung), die Abb. 5 bis 7 
Mikrophotographien der Schliflc in geHtztem Zu- 
stande (in 400facher VcrgroBerur.g) darstellcn. Wic 
die Abbildungen zeigen, ist der Graphit iiberall 
gleichmaBig iiber den ganzen Qucrschnitt vertcilt. 
Irgendwelche nennenswerte IJnterschicde zwischen 
dem ftuBeren und dem inneren Randc und der Mitte 
sind nicht festzustcllen. Die Festigkeit des Grau- 
gusses hangt in hohem MaBe von der Zahl der Graphit- 
blattchen je Raumeinheit und der GrflBe dcrsclben ab. 
Bei GuBstiicken gleicher Form und gleicher Zu- 
sammensetzung, bei glcichein Graphitgehalt, konnen 
groBe Unterschiede in den Festigkeitseigenschaften 
auftreten, je nachdem der Graphit in Form von 
vielen, aber auBerst fein verteilten Adcrn und La-

Abbilduug 1.
Lagę der in Abb. 2 bis 7 wiedergegebenen Schliffbilder.

m ellen  dic Grundmasse durchsetzt oder aber in 
wenigen dicken Adcrn sich durcli das Eiscn hinzieht.
Im ersteren Fallc werden sieli hohe Festigkeitswerte 
ergeben, wahrend im letzteren Falle der Zusammen- 
hang des Eisens durch die groBen Graphitblattchen 
gestórt ist, infolgedessen der Trennung der einzclncn 
Teile nur ein geringer Widerstand entgegengesetzt 
werden kann. Im vorliegenden Falle liegt, wie aus 
den Abb. 2 bis 4 hervorgeht, der Graphit in zahl- 
reichen dunnen Adern vor; infolgedessen wird das 
Materiał auch gutc Fęstigkcitswerte ergeben. Abb. 5 
bis 7 stellen die Bilder der mit alkoliolischer Pikrin- 
saurc geatzten Scliliffe (in 400fachcr YergroBerung) 
dar. Dic Grundmasse besteht aus Perlit, der bis zum 
Bandę hin dcutlich lamcllar ausgcbildct ist, was 
darauf schlieBen laBt, daB die GuBstiicke langsam 
abgekiihlt worden sind. An einzelnen Stellen ist 
Ferrit, der in hellen Flachen auftritt, in den Perlit 
eingebettet. Die dunklen Balkcn entsprcchen den 
Graphitcinlagerungen. AuBerdem tritt noch ein 
wcitercr dunkelgrau gefarbter Bcstandteil auf, der, 
wie aus den Abbildungen deutlich hervorgeht, zu- 
letzt erstarrt ist. Er stellt die Sulfide von Eiscn und

*) Abb. 2 bis 7 urd 9 Iłia 57 lyfinden sieli auf den 
Tafeln 18 bis 21.

Mangan dar. Die gleichmaBige Yerteilurg der Sul
fide in mikroskopisch kleinen Abmessungen iiber den 
ganzen (Juerschnitt liiBt den schadlichen EinfluB 
des Schwefcls nicht zur Geltung kommen. Dieser 
ist in dem durch die Analyse nachgewiesenen Gehalt 
nur dann gefahrlich, wenn groBere ortlichc Anhau- 
fungen durch Scigcrungscrscheinungcn sich vorfinden. 
Ob dies der Fali ist oder nicht, kann unmittelbar nur 
durch die metallographische Untersuchung, nicht 
aber durch die chemischc Analyse festgestellt werden.

Die m ech an isch c U n tersu ch u n g  beschrankte 
sich wegen der geringen Abmessung des zur IJnter- 
suchung vorlicgenden GuBstuckes auf dic Bestinunung 
der Brincllharte, die 170 kg/qmm ergab. Dieser Wert 
fiir die Hartę ist normal und steht in Uebereinstim- 
mung mit den Ergebnissen der chemischen und 
metallographischcn Untersuchung.

Die chcmische Untersuchung ergab eine einwand- 
freie Zusammensetzung des Materials, und auch die 
metallographische Untersuchung zeigte eine durch- 
aus normalc Gefiigeanordnung. Die Ifartebestim- 
mung steht in Uebereinstinunung mit den Ergebnissen 
der beiden ersten Untersuchungen. Wenn trotzdcm 
bei dem Yorlicgcnden GuB Briiche eingetreten sind, 

so liegt dereń Ursaclie nicht in einem 
schlechten Materiał, sondern in einer 
zu hohen Beanspruchung oder unsach- 
gemaBen Behandlung des GuBstiickcs.

2. B erich t.

Zur Untersuchung lagenzwei Bruch- 
stiicke eines guBeisernen GefiiBes vor, 
das der Einwirkung eines Gemisches 
von Salpeter- und Schwefelsaurc nicht 
standgehalten hatte, trotzdem das Ge- 

faB aus sonst in der chemischen Industrie crprob- 
ten Materialien hergestellt war

Die Form und Abmessungen des Kesscls gehen 
aus Abb. 8 hervor. Ungefahr 200 bis 300 mm vom 
oberen Hande hatten sich Blasen gebildet, und zwar 
nach dem Boden hin'' in 
inuner groBerer Anzalil.
Die meisten Blasen waren 
aufgebrochen. In densel- 
ben hatten sich die durch 
Einwirkung der Saure ge- 
bildcten Salze in dicken 

Schichten kristallisiert.
Die Blasenbildung hijrtc in 
200 bis 250 mm Entfer- 
nung vom Boden aus, wo 
sie am starksten auftrat, 
auf und zeigte sich am un- 
teren Ilande und am Bo
den des GefaBes nur ganz 
vereinzelt.

Abbildung 8. Schnitt 
durch den Saurekessel 
mit Angabe der Blascn- 

und RiBbildung.

An der Stelle, wo sich die meisten Blasen gebildet 
hatten, zeigte sich ein RiB, der in horizontalcr llich- 
tung verlief und inuner langer wurde. Yon dem hori- 
zontalcn RiB aus hatten sich spiiter Yertikal verlau-
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fende Risse gebildet. Eine weitere auffallcnde Er- 
śchcinung war dic, daB vcrcinzelte, mehr oder weniger 
brcite, von oben nach unten vcrlaufendc Flachen 
von der Blasenbildung verschont blicben. Der Kcssel 
war mit Rundlauf gegossen.

Die ch em isch c  A na ly sc ,  zu der ProbeBpanc 
sowohl aus den von der Saure stark angefrcssenen 
ais auch von gesunden Stellen entnommen waren, cr- 
gaben dic in Zahlentafel 1 zusammengćstellten Wertc. 
Zahlentafel 1. Z u s a m n le n se tz u n g  des M a te r  i a is  u n 

g e su n d en  un ii s t a r k  a n g o g ri f fe n e n  S te lle n .

j G es.-C .................................
i G r a p h i l .............................

Geb. B .................................
! Graphil in %  des Ges.-C .
M n ..........................

i S i ..........................................
P ..........................................
K .............................

Ges umie 
Stelle

%__

Stark ange* 
grllTene 
Stelle 

%

y,3i 3,31
2,55 2,60
0,70 0,71
77,1 78,6
0,05 0,65
1,99 1,98
0,154 0,150
0,001 0,053

Die Gchaltc des GuBstuckcs an Frcmdkorpcrn 
bcwegen sich inncrhalb der fiir saurebestandigen 
GuB iiblichen Grenzen. Der Graphitgchalt von 
77,1 bzw. 78,6%  des Ges.-C ist jedoch leichlich 
hoch. Irgendwie erhcblichc Untcrschicdc an gesunden 
und stark angegriffencn Stellen beziiglich der chemi- 
schen Zusanunensetzung sind nicht yorliandcn.

Zur m e ta llo g r a p h isc h c n  U n t e r s u c h u n g  
wurde aus dem gesunden und dem stark angefrcssenen 
Teil des Saurckcsscls je ein StOck hcrausgearbeitet, 
geschliffcn und poliert. Eine Uebersicht uber den 
Querschnitt des Materials an einer guten und einer. 
schlechten Stelle zeigen bei siebenfachcr YergroBerung 
dic Abb. 9 urid 10. Auf hellcm Untergrunde treten 
Adern und Lamcllcn von dunkelgrauer bis tiefschwar- 
zer F&rbung auf, welche Schnitte durch die in dcm 
GuBeisen vorhandencn Graphitblattcr bedeuten. An 
den Stellen, wo zufalligcrwcise solehe Graphitblattcr 
in der Langsrichtung angeschliffen sind, treten 
groBerc dunkle Flachen auf, dic sich also nur bcziiglich 
der Orientierung von den Adern und Lamcllcn unter- 
scheidcn. Wie aus den Abbildungen zu crschcn ist, 
vcrteilt sich der Graphit iiber den ganzen Querschnitt 
gleichm&Big. Dic in Abb. 10 von unten nach oben 
verlaufcndcn schwarzen Streifen stellen Risse dar, 
durch dic die Saure in das Materiał eingedrungen ist. 
Abb. 11 und 12 geben dio den Abb. 9 und 10 ent- 
sprcchcndcn Stellen in starkerer Vcrgr5Berung 
(SOfach) wieder. Dic Graphitlamcllen sind, mit Aus- 
jiahine einiger Stellen an der inneren Oberflache des 
gesunden Teiles (vgl. Abb. 15 weiter unten), auBer- 
ordentlich grob ausgebildet, weicher Umstand den 
Angriff der Sauren wesentlich beschleunigt,

Nach dcm Aetzen mit alkoholischer Pikrinsaure 
zeigte sich das in Abb. 13 bis 15 und 16 bis 18 wieder- 
gegebeno Gefuge. Die dunklen Adern, die iiber das 
ganzs Gcaichtsfeld der einzelnen Bilder yerteilt sind,

cntsprechen den im ungeatzten Zustandc vicl deut
lich sichtbareren Grapliitabschcidungcn. Die Grund- 
messe besteht aus dcm durch das Aetzcn dunkol 
gefarbtcn Perlit, in dcm an einzelnen Stellen heli 
erscheinendcr Ferrit eingelagert ist. Der Perlit ist 
bis zum Rande hin deutlich lamellar ausgebildet, 
was auf eine langsame Abkiihlung der GuBstiicke 
schlieBen lilBt.

Ein wesentlichcr Unterschied zwischen dcm 
Gcfugcaufbau des gesunden und des stark angefres- 
senen Teiles des Kesscls war nicht festzustellen.

Die in cch a n isch c  U n tersu ch u n g  wurde auf 
die Bestimmung der Brinellharte beschrankt, dic mit 
einer Stahlkugel von 5 mm <t> bei einer Bclastung von 
1000 kg und cincr Belastungsdauer von 30 Sekunden 
vorgcnommcn wurde. Ais Mittel von 5 Untcrsuchun- 
gen ergab sich fur den gesunden Teil eine Hartę vpn 
144 kg/qmm, fiir den stark angegriffencn Teil cinc 
Hartę von 138 kg/ejmm. Diese beiden Werte liegen 
unterhalb der normalcn Hartę des GuBcisens, was 
hauptsachlich auf reichliche Graphitabscheidung und 
die grobe Ausbildung der Graphitlamcllen zuriick- 
zufuhrcn ist. Da jedoch der Angriff der Saure nicht 
an der Oberfiachc des Kesscls beginnt, sondern, wie 
aus Abb. 10 zu crschcn ist, im Innern des Materials 
seinen Anfang niinmt, so kann in der groben Aus
bildung der Graphitlamcllen allein nicht der Grund 
der schncllcn Zcrstorung des Kessels liegen. Diese 
beruht augcnscheinlich viclmehr auf durch das 
Schwindcn des Eisens entstehenden Lunkern bezw. auf 
porosen, schwammigen Stellen, dereń Entstchung 
durch zu hcisses GicBcn begiinstigt wird.

Da im Innem der Schwindungshohlraumc Untcr- 
druck herrscht, so wird fast stets durch den Druck 
der auBeren Atmosphare die diinne, eben eretarrtc 
Kruste durchbrochen. Durch solehe Kanale ist 
Saure in das Inncre des GuBstiickes eingedrungen, 
hat das Metali langs der im Innern des Stiickcs sehr 
grob ausgcbildeten Graphitlamcllen angegriffen, dic 
Wandungen aufgctricben und so z u der ^anjdcn 
Inncnwandungen des Kesscls sichtbaren {Blasenbil- 
dung gefiilirt.

Zusammcnfassend haben die Untersuehungen 
ergeben, daB d;is Materiał des Kessels eine durchaus 
einwandfreic Zusammensetzung besitzt, jedoch der 
Graphitgchalt verhaltnismaBig hoch ist und die ein
zelnen Graphitlamcllen eine grobe Ausbildung be
sitzen, wodurch dic Saurcbestandigkcit becintrach- 
tigt wird. Die Untersuchung wcist ferner darauf hin, 
daB sich an verschiedenen Stellen inncrhalb_ der 
Wandungen des Kessels Lunkcrhohlraume oder 
porosc schwammartige Stellen gcbildet^habcn, zu 
denen die Saure Zutritt hatte, und die naturgentaB 
von der Saure schnell angegriffen wurden.

3. B e r ic h t.

Zur Untersuchung lagen 8 Bruchstuckc von in 
guBeisernen Dauerformen gcgossenen^Rohren vor. 
Die den einzelnen Bruchstucken zugrunde liegcnden 
Gattierungen sind fłlgende:
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B ru o h s t i ic k  1: 3 0 %  K raft H iim atit Nr. 1,
10%  Luxemburger Nr. III ,
20 %  Triohter- und eigener Bruoh, 
40 %  Kaufbruch II. Qunlit;it.

B ru c h s tu o k  2: 4 0 %  K raft Hiimatit,
4 0 %  Luxemburger Nr. 111,
20 %  Triohter- und oigctier Brach.

B r u c h s tu o k  3: 3 0 %  K raft Hiimatit,
50 %  Luxemburger Nr. III ,
20 %  Triohter- und eigener Bruch.

K ru c h s ti io k  4: wie Bruchstiick 3.
B ru o h s t i ic k  5: 8 0 %  Luxemburger Nr. III ,

20 %  Triohter- und eigener Bruch.
B r u c h s tu o k  6: wie Bruchstuok 5.
B ru o h s ti ic k  7: wio Bruchstuok 5.
B ru o h s tljc tc  8: 2 0 %  K raft Hiimatit,

20 %  Lusemburgei Nr. III ,
20 %  Triohter- und eigener Bruch,
40 %  Kaufbruch II . Cjualitiit.

Die Analyscn der Rohmaterialien gehen aus Zahlen
tafcl 2 hcrvor.

Zahlentafcl 2.
Z usam  m o n so tz u n g  d e r  R ohm  a te r i  a lic  n.

SI Mn «* ' R
% % % %

K raft H iim atit . . . 3,23 0,S3 0,07 0,034
KraftGieBercioiscnNr. I 3,20 0,50 0,52 0,042
Luxcm burger Nr. I I I 2,10 0,42 1,81 0,025
Trichter- u. cig. Bruch 1,90 — 1,05 0,12
K a u fb ru c h ................. 1,80 — 1,20 0,12

Ueber den GuB lagen folgende Angaben vor:
Nr. ii: D ritte r GuB in der stark  erhitzten Form.
Nr. 4; Sechster GuB in der stark  erhitzten Form.
Nr. 5: Erster GuB in der handwarm gomachten Form.
Nr. 6: Vierter GuB in dor sta rk  erhitzten Form.
Nr. 7: In Sand gegossen.
Nr. 8: Fiinltor GuB in der sta rk  erhitzten Form.

Ueber Nr. 1 und 2 war beziiglich des Gusses nichts 
Niiliores angegeben.

Die ch em isch c A n a ly se  ergab die in Zahlen
tafcl 3 angegebenen Werte.

[Die Gehalte der GuBstiicke an Gcs.-C, Mn, Si, 
S und P  bewegen sich innerhalb der fiir diinnwan- 
digen RohrenguB iiblichcn Grenzen, Der Graphit 
bzw. geb. C weist bei den vcrschicdencn GuBstiicken 
erhebliche Unterschiede auf: in einein Falle licBen 
sich nur Spuren von Graphit nachweisen (Nr. 5, 
erster GuB in der handwarm gemachten Form), 
wahrend er bei anderen in der bei normalem GrauguB 
yorkommenden Hohe vorliandcn ist (Nr. 8, fiinfter

GuB, in der stark erhitzten Form). Hicrbci ist 
jedoch zu beriicksichtigcn, daB, wie aus der 
metallographischcn Untersuchung hervorgcht, die 
einzelnen GuBstiicke an yerschiedenen Stellen reclit 
crhcblichc Unterschiede im geb. C aufweisen, die 
chcmisch-analytisehc Untersuchung daher allein kein 
klares Bild von der Form, in wclchcr der Kohlenstoff 
auftritt, zu liefern vermag, sondern lediglich dic 
mittlerc Zusammensctzung an einer bestimmten 
Stelle des GuBstiickcs angibt. ]

Abb. 19 zeigt das Bruchaussehen des Rohres Nr. 1, 
dessen Wandstarke etwa 6 mm betragt. Der Brtich 
ist hellgrau und fcinkornig, am auBeren Rande 
stellenweise weiB und strahlig, ein Zciehcn, daB hier 
in Beruhrung mit der guBeisernen Wandung eine 
Schreckwirkung stattgefunden hat. Es lieB sich 
deshalb das Materiał auf der Drchbank nur schwer 
bearbciten, besonders an den Stellen, wo infolge der 
Trennungsfuge der beiden KokillenhSlften eine 
auBerst harte GuBnaht auftrat. Das Materiał wat 
spródc und konnte mit dem Hammer leicht in Stiieke 
zerschlagen werden.

Zur metallographischcn Untersuchung des Bruch- 
stiickes 1 wurde ein Stiick t|uer zur Langsrichtung 
geschliffcn und poliert. Die Abbildungen 20 und 21 
zeigen das Gefiige ara inneren bezw. auBercn Rande 
im ungeatzten Zustande. Der Graphit ist trotz der 
starken Vcrgr5Berung (300fach) nur in diinnen 
Adern und Punkten zu sehen, tritt also in auBerst 
fein verteilter Form auf. Ein Vergleich der beiden 
Abb. 20 und 21 liiBt ohne weiteres erkennen, daB am 
auBeren Rande, wo die Schreckwirkung am mcisten 
zur Geltung gekommen ist, aueh die einzelnen 
Graphitabscheidungcn am feinsten sind, wahrend am 
inneren Rande sehon wohlausgebildete Grnphit- 
lamellcn auftreten. Dieselben Stellen nach dem 
Aetzen in alkoholischer Pikrinsaure stellen Abb. 22 
u id 23 dar. Abb. 22 zeigt, allerdings undeutlich 
(dureh die ubrigen Bestandteile grfiBtenteils verdeckt), 
dic im ungeatzten Zustande viel starker liervortrc- 
tenden Gjfaphitlamcllcn. Der Hauptbestandtcil wird 
gebildet von einem strukturell wenig scharf ausge- 
bildeten Gefiige, das nur an wenigen Stellen einen 
lamellarcn Aufbau zeigt, dem Sorbit. Dieses besteht 
aus einer festen Losung von Eisenkarbid in Eisen, 
aus dei aber bereits ein Teil des Karbids ausgefallen 
ist. Es tritt dann auf, wenn das Temperaturintervall 
in der Nahe von 700° rasch durchiaufcn wird, wie das

Zahlentafel 3. Z u sa m m e n sc tz u n g  d e r  e in z e ln e n  B ru o h s tu c k e .

Nr. j 1 | 2 3 i 5 6 7 s

G r a p h i t ..................................................

: Graphit in %  des Ges.-C.....................
Mn . . ...................................................

P ...............................................................
s ‘ ..............................................

3.29
2.30 
0.93 

71,8
0.48

0,94
0,091

3,47
2,71
0,70

78,3
0,50
2,25
1,11
0,095

3.54
2,73
0,81

77,2
0,51
2,02
1,04
0,101

5,30
2,03
0,07

79,6
0,53
2,02
1,14
0,090

3.29 
Spuren

3.29 
0,0 
0,59 
1,73 
1,50 
0,117

3,28
2,50
0,78

70,4
0,39
1,92
1,30
0,114

3,30
1,70
1,00

52,3
0,47
2,17
1,37
0,129

3,24 
2,04 
0,00 1 

81,5 
0,43 ! 
1,72 1 
1,10 
0,1215
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zweifclsohne boi dem yorliegenden GuBstiick der Fali 
war. Findet dagegen langsame Abkuhlung statt, so 
fiillt das bei hoher Temperatur in Eisengeloste Karbid 
aus, und cs bilden sich abwechselnde Lagen von 
dunklem Eisen uitd heliom Karbid, dio den Perlit 
darstellen. Dieser ist nur an wenigen Stellen und 
auch dort nur undeutlich ausgcbildet. Die hellen 
feinen Flccken, hauptsiichlich aut dor linken Seite von 
Abb. 32, bestehen aus Zementit. Die Schliffbilder 
zeigen, daB am auBeren Rande noch groBe Mengen 
lirizersetzten Zementits yorhahden sind.

Ganz iihulich liegen die Verhaltnisso bei dcm 
GuBstiick Nr. 2 (Abb. 24), nur ist hier der Unterschied 
in dem Graphitgehalt zwischen dem inneren und dem 
auBeren Rande nicht so erheblich, wie Abb. 25 und
26 (ungeatzt) zeigen. Fiir die Abb. 27 und 28 gilt 
das fiir die Abb. 22 uud 23 Gesagts.

GuBstiick Nr. 3 cntspricht dem dritten GuB in 
der stark erhitzt en Form. Abb. 29 zeigt einen Teil 
der Bruchfliiche. Man erkennt deutlich, daB stellcn- 
weise, vor allem am Rande, noch weiBc Partien 
auftreten, obwohl es sich um den dritten GuB in der 
stark erhitzten Form handelt. Der Graphit ist, wie- 
aus den Abb. 30 und 31 der ungeatzten Schliffe zu 
erkennen ist, in verhaltnismaBig dunnen Lamellen 
vorhanden, und die Abb. 32 und 33 der mit alkoho
lischer Pikrinsaure geatzten Schliffe zeigen deutlich, 
daB geb. C in Form von Zementit (wciBe Stellen) in 
crheblichen Mengen auftritt, und zwar am Rande 
(Abb. 33) mehr ais in der Mitte (Abb. 32). Dic 
rasche Abkuhlung, dic den Graphit nur teilweise 
hat zur Abscheidung kommen lassen, hat dic Bildung 
von latneOarem Perlit verhindert. Die dunkle Grund- 
masse der geatzten Schiffe triigt einen troosto-sorbi- 
tischen Charakter. ■ Nur ganz vereinzelt (Abb. 32) 
tritt der lamellare Aufbau des Perlits zum Vorschein.

GuBstiick Nr. 4 cntstainmt ais seclister GuB 
der stark erhitzten Form. Das Bruchgefiige (Abb. 34) 
dieses Stuckes stimmt im wescntlichen mit dem des 
StiickcsNr. 3 iiberein. Auchder Gefiigeaufbausowohl 
im ungeatzten (Abb. 35 uud 36) ais auch im geatzten 
(Abb. 37 und 38) Zustande weist diesem gegenuber 
keine crheblichen Unterschiede auf.

GuBstiick Nr. 6 cntspricht dem ersten GuB in 
der handwarm geniachten Form. Abb. 39 zeigt die 
Bruchflache. Der Bruch ist weiB und strahlig. Am 
auBeren Rande zieht sich ein heller weiBer Streifen 
hin. Aus Abb. 40 ist zu crsehen, daB Graphitbildung 
nur in ganz geringem MaBe stattgefunden hat, und 
Abb. 41, die dem ungeatzten Schlifl entspricht, zeigt 
das normale Gefuge von wciBem Roheisen. Das 
Eisen ist also durch die nur handwarm gemachte 
Form yollstandig geschrcckt worden.

GuBstiick Nr. 6 entspricht dem vierten GuB in 
der stark erhitzten Form. Abb. 42 zeigt den Bruch 
dieses Stiickes. .Man erkennt deutlich einen weiBen, 
strahiigen auBeren Rand, an den sich ein hełlgrauer 
Kern anschlicBt. Die der Mitte des llohres ent- 
nommenen Schliflbilder (Abb. 43, ungeatit, und 
Abb. 44, geatzt) zeigen, daB bei diesem yierten GuB

in der starkerhitztcn Form bereits bedeutend mehr 
Graphit zur Abscheidung gelangt ist ais beim ersten 
GuB in der gut handwarm gemachten Form (GuB- 
stiick Nr. 5).

GuBstiick Nr. 7 wurde in Sand gegossen. Das 
Gefiigo dieses Stiickes weist an yerschiedcnen Stellen 
recht erheblichc Unterschiede im Gofiigcaufbau auf, 
wie aus Abb. 45 hervorgeht. ReinweiBo Partien 
wechseln mit hellgrauen bis dunkelgrauen Stellen ab. 
Infolgedesscn lassen die in Abb. 46 und 47 wieder- 
gegcbenen Mikrophotographien nur yerschwindend 
•wenig Graphit erkennen. Sie sind offenbar nur 
weiBen Stellen entnommen worden und lassen ohne 
weiteres Schliissc auf die Zusamincnsetzung und 
mechanischen Eigenschaften an anderen Stellen zu.

GuBstiickNr. 8 cntspricht dcm funften GuB in der 
stark erhitzten Form. Wie aus Abb. 48 zu erkennen 
ist, ist der Bruch durchweg grau. Irgendwclche 
crheblichen Unterschiede zwischen Rand und Mitte 
treten nicht auf. Die Graphitlamellen (Abb. 49) 
sind jedoch nur yerhaltnismiiBig wenig ausgebildet.

Ein Unterschied in der strukturellen Zusammen- 
setzung des auBeren und inneren Randcs macht sich 
vor allem auch in einer yerschieden hohen Hartę an 
den betreffenden Stellen bemerkbar. Um diese nach- 
zuweisen, wurde an Tcilen des iiuBercn und inneren 
Randes der GuBstucke die Brinelllnirtc bestimmt. 
Zur Untersuchung wurde eine Nickelstahlkugel von 
5 mm ej), eine Belastung von 500 kg und eine Be- 
lastungsdauer von 30 Sekundcn gewahlt. Dic Ergeb
nisse sind in Zalilcntafel 4 zusammengestcllt.

Źahlentafel 4. H a r t e p r o b e n .

Nr. do* Materials Lage
Hartę 

In kg/qmm

Unterschied 
zwlucben 

Innen- uud 
AuBenrand

GuBatuok Nr. 1 {
a u Ben 
innen

281
247 34

GuBstiick Nr. 2 {
auBen
innen

251
241 10

GuBstiick Nr. 3 (
l

aulksn
innen

330
277 59

GuBstiiok Nr. 4 {
auBen
innen

307
259 48

GuBstiick Nr. 5 {
auBen
innen

725
427 298

GuBstiick Nr. 0 1
X

auBen
innen

758
241 517

GuBstiick Nr. 7
\

auBen
innen

311
300 — 49

GuBstiiok Nr. 8 f auBen
innen

213
208 5

Die Hartewcrte zwischen Innen- und AuBenrand 
weisen teilweise recht crLeUiehe Unterschiede auf, 
was der inhomogsnen Zusammensetzung des Mate
rials, bedingt durch die Abkuhlung in Dauerformcn, 
entspricht. Die GroBe der Differenz in den Harlo- 
werten zwischen Innen- und AuBenrand steht in 
geradem Verhaltnis zu der Differenz der cntsprechcn- 
den Gefuge.
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Nr. 
»le* GuB- 
Hta ckoa

Innon-
harie

AuGcn-
bartf

3 2 7 7 3 3 6
4 2 5 9 3 0 7
8 2 0 8 2 1 3

Bei normal abgekiihltem GrauguB kann man ais 
Mittelwcrt fiir die Hiirte unter Bcriicksichtigung der 
angewandten Versuc hsbc d ingungcn etwa 160 bis 180 
Brinelleinhciten annehmen. Die Hiirtezahlen, wie 
sie Yorliegende Untersuchungen ergebcn haben, 
weisen alle viel hóhere Werte auf:

niedrigster W ert: innen 208, auBen 213,
hóclistcr ,, „  427, „  758.

Die GuBstiicke, bei denen daj Bruchgcftige ziemlich 
gleichmaBig war (Abb. 20, 34 und besonders 48),

weisen auch ziemlich 
iibereinstiramende Har- 
tewerte zwischen detn 
AuBen- undlnncnrande 
auf, wie nebenstehendo 
Angaben zeigen. Dage- 
gcn weisen die GuB- 

stiickc, die dcutliehei ue weiBe Randzonc zcigten (Abb. 
30 und 42), ganzerhobliche IJntcrschiede in dir Hartę

des Innen- und AuBcn- 
randes auf, wie nebcn- 
stehcnde Zalilen zeigen. 
Zahlentafel 5 gibt eine 
Zusammenstellung der 
Hiirtezahlen nach der 
Anzahl der Giisse. Man 

erkennt, daB dic am inneren Rande festgestellten 
Hartezahlenmit der Zahl der Giisse in ziemlicherUeber- 
ci nst i rnmungstehon und mitstcigender GuBzahl abnch- 
mcn. Wiihrend bcim ersten GuBin der gut handwarm 
gemachtcn Form noch eine Hiirte von 427 Brincll- 
einheiten auftritt, sinkt. sie beim dritten GuB auf 277, 
bcim vierten auf 241, bcim fiinften auf 228; bcim 
sechsten tritt allerdings wieder ein Steigen der Hartę 
auf, wobei jedoch zu bcriicksichtigcn ist, daB das 
Materiał nicht vollstandig homogen ist.

Die Hartewcrte am auBeren Rande stehen, wie 
aus der mikroskopischen Untersuchung zu erwarten 
war, in keinem Zusammcnhang mit der Zahl der Giisse.

Das in Sand gcgosssnc Stiick zeigt auffallender- 
wcise cbenfalls eine rclativ hohe Hiirte (300 innen 
und 360 auBen). Wahrschcinlich ist jedoch die Hartc 
stellen wcise noch crheblich hoher, w ij aus den weiBen 
Partien (Abb. 45) und den Mikrophotographien (Abb. 
46 und 47) gefolgert werden muB.

Um den EinfluB des A u sg l ii hen s z u untersuchen, 
wurden kleine Stilcke der Rohre 1 und 2 15 Stunden

Nr.
<lea<luB.
Ktucltts

Inticn- AuBen-
hKrtc* harłe

0 4 2 7 7 2 5
6 241 7 5 8

Kr. 
den GuE- 
BtOckes

GuBzahl
n a

Innen

rtr

ftuflen

5 o ra to r 4 2 7 7 2 5
3 d r i t t e r 2 77 3 3 6
6 v ie r te r 241 7 5 8
8 f i i n f tc r 2 0 8 213
4 s e c h s te r 2 5 9 307

iang bei 900 0 im Va- Zahlentafel 5.
kuum ausgegliiht. Z u s a m m e n s te l lu n g  d o r 
Das Gefiigcnach dic- H iir te z a h le n .
ser Warmebehand- 
lung wird durch die 
Abb. 50 dargcstellt.
Ein Vergleich mit 
den entsprechcnden 

Mikrophotogra
phien der unbe- 
handelten Proben 
l5Bt erkennen, daB 
durch diese Wiirmebchandlung dic Graphitadern 
bedeutend erweitert sind (Abb. 50 und 51 und 
Abb. 54 und 55) dadurch, daB der ursprilng- 
lich in gebundener Form vorhandenc Kohlenstoff 
ais Tempcrkohlc ausgeschieden worden ist und sich 
an den Graphitadern angesetzt hat. Nach . dem 
Aetzen dieser Schliffe tritt das durch die Abb. 62, 53, 
56 und 57 wiedergegebene Gcfiige auf. Es besteht 
aus dunklcn Graphit- bzw. Tempcrkohle-Ablage- 
rungen in ferritischer Grundmasse. Der vorher in 
gebundener Form yorhandene Kohlenstoff ist durch 
diese thcrmisćhc Behandlung in Form von Temper- 
kohle ausgeschieden worden.

Dic chcmischc Analyse und vor allem die mc- 
tallographiachc Untersuchung und die Hiirteproben 
zeigen, daB durch dio guBeiserncn Kokillen eine 
Schreckwirkung auf die diinnwandigcn GuBstiicke 
ausgeiibt wird, sclbst dann noch, wenn nach einer 
Reihe von Giissen die Kokillen sich stark erwarmt 
haben.

Um den bei den meisten GuBstiicken stellenweisc 
in crhcblichcr Mengc auftretenden gcb. Kohlenstoff 
und damit die groBe Spródigkeit und Hiirte zu vcr- 
mindern, empfiehlt es sich, die GuBstiicke entweder 
gleich nach dom Erstarren aus den eisernen Formen 
zu entfernen: und in einem schlechten Warmeleiter, 
bcispielweise in Sand oder granulierter Hochofen- 
schlacke, langsam crkalten zu lasscn, oder aber sie 
nachtraglich einem Ausgluhcn zu unterwerfen, 
wodurch etwaige Schreckwirkungcn aufgehoben und 
der dadurch in der gebundenen Form fcstgehaltcnc 
Kohlenstoff ais Graphit bzw. Tempcrkohlc zur Aus- 
schcidung gelangt und die in den vorliegendcn GuB- 
stuckcn auftretende groBe Sprfidigkcit betrachtlich 
Yermindcrt wird. (Fortsotzung folgt.)

Allgemeine Gesichtspunkte, Grunds3tze und Regeln bei Anlage 
einer GieBerei.

Voń 2>r.-3ng. E. I.eber in Freiberg.

(Fortsetzungi on Scitc 800.)

V on wesentlieh anderen GrundsStzen ist aber der Anbau. Alle im GrundriB fehlenden Abteilungen
Zweihallenbau nach Abb. 25 bedingt, Hier han- rnussen in besonderen GebSuden untergebracht

delt es sich eben nur um zwei nebeneinander gestcllte werden. Hier ist noch nicht cinmal das Gebot guter
Formhallen fur FormmaschinenguB und leichtere, Dachbelichtung durchgefiihrt. Einen groBen Zwei-
grdBcrc GuBstiicke, die Oefen stehen in einem kleinen^- - hallenbau derselben Art habe ich frtiher_jchon in
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Abbildung 25. '  Zweiliallnuhau.

dieser Zeitschrift beschrie- 
ben1). Der Fali, in dem das 
z weite Seitenschiff ais Er- 
weiterung dient, fallt in 
die nachstc Gruppe: den 
Dreihallcnbau.

D er D re ih a llen b a u ,  
d. h. eine iiberhohtc, brci- 
terc -Mittelhalle mit bei- 
dersoits angegliederten nie- 
drigeren und schmaleren 
Seitenhallen von meist 
gleieher Breitc ist eine alte 
Bauform; sie findet heute 
noch zum Teil aus alter 
Gcwohnheit und einem 
gewissen Hang zur Syni- 
metrie auch in Fallen Au- 
wendung, in denen andere 
Anordnungen vorzuziehen 
waren. Fast alle Fabrika- 
tionsarten, GroBgieBcrei, 
GieBerei fur mittclschwo- 
ren und leichten GuB, 
Klcinhandforinerei, selbsl 
ausgesprochenc Formma- 
schinenbctriebe und Son- 
dergieBereien, wie GieBe- 
reienfurGlicderkessel und 
landwirtschaftliche Ma- 
schincn, bedienen sich 
ihrer. In der Regcl liegen 
jedoch die Yerhaltnisse so, 
daB solehe GieBereibetriebe

M St. u .E . 1912. 26. De*., 
“ vS. 2108.

fis e/t - *f*/ Sra/t/̂ fessê e*

O i  r  f  8 10 72 71703 io m
LLUkli U1111111111 fi

Abbildung 26. Syinmetriacher Dreihallenbau mit Nebenabteilun^en in beiden Seitcuscliiffen.
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maschineiiguB erzcugen, iiir die schnialere Arbeits- kammem, Sandaufbereitung, Modellablage, Meister-
felder mit leichteren Ilebezeugen und Lautkranen buteaus and anderc Betriebsabteilungen Raumc,
ausreichon. Diesen Zweckencntspricht dann ci nenied- dic oft gleichfalls weniger anspruehsvoll in bezug

den Dreihallcnbau bevorzugcn, die neben schweren rigere Seitcnhalle sehon deshalb besser ais jede andere
oder sperrigen GuBstiicken, dic dann in der Mittel- Anordnung, weil sic ani billigsten ist. Auf der ande-
halle hcrgcstellt werden, noch KleinguB oder Form- ren Seite aber bedarf man fur Kernmacherei, Trocken-
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auf Breite und Hohe sind, und so ergibt sich eine rcicht, und da man mangels notiger Yoraussieht
seitliche Anordnung von zwei Seitenschiffen, die man weder an Unterkellerung nocli an die notige Funda-
gewShnlich aus iisthetisGhen und baulichen Griiiiden inentierung fiir iiber dem|oinen Seitenschiff aufzu-

symmetrisch angliedert, fast von selbst. Aber auch 
bei dieser Anordnung macht sich nicht selten das 
beim Zweihallenbau Gesagte geltend, daB namlich 
der eine Seitentrakt fiir die Ńebenabteilungen, die 

,man gerne dicht bei den Fonnereien sieht, nicht aus- 
X X X IX .„

setzende Obergeschosse gesorgt hat, so nimmt man 
das andere Seitenschiff fiir Ńebenabteilungen in 
Anspruch, die eigentlich nicht dahin gehiiren. Man 
trifft dann auf Anlagen, in denen es in allen Betriebg- 
abteilungen sehr eng hergeht und wo der Flachen-

118

Abbildung;28. Ycrkappter Dr;i!inilcnbau.
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anteil der einzeinen Raume, gemessen an der Form- 
fiache, viel zu klein ist. Eine Anlage dieser Art 
bietet z. B. Abb. 26. Ein fluchtiger Blick darauf 
liiBt schon erkennen, wie eine i\bteilung sich an die 
andere drangt. Rechnet man die Flachenanteile 
aus, so kommt man zu folgendon Zahlen:

Eormflaoho
(Brutto). . . .3400 qm = 100,0 %

Putzerei. . . . . 480 „  = 14,0 %
Schmelzanlage . . 420 „  = 12,3%
Trockenkammer . 250 », 7,5 %
Kernmacherei . . 180 »» 5,3%
Aufbereitung . . 180 „ = 5,3 %
Plattenmacherei . 180 „  = 5,3%
GuBmagazin . 180 ii ■ 5,3 %
Gluhofen . . . . 120 „ s=s 3,5 %
Stodellausgabo . . 120 „  — 3,5 %
Kompressoren . . 80 „ = 1,7 %
Matcriallaeer . . 60 „ = 1,7 %
GieBcreibiiro . . 00 „  = 1,7%

ein Thema, das aber hinreiehend Stoff fiir eine be- 
sondere Abhandlung bietet. Die Frage naeh der 
Unterkunft der Nebenabtcilungen bei einem GieBerei- 
bau treibt manchen Betrieb ganz unbewuBt zum 
Dreihallenbau. Bei der Anlage naeh Abb. 27 hat 
man eine Haupthalle fiir schwere Stiicke und eine 
Seitenhalle fiir mittlere und kleinere Stiicke, auf die 
gcgeniiberlicgende Seite hat man die Sandaufberei- 
tung, Trockenkammern, Kernmacherei, Kuppel- 
ofen, Maschinenraume, Biiros in einzelne kleine 
Bauten herausgelegt. Man braueht sich diese Raume 
nur unter einem Dach vcreinigt zu denken und der 
Dreihallenbau ist fertig. DaB man die MetallgieBerei 
und das GuBlager ais besondere Fliigel herausgebaut 
hat ist nur ein Beweis daliir, daB man in der Richtung 
der Liingsachse des Baues keine Ausdchnungsmog- 
lichkcit besessen hat. Auf der anderen Seite mu3> 
man den Komplex von GieBereibauten sich zuweilea

Abbildung 28 a.

Diese Zahlen liegen fast alle mit Ausnahme der 
Schmelzanlage zum Teil betrachtlich unter den ge- 
wohnlichen Durchschnittszahlen. Dabei ist nocli zu 

bedenken, daB GuB- 
waren aus dreierlei Me
tali hergestellt werden, 

was immer hohere 
Raumauspruche ais ge- 
wOhnlich stellt. Jeden- 
falls hatte sich aus der- 

selben Grundflache 
etwas Besseres heraus- 
holeti lassen, wenn man 
das iiber die Untertei- 
lung der Seitenhalle 
Gesagte berucksichtigt 
hatte, denn das gleiche 
gilt nicht nur fur den 
Zweihallenbau, sondern 
fiir alle Bauarten, bei 
denen ein Seitenschiff 

GieBerei nacli einer Langsseite hin begrenzt.

von allen angeklebten Anbauten befreit denken, 
um den Dreihallenbau ais Kern des Ganzen wieder- 
zuerkennen. .Eine solclie, an sich allerdings gut an-

Abbildung 30. 
Dreihallenbau, 

Oefen m it Kopf.

die
Uebeibaupt lieBe sich hier iiber dierichtige Auswer- 
turg von Kcbengebauden noch manches einflechten,

Abbildung 31. Profil einer Yierschiffigen GieBerei mit iiuBeren 
Umrissen eines Dreihallenbaues.

geordnete und sonst vorbildlich eingericlitete GieBerei 
ist dureh Abb. 28 und 28 a Yeranschaulicht. Das 
Profil ergibt klar den Dreihallenbau, der GrundriB-



27. September 1917. AUgcmeine Gećichtejmnkie, Grundsatze u. Regdn bei Anlage einer Giefierei. Stahl und Eisen.0" 879

&
a
&
8

eop3

a
o

3<a
-3

8

ŁOg
3

■3
3rO

aber zeigt die angesetzten Ge- 
baude, die den Charakter ais 
Dreihallenbau verdecken. Man 
kann die Saehe allerdings auch 
von dem Standpunkt aus be- 
trachten, daB cs sich gar nicht 
um einen Dreihallenbau, sondern 
um einen Fiinfhallenbau han
delt, indem man sich die im 
GrundriB liingsseitig auBenlie- 
genden IUume unter einem Dach 
vereinigt denkt. Aber wenn das 
der eigentliche Grundgedanke 
war, so muBte die ganze Auf- 
glicderung in anderer Richtung 
erfolgen, wie sich leicht nach- 
weisen lieBe. Mcines Erachtcns 
verunstalten die angcklebten Ab- 
orte, Waschrfiume, Magazine usw. 
sehr oft ohne Not den iistheti- 
schen Eindruck des Baues, in
dem sie die charakteristischcn 
UmriBlinien des Kerngebaudcs 
venvischen. Diese RSume lassen 
sich nicht seiten ohne Schwierig
keiten anders und sogar besser 
unterbringen.

Nicht immer sind beim Drei
hallenbau die Seitenschiffe sym- 
metrisch angelcgt; bei GieBe- 
reien, in denen Formmaschinen- 
guB neben groBen GuBstUcken 
erzeugt wird, findet man den 
ais Seitenschiff angesetzten Sei- 
tenbau zuweilen breiter gehalten 
ais den gegenfiberliegenden, wie 
z. B. Abb. 29 zeigt, ein Drei
hallenbau, der sonst gut dispo- 
niert ist, allerdings den Mangel 
an Seitenraum durch Anordnung 
mehrerer kleiner Nebenabteilun- 
genvorKopf auszugleichen sucht, 
damit aber die Erweiterung und 
Benutzung des Hofes nach dieser 
Seite hin erschwert. Hier ist die 
eine Seitenhalle 10 m, die andere 
18 m breit.

Im allgemeincn liegt bei dem 
symmetrischen Dreihallenbau die 
Schnielzanlage in der Mitte oder 
annahernd in der Mitte der einen 
Seitenhalle, seltener ist die An
ordnung vor Kopf (Abb. 30), die 
den schon beim Einhallenbau 
besprochenen Nachteil hat, daB 
man nur mit einem Laufkran 
das Eisen abfangen kann und 
bei regem GieBereibetrieb sich 
noch anderer, -weiter unten naher 
bezeichneter Mittel bedienen

*
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muB. So alt der symmetrischc Dreihallenbau ist, quemen Bcfordeni der Pfannen, sei es, daB man mit
so alt ist wohl aueh die vor der Stirnseito an- Eisenplatten belegto Wego schaflt, Schmalspurgleise
gelegte Schmelzanlage. In fruheren Zeiten findet anlegt und die auf Wagen gesetzten Pfannen oder
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Abbildung 32. Unsymmetrischer Droihallenbau m it Laufkran und Hangebahn.

man hier sehon den Hoehofen aufgestellt, wie z. B. 
auf der alten Sayner Hiitte. Es gibt aueh Bauten, 
die auBcrlich v6llig dem Dreihallenbau gleiehen, 
im Innern aber anders unterteilt sind. So zeigt z. B. 
das Profil nach Abb. 31 in den Umrissen die Symmetrie 
des dreischiffigen Baues. Das Hauptschiff ist aber 
noch einmal durcli eine Stiitzenreihe unterteilt und 
besteht aus zwei Arbeitsfeldern. In Wirklichkeit 
hat man es also mit einem vierschiffigen Bau zu tun. 
Besonderes Intercsse gewinnt der Bau dadurch, daB 
er auf einem Pfahlrost errichtet ist.

Sehon bei dem Dreihallenbau tritt der Uebel- 
stand, wenn man ihn ais solchen bezeichnen will, 
in Wirkung, daB man das Eisen fiir die Seiten- 
halle, sofern liier Iformerei liegt, nicht unmittelbar 
am Ofcn abfangen und mit dem Laufkran dorthin 
schaffen kann; man muB vielmehr die Pfannen fahr- 
bar einrichten und auf Gleisen yorschieben oder mit 
dem Laufkran der Mittel halle auf die Hohe der GieB- 
stelle des Scitenschiffcs bringen, absetzen und dann 
ins Seitenschiff vorschieben. Hier wird dann das 
Eisen vom zugeh5rigen Laufkran oder einer anderen 
Einrichtung verteilt. Eventuell kann ein Drehlauf- 
kran die Pfannen aus der Mittelhalle in die Seiten- 
halle setzen, eine Einrichtung, die teuer und, wenn 
sie nur fiir diese Zwecke dient und sonst keine Yor- 
teile bringt, ja sogar Schattenseiten liaben kann, 
wenig empfohlenswert ist. Aueh die Hiingebahn 
ist dafiir verwendbar.

Die erwahnte Umstandlichkeit haftet nun a llen  
Hallenbautcn an, dic mehr ais zwei parallcl laufende 
Schiife liaben, sie ist charakteristisch fiir sie; in 
allen findet man deshalb Einrichtungen zum be-

Abhildung 33. Gieflerci mit Schmclzofcn 
vor Kopf und Hangebahnverkehr.

Antrieb durcli Winden oder Spills erhalten. Hange- 
bahnen, die nur Linien beherrsehen, konnen ebenfalls 
fiir diese Zwecke dienen (Abb. 32) und in Verbin- 
dung mit Laufkranen oder Hiingebahnbrucken ar
beiten oder aueh ganz ohne diese. Die Hiingebahn

GieBtromrneln von Hand schiebt, oder daB man Seil- 
ziige einrichtet, die von der Laufkrankatze aus be- 
.tatigt werden, oder Kettenzlige einbaut, dic iłiren
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kann in beliebig viele Hallen geleitet werden und gibt, 
wie hier nur nebenbei bemerkt werden soli, wenn 
sie allein ais Fordermittel dient, die Moglichkeit, 
die Hallen im ganzen niedriger zu halten, wahrend der 
Laulkran seinen EinfluB in hoher gekaltenen Bauten 
geltend macht und je nach Zahl und GroBe der neben- 
einander oder Ubereinander angeordneten Hebezeuge 
dem Oberteil des Baucs ein ganz besondcres Geprage 
gibt. Donn meist bcherrscht jeder Laufkran ein 
Arbeitsfeld, und jedes Arbeitsfeld muB in bestimmter 
Weise uberdaeht werden. Die Zahl der Arbeitsfelder 
und die Zahl der Hallen stehen jedenfalls in engerer

Beziehung ais Hangcbahn und Hallenausbildung, 
denn auch unter einem Dach oder in einem Arbeits
feld konnen mehrere Hangebahnlinien yerlaufen, 
ohne daB dies iiuBerlich zum Ausdruck kommen 
miiBte (z. B. Abb. 40 und 41). Deshalb sind in den 
folgenden Schcmata auch nur Laufkranfelder ange- 
deutet. Ausnahmen gibt es natilrlich auch fiir den 
Laufkranbetrieb. Ais Beleg fiir HSngebahnbetrieb 
sei hier nur eine Abbildung mit den Kuppelofen 
vor Kopf der Formhallen (Abb. 33) und mit einer 
mitschiffs gelegenen Sclunelzanlage geboten (Abb. 32).

; (Fortsetzung folgt.)

Umschau.
Wio baut man am besten GieBereien?

Unter dieser Ucborsohrift yeroffontlicht E. L. S b a n e r  
cinon bomorkenswerten Aufsatz1) iiber die Voraussetzungen 
und lirwagungen, dio heuto bcim Entwurfo einer neuen 
GicBcrci maBgebend aein sollen. — Vor allem mógo'8ich ein 
GieBcreivorstand dabei nioht auf sein eigenes Urteil allein 
yerlassen, sondern den R a t eines Sonder-Ingenićurs fur 
GicBcrcinoubauten einholen. E r wird dann nicht verleitet 
werden, in einem seinen Bediirfnisscn moglichst 
entsprechenden Neubauplane die yerschiedenen 
yorhandenen Einriohtungsteile, wio Schinclz- 
ófen, Formmaschinen, Gleiso, Putzereimaschi- 
nen usw. so lango auf dem Papier hiri und her zu 
schicbcn, bis ihrn dieSaeho zu stimmen scheint, 
sondern von yornheroin den ganzen Neubau 
so einrichten, daB er einen tadellos, womog- 
lioh zwangsliiufig sich abwickelnden Betrieb 
gewiihrleistet.

Bei hohem Bodenpreisc wird man hiiufig 1 
gezwungen sein, sioh zu einem mehrstocldgen 
Bau zu entschlieBen, wahrend m an bei niedri- 
gem Bodenpreisc, und wenn es sioh um groBen, 
schweren GuB handelt, besser tu t, zur ebenen 
Erde zu bleiben. Oft yereinigt m an beide Bau- 
arten und bringt don Hauptbetrieb, dio 
Schmelzerei. Form- und GieBhnllo m it der 
Putzerei in einem eingeschossigen Bau unter, 
wahrend man dio Modelltischlorei, den Kraft- 
raum, das Jlodellagor und die Yerwaltungs- 
raume ubereinander anordnet. Kio weit..us 
meisten GieBereien sind einstockig angelegt, 
weil solche Bauten woniger feuergefahrlich und 
Yollkommcner m it natiirlichem Lichtc zu yer- 
sehen sind. eine Vereinsamung einzelner Ab- 
teilungen yermieden wird und der yorhandene 
Grundbesitz m it don geringsten Anlagekosten 
bis zu seinen iiuBersten Grcnzen ausgenutzt 
werden kann.

Fiir einstockigo GieBereien wurden in 
Amerika hauptsachlich yier Grundformen ent- 
wiekelt. Am einfaclisten ist die Bauart nach 
Abb. 1; siekommt aber nurfiir kleinere, Klcin- 
und MittelguB erzeugen dc Betriebc inFrage. Fiir 
groBen, schweren GuB, m itsta rken , yiel Oberraum bean- 
spruchcnden X>aufkranen ist die Batiart nach Abb. 2 yer- 
breitet, die sich sehr gut zur zwcckmaBigenUnterbringung 
der Hilfsbetriebe in den Ncbenhallen eignet. Betrachtlich 
teurer sind Ausfiihrungen nach Abb. 3, deren Dach aber 
die beste natiirlicho Durchiuftung ermoglicht. GieBereien 
m it sehr groBen Grundflachen fiir leichten GuB werden ais 
Shcdbautcn nach Abb, 4 ausgcfłihrt. dooh wird selten eine 
Anlago nur in dieser Form ausgefiihrt, viel hiiufiger sind 
gemischte Bauarten zu finden.

*) Foundry 1910, Sept., S. 379/88.

Dio Grundmauern sowio dio U nterbauten allcr groBe- 
ren Maschinen bestehen bei Neuanlagen durchaus aus Be
ton, wahrend man die Seitenmauern aus Eisenfachwcrk, 
oder aus Eisensiiulen m it leichten Zwischenmauern aus- 
fillirt. Nicht selten bestehen von einer gewissen Hohe on die 
Wandę zwischen den Saulen yollstiindig aus Fenstern. 
Zur Beglasung ist geripptes Glas (21 Rippen auf 25,4 mm) 
am geeignetsten. Es ist zwar etwas schwieriger zu reinigen 
ais glattes Glas, zerstreut aber das Tageslicht so aus-

gezeichnet, daB es nirgends blendend wirkt. Die Dach- 
binder bestehen wohl durchweg aus Baustahl. S jit dieser 
aber immer kostspieliger wurde, ist m an dazu iibergegan- 
gen, die Pfctten aus IIolz zu maehen, m it Brettern zu ver- 
schalen und daruber eine Schlackendecke oder eine Dceke 
aus Schindeln, Blech. Schiefer oder Stampfdachmasse vor- 
zusehen. Sehr gut hat sieli dafiir m it Asbest bezogenes 
Blech bewiihrt. In  alle solche Daeher lassen sich beliebig 
groBe Flachen aus Glaszicgeln einschalten, womit dic Tages- 
beleuchtung ausgezeiehnet unterstiitzt werden kann.

Bei Anlage der Heizung und Liiftung hat man fol- 
gendo Punkte zu beaehten:

faemc K/Slgfau

Umennrt ,----------- —m n
Abbildunę 1. Querschnttt 

e iner Gleflerel fllr KlełnęjuD.
A bbildung 2. GleBerel<in*rschnltt 

fiir groBen, schw eren GuB.
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Abbildung 3. Glefierelquer#chnltt fu r Anlagen, die gr&ndlleh zu durchlilftcn s in d .
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Abbildung 4. Shedbau fiir groBe, KleLnguB erzeugende GieBereien.
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1. Ausrcicliendo Erwarmung.
2. G ute W armeverteilung (Vermeidung yon Zug und 

von Wiirmeyerlusten durch offene Verbindungen).
3. Gut regelbare Lufterncuerung.
4. Rascho Erwarmung bei Beginn der Schicht.
Diesen Anforderungen yermag nur eine gut angclegte

Luftheizung zu entsprcchen. die zugleich in Anlage und 
Betrieb am billigsten ist und die groBte Gewalir gegen 
Betriebsstorungen bietct.

Der GieBereiboden besteht nur noch in GieBereien, 
die iiberwiegend Bodenarbeit pflegen, aus Formsand. In  
den meisten anderen Betrieben ist man zu festen Boden 
ubergcgangen, fiir die sich weitaus am bcsten kreosot- 
getranktes Holzpflaster bewiihrt hat. Es wird entweder 
iiber einer fcstgestampften Schlackenschicht oder iiber 
einer 150 mm starken Bctonschicht, auf dio man 12 mm 
hoch feinen Sand breitet, yerlcgt. Reines Betonpflaster 
ist fiir GieBhallen ungceignet, da es von yerschuttctem oder 
yerspritztem Eisen unter osplosionsartigen Erscheinungen 
zerstórt wird. Diese Gefahr yermcidet ein Stampfbeton 
aus 1 Teil Zement, 3 TcilcnSand. 4 Teilen feinem Kies und
1 Teil Eisenfeilspiinen. Auch in GieBereien m it Fonnsand- 
boden empfiehlt es sich, dio Hauptverkehrswege auf die 
eino oder andero Art zu befestigen. Man spart so Form 
sand und schafft sich eine weniger Betriebsgefahren 
gowiihrleisteude Ordnung.

Wandę, Siiulen und Decke sollen stets heli gestriclien 
werden und in sauberem Zustande erhalten bleiben, andern- 
falls geht ein groBer Teil der natiirlichcn und der kiinst- 
lichen Beleuchtung ungeniitzt ycrloren. Bei der ktinst- 
lichcn Beleuchtung kommt es darauf an: 1. fiir jede A r
beit ausreichend Licht zu liefern, 2. dio Umgebung jeder 
Arbeitsstclle cinigcrmaBen zu beleuehten, 3. jede Blendung 
zu rermeiden und 4. dio gesamte Lichterzougung und -yer- 
teilung einfach, iibersichtlich und moglichst billig zu ge- 
stalten. Es ist yorteilhafter, mehrere sehwache ais cinzelne 
iibermaBig starko Lichtquellen wirken zu lassen. Am 
besten ist es. den wagerechten Abstand jeder Arbeitsstello 
von der Łiohtąuclle m it nicht mehr ais dem Eineinhalb- 
fachcn ihres lotrechten Abstandes davon zu bemessen. 
Elektrisclies Licht hat alle anderen Beleuchtungsarten 
yerdrangt; Gliihlampen m it 25 bis lOOOW atttun bessero 
Dienste ais Bogenlampcn.

Man sorgo stets fiir zahlreiche Trinkwasserentnahme- 
stellen, fiir reichliche und beąueme Anklcidc-, Wasch- und 
Speiseraume, fiir hygienisch einwandfreie Bediirfnis- 
anstalten und alle sonstigen. der Beąuemlichkeit und Wohl- 
fah rt der Belegschaft dienenden Einrichtungen. Die 
hierfur aufgewendeten Mittel sind keinesfalls hinaus- 
geworfen, sie machon Sich im Gegenteil durch guten Willen 
der Leuto und dereń gesteigerte Leistungsfahigkoit reich- 
lich bezahlt. c. Irre»herger.

Die yerschiedenen Erzeugungsarlen von TemperrohguB.
E in Aufsatz in der Zeitschrift fiir die gesamte GieBerei- 

praxis „Eiscn-Zeitung"1) behandelt den TcmperguB in 
Thcorie und Praxis. Die theoretischen Grundlagen des 
Tempergusses sind schon mehrfaoh in dieser Zeitschrift*) 
erortert worden, weshalb es sich criibrigt, darauf einzu- 
gehec, zumal dic genannte Abhandlung in dieser Hin- 
sicht nichts Neues bringt. Es diirfte dagegen fiir manchen, 
der nicht unmittelbar Fachmann in der Herstellung yon 
TemperguB ist, erwiinseht sein, das Wichtigste iiber die 
yerschiedenen heute iiblichen Erzeugungsarten yon 
TempergnB zu erfahren, die in iibersichtlicher Weise an 
genannter Stello besprochcn sind.

Fur die Erzeugung von TemperrohguB kommen 
Tiegelofen, Flamrnofen, Martinofen und Kuppclofen, 
neuerdings auch Kleinkonvcrtcr und elcktrische Oefen in

‘) 1917, 31. Marz, S. 90/1; 7. April, S. 201/2; 14. April, 
S. 218/9; 12. Mai, S. 273/4.

Vgl. beispielsweise St. u. E. 1916, 25. Mai, S. 501/6: 
B eitra j zur Theorie des Te-nperprozeiscs.

Frage. Der Tiegelofen hat den groflen Vorzug, daB eine 
ohomischo Veranderung des eingesetzten Materials nicht 
oder doch nur in geringem MaBe cintritt, so daB, unter Be- 
rucksichtigung des nachfolgenden Temperprozesses, die 
Zusammensetzung des resultiorendcn Gusses yerhaltnis- 
maBig leicht erzielt werden kann.

Infolge seiner Einfaehheit und Billigkeit findet der 
Tiegelofen auch heute noch zur Erzeugung yon Temper
rohguB weitestgehende Anwendung. GroBtenteils faBt 
er zwei bis yier, weniger hiiufig sechs Tiegel m it 30 bis 
40 kg Fassungsycrmogen. Ais giinstige Bauart hat sich 
ein kreisrunder, m it feuerfestem Materiał ausgcmauerter 
Schacht erwiesen, der unten in einen Rost endet, auf dem 
sich, zum Scliutzo gegen die kalte Verbrennungsluft, auf 
feuerfesten Untersiitzeu die Tiegel befinden. Die Beschran- 
kung der Zahl der Tiegel ist dadurch begriindet, daB boi 
einer Tiegelzahl yon mehr ais vier Tiegeln jo Ofen eine 
gleichmaBige Erhitzung kaum mehr zu erzielen ist. Neuer
dings wird bei Tiegelofen meistens kiinstlicher Zug yer- 
wendot, wahrend noch bis vor wenigen Jahren der natiir- 
liche Zug yorhcrrschte. Der kiinstliche Zug hat neben 
anderen Vorteilen den des geringeren Brennstoffyer- 
brauches und der besseren Schonung der Tiegel und einer 
geringeren Schmelzdauer. Die Windzufiihrung erfolgt 
entweder von unten duroh den Rost oder von oben, indem 
er zunachst durch einen ringformig um das Schacht- 
mauerwerk angeordneten Rauin gefiihrt wird, wodurch 
eine Kiihlung des Mauerwerkes und dadureh eine crhohte 
Haltbarkeit erzielt wird. Hm das Heraushcben der Tiegel, 
das bei don friiheren Schachtofen stets erforderlich war, 
zu Yormeiden, ist man neuerdings zu einem Ofen m it 
mechanischer Kippyorrichtung, „System Baumann", uber
gcgangen, bei dem der Ofcnschacht beweglich ist und 
dio Tiegel durch Kippen entleert werden.

Die bisher crwiihnten Ofensystcmc werden mit festem 
Brennstoff beschickt. Scit einigen Jahren haben auch ol- 
geheizte Tiegelofen Yerwendung gefunden. Hierbei wird 
der Nachteil der m it festem Brennstoff geheizten Oefen, 
bestehend in der stark  oxydierenden Wirkung der Feuer- 
gase, yermieden. Der Betrieb ist sowohl beziiglich der 
Brennstoffmenge ais auch des Tiegelverbrauches wirt- 
schaftlich.

Der Flamrnofen hat sich fiir die Herstellung von 
TemperrohguB im groBen am besten bewahrt. Neben den 
gewohnlichen Flamrnofen findet auch der Flamrnofen 
m it Regeneratiyfeuerung Yerwendung, gegeniiber dem 
Martinofen jedoch mit dem Unterschied, daB Gas-Luft- 
Mischung und -Zufiihrung derart gestaltet sind, daB die 
oxydierende Wirkung eine wesentlich geringere ist, da 
nur eino Osydation von Silizium und Mangan, nicht aber 
yon Kohlenstoff, stattfinden soli. Der in Deutschland 
iibliche Flamrnofen besitzt einen kurzeń Herd; das Stich- 
looh befindet sich beim tiefsten Punkt des Ofens, der am 
weitesten von der Feuerbrucke abliegt. Nach diesem Teile 
des Ofens hin, an den sich der Fuchskanal anschlicBt, 
neigt sich das Ofengewolbe, was auch beim Verlassen des 
Ofens eine innige BiTuhrung der Feuergase m it dem Me- 
talle bedingt. Gegeniiber dem deutschen Ofen weist der 
amerikanische bedeutende Abweichungon auf. Meistens 
wird in Amerika der sogenannto Sumpfofen yerwendet, 
dessen Herd sumpfartig gestaltet ist und sich nach dem 
Fuchskanal hin erhoht, wodurch eine verhaltnismaBig 
diinne Mctallschicht an dieser Stelle der Bcriihrung m it 
den Feuergasen ausgesetzt ist. Bei den alteren ameri- 
kanischen Oefen wird die Verbrennung derart gefiihrt, 
daB sie schon an der Feuerbrucke fast yollstandig ist, 
wiihrend bei den neueren amerikanischen Oefen, dereń 
Decke aus abnehmbaren Teilen besteht, die hoehste Tem
peratur in der Niihe des Abstichs erzeugt wird.

Im allgemeinen schwankt das Fassungsvermógen der 
Flamrnofen zwischen 3 und 20 t. Bei noch kleineren Oefen 
ist der Brennstoffyerbrauch derart hoch, daB sie kaum yer
wendung finden. D?r Kohlenverbrauch belauft sich bei 
15 t  Einsatz auf etwa 20 bis 25 %, bei 3 bis 4 t Einsatz 
auf etwa 45 bis 60 %. Beim Flammofenbetrieb wird der
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rKohlenstoffgehalt von etwa 3,0 %  auf etwa 2,8 %, der 
Mangangehalt von etwa 1,1 %  auf etwa 0,30 %  ernicdrigt, 
wahrend der Schwefelgehalt sieh dureh die Einwirkung
■ der Feuergaso von etwa 0,04 %  auf etwa 0,00 %  erlioht. 
Der Phosphorgehalt bleibt unyerandert.

Bei der Ilerstellung des Temperrohgusses im Martin- 
ofen tr it t  eine wesentliche Veranderung in der Zusammen- 

. setzung ein. Eine bestimmte Gattierung ist deshalb nicht 
erforderlieh m it Ausnahmc der Bedingung eines niedrigen 
Scliwcfel- und Phosphorgehaltes. Dieser Umstand bietet 
gerado heutc einen erhebliehen VortciI, wo Spezial- 
temperroheisen sehr schwer aufzutreiben ist. Dagcgen 
sind die Anlagekosten lioeh, die Bedienung schwierig. 
Die Erzeugungskosten werden dort wesentlich verringert, 
wo ein Martinofen zeitweilig auf Stahl und zeitweilig auf 
'Tempcreisen betrieben wird, und kann in den Erzeugungs

kosten dann sogar mit dem billig arbeitenden Kuppelofen 
in W ettstreit treten. Zugfestigkeit und Dehnung sind beim 
MartintemperguB infolge der dureh dieses Verfahrcn be- 
dingten chemischen Zusammensetzung bober ais bei dem 
naeh anderen Methoden erzeugton Materiał.

Dor Kuppelofen arbeltet billig; Anlage- und Schmelz- 
kosten sind niedriger ais beim Tiegel- und Flammofen, 
jedoch ist das Metali einer starken Verbrennung ausge- 
setzt, was ein zahfliissig03 Eisen und einen blasigen GuB 
bedingt, was auch beim Gluhfrischen Sohwierigkeiten 
bereitet. Dieser Umstand rerlangt eine hohere Gliih- 
tem peratur und eine langer dauernde Behandlung ais der 
naeh anderen Verfahren hergestellto TemperrohguB.

Neuerdings sind auoh der Kleinkonyerter und der 
Elektroofen der Herstellung des Temperrohgusses dienst- 
bar gemacht worden. /?. Durrer.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

17. September 1917.
KI. 7 b, Gr. 7, E  22 423. Dorn zur VcrechweiBung an 

iRohr-Enden. Heinrich Ehrhardt, Dusseldorf, Reiohsstr. 20.
KI. 7 b, Gr. 7, K  62 574. Verfahren zum autogenen 

VerschweiBen zweier Hohlkorpcr. Fa. G. Kuntzc u. 
'Matthaus Franki, Goppingen.

KI. 7 b, Gr. 7, K  63 421. Verfahren zur Innen- 
isehweiflung der Quernahte an Rohrlcitungen. Fa. G. 
Kuntzo u. Matthaus Franki, Goppingen.

20. September 1917.
KI. 7 b, Gr. 7, F  40 812. Verfahren zum elektrisohen 

.SchweiBen von Rohren. Carl Heinrich Fischer, Cliarlotten- 
burg, Kaiserdamm 13.

KI. 10 a, Gr. 17, K  01 200. Fahrbare maschinelle 
Koks-Losch- und Verladevorrichtung. Rudolf Krebs, Essen, 
Langenbeckstr. 27.

KI. 18 a, Gr. 2, D 33 535. Verfahren zur Nutzbar- 
maohung yon Metallabfallcn; Zus. z. Anin. D 32 380. 
Deutsoh-Luscinburgische Bergwerks- und Hiitten-Akt.- 

■Ges., Bochum.
KI. 18 a, Gr. 10, H  71 147. Verfahren zur Erzeugung 

•von Ferrosilizium. Torstcn Andreas Frithiofsson Holmgren, 
StockUolm, Ja rl Orvar Aqvist u. Dr. Gustaf Hellsing, 
Trollhattan, Schweden.

KI. 18 a, Gr. 10, W  49 213. Verfahren zur Vcrarbei- 
•tung manganhaltigcr Eisenerze. ®t.«3ng. Dr. Fritz Wiist, 
Ludwigsallce 47, u. Dr. Rudolf Ruer, Rutscherstr. 48, 
Aachen.

KI. 18 o, Gr. 9, Sch 51 225. Mit einer Vertiefung oder 
Einbuchtung yersehener Deckel fiir Gliihtopfe u. dgl. 
Hermann Schmidt, Sulil i. Th., Ellerstr. 6.

KI. 24 a, Gr. 1, V 13 332. Treppenrostfcuerung mit 
zwei oder mehr ubereinandergebauten Rosten. Gustay 
Volland, Magdeburg, Liitzowstr. 6.

KI. 31 a, Gr. 2, W 49 243. Tiegelloser Schmelzofen. 
Fa. Herm. W intzer, Halle a. Saale.

KI. 80 o, Gr. 13, M 59 910. H inund  .her gehender 
Rost fur Brennschachtofen. Masohinenfabrik und Miihlen- 
bauanstalt G. Luther, Akt.-Ges., Braunsehweig.

KI. 80 c, Gr. 13, St 30 156. Schneckenformig naeh 
•der Mitte ansteigende drehbare Ofensohle fiir Schachtofen 
zum Brennen von Zement, Kalk und ahnlichem sinternden 
-Gut. Arnold Stciger u. Wilhelm Steiger, Zurich, Schweiz.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
17. September 1917.

KI. 7 d, Nr. 668 498. Aus einem Stiick gearbeiteter 
Staoheldraht. Hermann Kolseh, Cassel, Murhardstr. 29.

!) Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen Tage 
ian wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r lin  aus.

KI. 10 b, Nr. 608 530. Kohlebrikctt. Dr. Fritz 
Steohele, Tauoha b. Leipzig.

KI. 24 f, Nr. 668 182. Schlackenabstreifer fiir Ketten- 
roste. Peter łbach, Dusseldorf-Gerresheiin, Sonnborn- 
strafls 27.

KI. 31 a, Nr. 608 526. Hcrdformigcr Kippofen fiir 
Oel- oder Gasfeuerung naeh Patent 290 721. Wilhelm 
BuoB, Hannoyer, Stader Chaussee 41.

KI. 31 c, Nr. 668 444. Formeinrichtung zum GieBen 
yon Gehausen fiir mehrzylindrige Explosions- und fthn- 
lichc Motoren. Motorenbau, G. m. b. H., Friedrichshafen.

KI. 42 1, Nr. 668 537. Apparat zur Analyse yon Gasen. 
Fa. Franz Ilugershoff, Leipzig.

KI. 42 1, Nr. 668 538. Apparat zur Analyse von Gasen. 
Fa. Franz Hugershoff, Leipzig.

KI. 42 1, Ńr. 668 539. Korrektionsrohr fiir gasanaly- 
tische Arbeiten. Fa. Franz Hugershoff, Leipzig.

KI. 48 a, Nr. 668 566. Vorrichtung zum Galyanisieren 
yon Metallgegenstanden, insbesonderc Blechtafeln u. dgl. 
„Phonix“, Akt.-Ges. fiir Bergbau u. Hiittpn-Betrieb, Ab* 
tcilung Wcstfiilischo Union, Nachrodt i. W.

KI. 48 a, Nr. 668 567. Vorrichtung zum Galyanisieren 
yon Metallgegenstanden, insbesondere Blechtafeln u. dgl. 
,,Phonix“ , Akt.-Ges. fur Bergbau u. Hiitten-Betrieb, Ab- 
tsilung Weatfalisohe Union, Naohrodt i. W.

KI. 48 a, Nr. 668 568. Halter zum Tragen der zu gal- 
yanisierenden GegenStande fiir Galyajiisierungsyorrich- 
tungen. „Phonix“ , Akt.-Ges. fiir Bergbau u. Hiitten- 
Betrieb, Abteilung Westfaliaohe Union, Nachrodt i. W.

KI. 48 a. Nr. 668 569. Aufhangeyorrichtung fiir dio zu 
galyanisierenden Gegenstande bei Galyanisierungsyorrieh- 
tungen. „Phonix“, Akt.-Ges. fiir Bergbau u. Hiitten- 
Betrieb, Abteilung Westfalische Union, Nachrodt i. W.

KI. 80 c, Nr. 068 430. Vorrichtung zum Verhindcra 
des Festsetzens des Brenngutes im oberen Teile yon Dreh- 
rohrofen zum Brennen yon Zement, Kalk u. dgl. Louis 
Lange, Lagerdorf b. Itzehoe.

Deutsche Reichipttente.

KI. 31 a, Nr. 295 328, yom
15. Januar 1910. E r n s t  
B r a b a n d t  in  B e rlin . Ge* 
blase-Ttigd-Schmelzojen m il 
aufgcsitztejn und wegnehm- 
barem VorscKmelzer.

Der Gasabzug a des 
wegnehnibaren Vorschmel- 
zers b ist nicht wie bisher 
in der Ofenmitte, sondern 
seitlich angeordnet. Die Beob- 
achtung und Bedienung dsiS 
Ofens soli hierdureh erleich- 
tert werden.
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Gegengewicht g gekuppelt, indem an dera 
Httkenatiick h sitzende Rollcn i Hebel k, welche 
die in einer Gabel 1 liegende, das Gewicht g 

\  tragende Stange m halten, hoehhebcn und dic
s d  \  Stango m in auf der Trommel c sitzende Ha-
|  I ken n  einlegen. Bei weiterem Anziehen des
■ i l Seiles d findet nunmehr ein Absenken des

-ę S jf  Kubels a bei stillstehender Katze sta tt, wah-
ś* ; j  rend beim Nachlassen des Aufzugsseiles d
w  nach Entlecrung des Kubels in den Ofen dio

• geschilderten Bewegungcn ebenso sclbsttatig in
\  ,— \ — umgekehrter Reihenfolge vor sich gehen.

f f /d j  KI. 31 a ,  Nr. 294 939, yom 15. Sep-
'  J  A tember 1914. B ra d lc y  S to u g h to h  in
/  / /  New Y o rk , V. St. A. yerfahren und Vor-

Y  richtung zum Schmel- nr— ----- ------ ~i
—' zen von Eisen in Kup- U------------------- pfc
pclóftn mittels fester und flussigcr ^
Brennstoffe.

Der Ofen wird zwar auch I  [------- 1 i
m it festem Brennstoff (Koks) I  11
Yon der Gicht aus beschickt, ^
jedoch nur in den geringen I  1
Mengen, die notig sind, um einen 
gewissen Warmeausgleieh und i  i
Warmevorrat zu schaffen, um ^
die Ziindung und yollstandige I  I
Vcrbrennung des dureh Dusen ^
zugleich m it Verbrennungsluft ", ,

in den Ofen einge- H  =  r r  ' i f
fiilirtcn festen Brcnn- ®  j p ’
stoffs, durch den dii ~

Schmclzung des ^  -rj.m .----------[r1* i
3 J  1 * Eisens erfolgt, auf. łj'-■*1 a-i | ■ -*7^

rechtzuerhalten. Zur 
r  ^ Verbrcnnung des fe

sten und des durcli 
Diisen a  zugcfuhrten
flussigen Brennstoffs —  --------

dienen getrennte Luftzuleitungen b und c. Die l.uit- 
zufuhr durch b zum festen Brennstoff wird hierbei so 
gcregelt, daB er in lieller Rotglut Yerlilcibt, hingegon die 
durch die Diisen c so, daB der fliissige Brennstoff Yoll- 
stiindig verbrannt wird. Es soli durch dieses Verfahren 
die Zufuhr von Schwefel zu dcm zu schmelzenden Eisen 
auf ein MindestmaB beschrankt werden.

in die Schlepprolle hinein verlegt. Dadurch wird es mog
lich, die Hohe der Sohlepprolle gleich der freien Entfer- 
nung zwischen den beiden Zapfen o der Profilwalzen d 
und den Walzcndurchmesscr selbst bei groGen Flansch- 
profilen kleili zu hal ten.

KI. 18 c, Nr. 295 832, vom 1, Juli 1914. F r ie d r ic h  
S ie m e n s  in  B e rlin . Sto/3ofen mit einer auflerhalb des 
Ofens befindlichen Fórdenorrichtung.

Dio im StoBherd aneinandcrgcrcihten Blocke a 
werden im SchweiBhcrd b durch die an sich bekannte, 
m it freitragenden Hebcarmen c ausgcstattcto Forder- 
rorrichtung d nicht nur auseinandergezogen, sondern

auch gleichzeitig weiterbefordert. Sie werden dann, am 
Ende des SchweiBherdes angelangt, entweder durch don 
bogenformigen Hub der Tragarme c oder durch Mitnchmen 
beim Herausfahren der Fordcnrorrichtung auf den vor 
dem Ofen befindlichen Rollgang e befordert.

KI. 18 a, Nr. 295842, vom 19. Februar 1916. J. P o h - 
l ig , A k t.-G os. in  C o ln -Z o lls to o k , u n d  J o h a n n e s  
K o h le r  in  Coln. Vorrichłung zum Begiehten vóń Hoch• 
ófen mittels Schragaufzuges. KI. 18 a, Nr. 297 380, Yom  25. Juni 1916. Dr. W il

helm  B u d d e u s  in  C h a r lo t te n b u rg . Verfahren und 
VorriefUung zum Trochun von jeuchlcn Erzen.
----------------------------------  Die nassen Erze
^  werden m it einer dem

/ "  ^_______  zu yerdunstcndenWas-
-----------------------------  —-  sergehalte entspre-

J  chenden Menge min-
\  ,.c s \  ,  - derwertigen Brenn-

K .— J- -— ■ ■ -y / \ \  f  ̂  \  stoffes, wic Braun-
! ■ /  < ^  J  kohlenabfall, Torf,

\  / - ---- y------- 1-Sagcmehl, gemischt
und durch Ausbren- 
nen des Brennstoffs 

getrocknet. Hierzu dient ein kastenartiges GefaB a
m it zwei iibereinander liegenden Yerstellbaren Rosten b
und c, von denen der obere zur Aufnahme des feuchten- 
Erz-Brennstoff-Gemisches und zu seiner Trocknung, 
der untere hingegen zur Aufnahme des getrocknctcn 
Gemisches und zum Ausbrcnnen des Brcnnstoffes 
dient.

Der Begichtungskubel a ist an einer in der La uf katze b 
drehbar gelagerten Trommel c ttufgchangt, an welcher im 
gleichen Drehsinne auch das Aufzugsscil d angreift. 
Wahrend der Fahrt auf dem Aufzugsgeriist ist die Trom-

Kl. 7 a, Nr. 295041, vom 25. April 1914. J o n a s  
S c h m id t  in  S a a r b ru c k e n  u n d  P e te r  M. W eber in 
S a a r b ru c k e n -B u rb a c h .  Vorrichiung zum A-uswalzen 
von Profilen mit breiten Flanschen.

Diejenigen Teile des in der Mitte geteilten Fuhrungs- 
stuckes a, auf welchem die Schlepprolle b sich dreht, sind

mel c gegeniiber der Katze dureh einen Sperrhaken e 
derart gesperrt, daU beim Anziehen des Aufzugsseiles d 
die Katze m it dcm Kubel nach oben bewegt wird. Ueber 
der Gicht wird diese Sperrung zwischen Trommel und 
Katze durch AnstoBcn des Hakens c gegen einen An- 
schlag f gelost und gleichzeitig dio Trommel c mit einem
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Zeifschriftenschau Nr. 9.1)
Allgemeiner Teil.

Geschichtliches.
W. J. Kecp: D ic  a l t e s te n  e is e rn e n  O efen in  

den V e re in ig te n  S ta a te n .*  Naohweise iiber die 
altesten in Amerika erzeugten GuBstiickc. Beschreibung 
des altesten aus fiinf P lattcn bestehenden eisernen Ofens. 
(Nach der Handschrift eines in Vorbereitung befindhchen 
Werkcs des Verfassers „History of Stovcs“. [Foundry 
1917, Juni, S. 247/8.]

0 . Vogel: Lose B l i i t te r  au s  d e r  G eso h io h te  
des E isens.*  Die Anfangc der Metallographie. (Fort- 
setzung.) [St. u. E. 1917, 2. Aug., S. 710/13; 10. Aug., 
S. 752/8.]

Wirtschaftllches.
Ferdinand Moos: E is e n  u n d  K o h le  in  F ra n k -  

re iohs Z u k u n f ts a b s io h te n . [St. u. E. 1917, 9. Aug., 
S. 729/34.]

D ie Z u k u n f t  d e r  E isen - u n d  K o h le n in d u s tr ie  
d e r N o rm an d ie .*  [Ir. Coal Tr. Bev. 1917, 18. Mai, 
S. 567/8.]

Dr. Jacob: D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  i ta l ie n is o h e n  
K r ie g s in d u s tr ic .  [St. u. E. 1917, 23. Aug., S. 780/1.] 

Rechtliches.
Dr. E rnst Landsberg: U e b e r  In d u s t r ie r e o h t .  

[St. u. E. 1917, 16. Aug., S. 760/2.]
Dr. Fuld: G e se tz lic h e  R e g e lu n g  d e r  W ie d e r-  

a n s tc l lu n g  d e r  A n g e s te ll te n  n a c h  d e r  D e m o b ili-  
sie ru n g . [St. u. E. 1917, 23. Aug., S. 775/7.]

Technik und Kultur.
D e u tso h o  W e r b e a r b e i t  d u rc h  den  F ilm . 

[St. u. E. 1917, 9. Aug., S. 738/40.]

Soziale Einrichtungen.
Arbeiterfrage.

K urt Abcking: E r fa h ru n g c n  m it  d e r  F ra u e n -  
a r b e i t  in  d e r  K r ie g a in d u s tr ie  m it  b e so n d e re r  
B e rU ck s icb tig u n g  des G ieC ereiw esens.*  [St. u. E. 
1917, 30. Aug., S. 789/94.]

Brennstoffe.
Braunkohle.

Dr. J . W alther: G eo lo g isch e  P ro b le m e  d e r 
B ra u n k o h le n la g e r .*  [Braunkohle 1917, 3. Aug., 
S. 149/50.]

Dr. Herbing: E in ig e s  iib e r d ie  b u lg a r is c h e n  
B ra u n k o h le n .*  [Braunkohle 1917, 10. Aug., S. 157/60.] 

Steinkohle.
J. S. Haldane: D ie  S e lb s te n tz iin d u n g  d e r  

K o h le . [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 22. Juni, S. 712/3.]
S e lb s te n tz iin d u n g  d e r  K o h le . [Engineer 1917, 

22. Juni, S. 569.]
Kokereibetrieb.

W. Boclen: Y e rg lc ich e n d e  W a rm e b e re c h -
n u n g en  an  K o k so fen .*  Beschreibung eines Verfahrens 
zur Aufstellung rergleichsfiihiger Warmcberechnungen 
an Koksofengruppen. [Gliickauf 1917, 23. Aug., S. 641/6.]

D. Bagley: P h y s ik a lis c h o  B e tr a c h tu n g e n  an 
R e g e n c ra t ir -K o k so fe n .*  [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 
20. Juli, S. 55/7.]

Robert McLaurin: U e b e r  d ie  T e rk o h lu n g  bei 
n ie d r ig e r  T e m p e ra tu r .*  [Engineering 1917, 10. Aug., 
S. 159/61.]

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; 
30. Aug., S. 803/6.

Teer und Teerol.
Gcoffrcy Porter: T e e ro l fiir  D ie se lm aso h in en . 

[Engineering 1917, 27. Juli, S. 105/7.]
Ed. Donath und G. Ulrioh: Z u r V e rw e r tu n g  des 

B ra u n k o h le n te c rs .  [Mont. Bundsch. 1917, 1. Mai, 
S. 241/4!]

Erze und Zuschlage.
Eisenerze.

F ra n z o s iso h c  E  i s e n e r z  v o r k o m m e n .  [Engi
neering 1917, 20. Juli, S. 69.]

Wallace E. P ra tt: E is e n e rz e  a u f  den  P h il ip -  
p inen .*  [Ir. Tr. Rev. 1916, 28. Sept., S. 631/4.]

B. V. Shawhill: E is e n c rz g e w in n u n g  im  O bo rn so e- 
G eb iet.*  [Ir. Tr. Bev. 1917, 4. Jan ., S. 86/96.]

Manganerze.
Herbert K. Scott: Die. M a n g a n e rz e  d e r  B u k o 

w ina.* [Ir. Tr. Bct. 1916, 12. Okt., S. 738/41.] 
Nickeierze.

N io k e lro rk o m m c n  u n d  -g e w in n u n g  in  O n
ta r io .  [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 1S. Mai, S. 576.] 

Wolframerze.
W o lfra m c rz e  d e r  P ro v in z  C o rd o b a , S p a n ie m  

[Revista minera 1917, 16. Jan ., S. 28/30.] 
Erzaufbereitung und -brikettierung.

H alrar Larson: E is e n e rz a n re ic h e ru n g  im o s t-  
lio h c n  T eile  d e r  V c re in ig te n  S ta a te n  u n d  d ie  
d a b c i T e rw c n d e te n  M asohinen .*  [Bili. Jernk. Ann.
1916, 15. Febr., S. 37/79.]

Agglomerieren.
Hugo Cattaneo: E r fa h ru n g e n  m it  d e r  S tiic k ig -  

m ac h u n g  von p u lv e r jg e n  E is e n e rz e n . [Bni«. Alin.
1917, Juli, S. 1/6: 15. Nov., S. 588/97; 1. Dez., S. 642/6;. 
15. Dez., S. 683/5.]

Feuerfestes Materiał.
Allgemeines.

F e u e r fe s te s  M a te r ia ł .  [Met. Chem. Eng. 1916, 
15. Dez., S. 671/6.]

S il ik a s tc in e . [Ir. C oalTr.Rcv. 1917,20. Ju li,S . 63.]
J . Spotts McDowell: E in e  S tu d ie  iib e r  S il ik a -  

s te in e . [Ir. Tr. Rev. 1917, 3. Mai, S. 984/9.] 
Magnesit.

S y n th c tis o h e  H e rs te l lu n g  Ton e is e n h a lt ig e m  
M a g n esit. Kurze Mitteilung iiber ein Patent von C. B. 
Stowe in Clevcland. [Ir. Tr. Bev. 1917, 18. Jan ., S. 203/4.]

Schlacken.
Hochofenschlacken.

IL Burchartz und O. Bauer: Y e rsu ch c  m it  H o c h 
o fe n sch la ck e .*  (Forts.) [St. u. E. 1917, 2. Aug.,. 
S. 714/9; 9. Aug., S. 734/8.]

Basische Schlacken.
Gilchrist und H. Louis: B a s isc h e  S c h lac k e  u n d  

ih r  E in flu B  a u f  d ie  la n d w ir ts c h a f t l io h e  E n tw ic k -  
lu n g . [Chem.-Zg. 1917, 22. Aug., S. 668.]

Werksbeschreibungen.
E in  n e u z e it l io h e s  P u d d e lw e rk .*  Kurze Besohrei

bung der neuen Anlage der St. Louis Screw Co. Be- 
merkenswert ist dabei, daB die Oefen mit Staubkohien- 
feuerung Tcrsehen sind. [Ir. Tr. B er. 1917, 1. Marz, 
S. 521/4.]

D ie  n eu e  W e iB b le c h fa b rik  d e r  B e th le h e m  
S te e l C om pany*  in Sparrows Point, Ind. bei Balti
more. [Ir. Coal Tr. Bct. 1917, 17. Aug., S. 167.]

M oderne  H a m m e rśc h m ie d e n  im W e rf tb e -  
tr ie b .*  [Schiffbau 1917, 25. Juli, S. 643,52.; 8. Aug., 
S. 674/80.]

7.titschriftenverzeichnis nebst Abkurzungm siehe Seite S6 bis SS.
XXXIX „ 119



S86 Stahl und Eisen. Zeilschrifienschau. 37. Jahrg. Nr. 39.

Feuerungen.
.Kohlenstaubfeuerungen.

S ta u b k o li le n fe u o ru n g  f iir D am p fk esse l.*  [Met. 
Chem. Eng. 1916, 15. Sept., S. 365/6.]

T o r f s ta u b fe u e ru n g  bei den schwedisahen Staats- 
eisenbahnen. [Engineering 1917, 3. Aug., S. 125/6.] 

Gaserzeuger.
O. C. Bcrry: G ase rzeu g e r.*  Zeichnung und Be- 

schreibung eines Versuchsgenerators der Purdue-Uni- 
yersitat in  Lafayette, [Ir. Age 1917, 25. Jan., S. 252/3],

G a se rz e u g e ra n la g e *  der Tottenham District Light, 
H eat & Power Company. [Engineering 1917, 3. Aug.
8. 113/6. J

Ausnutzung minderwertiger Brennstoffe.
Sir.-gng. Markgraf: K o k sg ru s  fiir  T o p f g liihofen .*  

[Feuerungstt-chnik 1917, 1. Aug., S. 245/7.]
Oefen.

O efen  f iir  d ie  W a rm o b e h a n d lu n g  d e r  M e
ta lle .*  [Engineer 1917, 17. Aug., S. 146/7.]

H & rteofen*  der Brayshaw Fumaccs & Tools Co.ł  
f[Ir. Coal Tr. Rey. 1917, 18. Mai, S. 577.]

Krafterzeugung und -verteilung.
Kraftwerke.

E le k t r is e h e r  K r a f tb e t r i e b  in  S ta b lw e rk e n . 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 3. Aug., S. U l .]

Wintcrmeyer: D ie  m a n n ig fa c h e  u n d  y ie lg e s ta l-  
t ig e  A n w en d u n g  des e le k ts iso h e n  A n tr ie b e s  
b e i don  w ie h tig s te n  H eb e- u n d  T r a n s p o r ty o r r ic h -  
tu n g e n  im  S ta h lw erk .*  [Z. d. V. d. 1. 1917, 4. Aug., 
S. 655/9; 11. Aug., S. 670/3.]

Dampfturbinen.
B. Sohapira: E in ig e  n e u e ro  D a m p ftu rb in e n .*  

[Z. d. Oberschles. B. u. H. V. 1917, 1. Heft, S. 1/13.]
AbwSrmeverwertung.

A rthur D. P ra tt:  V e rw e n d u n g  d e r  A b h itze  
yon  S io m en s -M a rtin  -O efen  z u rD a m p fe rz e u g u n g .*  

.[Me t. Chetn. Eng. 1916, 15. Dez., S. 696/708.]
A rthur D. P ra tt:  A b h itz e k e s se l  f i ir  S iem en s- 

M a rtin -O efe n .*  [Ir. Coal Tr, Boy. 1917, 17. Aug., 
S. 174/8.]

Wasserturbinen.
E n tw ic k lu n g  und  V e rsu c h sc rg e b n is se  e in e r , 

W a s se r tu rb in e .*  Vortrag, gchalten in der Versammlung 
-der Maschinen-Ingenieure am 6. Marz 1917 von Prof. 
'®t.*§ng. Viktor Kapłan. [Z, d. Oest. I. u. A. 1917, 17. Aug. 
-S. 473/8; 24. Aug., S. 485/91; 31. Aug., S. 497/503.]

Arbeitsmaschinen.
Geblase.

C. Blauel: N e u e re  H o c h o fe n -T u rb o g c b la se -A n -  
lage. [Ir. Coal Tr. Rey. 1917, 5. Jan ., S. 1/3. — Vgl. 

;St. u. E. 1917, 2. Aug., S. 720.]
H am m er.

John Łyman Cox: H a m m e r geg en  P re sse  bei 
-sch w eren  S c h m ie d e s tu c k e n .*  [Ir. Tr. Rev. 1917,
14. Juni, S. 1297/1300.]

Pressen.
G. Cluirpy: S c h m ie d e n , P re s s e n  u n d  W alzen .*  

;[Gen. Civ. 1917, 17. Febr., S. 109/13. — Vgl. St. u. E. 
1917, 9. Aug., S. 740/3.]

Richtmasehinen.
V e re in ig te  M asch in e  zum  R ic h te n  u n d  B ieg en  

von B leohen .*  Ausgefiihrt von der Zwickauer Ma- 
•sehinenfabrik A.-G.-Abt., Niederschlema i. Sa. [Pr. Masch.- 
Konstr. 1917, 12. Juli, S. 101/3.]

W erkzeugmaschinen.
N arath: W erk z e u g m a sc h in e n  u n te r  b e so n d e re r  

B e ru o k s ic h tig u n g  d e r  A r t i lle r ie -G e B c h o flb e a rb e i-  
tu n g .*  Kriegstechuisohe Zeitschrift 1917, C./6, Heft, 
,S. 89/106.]

• Verladean!agen.
Hubert Hermanns: E le k tr is c h  b e tr ie b e n e  A n 

lage zum  V e rlad e n  u n d  B rech en  von  E isen e rze n .*  
[E. T. Z. 1917, 23. Aug., S. 426/7.]

George Frcderick Zimmer: K o h le n tr a n s p o r t  in 
D u rb a n . [Engineering 1917, 17. Aug., S. 165/8.]

Horaco Goldstein: K o h le n tr a n s p o r t  in  groB en 
A nlagen .*  [Ir. Tr. Rey. 1917, 18. Jan ., S. 143/5.]

H erbert E. Birch: A s o h e n tra n s p o r t  in  S ta h l-  
w orken.*  [Ir. Age 1917, 19. April, S. 949/51.] 

Wagenkipper.
M eo h an iso h er W a g e n k ip p e r  fiir Erzwagen.* 

[Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 10. Aug., S. 141.]
Werkstattkrane.

E le k tr is o h e r  5 - t-G o lia th -K ra n .*  [Engineer 
1917, 17. Aug., S. 140 und 142.]

Hebemagnete.
GroBe H eb em ag n e te .*  [Ir, Coal Tr, Rev. 1917,

3. Aug., S. 115.]

Werkseinrichtungen.
Baukonstruktionen.

R. Durrer: H o lz p fa h l  m it  E is e n b e to n a u fs a tz .*  
[St. u. E. 1917, 9. Aug., S. 743/4.]

Klaranlagen.
O. Mohr: D ie  E n tw iis s e ru n g  u n d  K liira n la g e n  

f iir  d a s  n eu e  W alzw erk  d e r  F irm a  G ebr. S tu m m , 
G. m. b. H., H o m b u rg , P fa lz .*  [Gcsundheits-Ingonieur 
1917, 18. Aug., S. 321/5.]

Roheisencrzeugung.
Allgemeines.

J. E. Johnson jr.: D ie  Z u k u n f t d e s  E isen h o o h -  
ofens,*  [Met. Chem. Eng. 1917, 1. Jan ., S. 17/20.] 

Hochofenbau.
E in ig e s  iib e r d ie  A u sd eh n u n g  e in e s  S oh ao h - 

tea.* Betraohtungen iiber Neuerungen im Hochofenbau, 
die dem Sohaeht eine gewisse Ausdehnung gewahren, an 
Hand von Hochofenneubauten eines Werkcs in Pułaski, 
Va. [Ir. Age 1917, 29. Marz, S. 172/6.]

Geblase wind.
Johnson: D ie  W in d e rh itz e r .*  Erortcrungen iiber 

die Entwicklung des Winderhitzers bis heute. [Rev. JK t, 
1917, Marz/April, S. 137/66.]

Sonstiges.
Robert J. Anderson: D ie  M e ta llu rg ie  d es  F e r ro -  

s iliz iu m s.*  Theoretisehe Betraohtungen iiber Ferro- 
siłizium und Gegeniiberstellung der Herstellung yon 
Ferrosilizium im Hoohofen und im Elektroofen. [Ir. Tr. 
Rev. 1917, 10. Mai, S. 1025/9.]

GieBerei.
Allgemeines.

®r.»3ng. E. Leber: A llg em e in e  G e s io h tsp u n k te ,  
G ru n d s a tz e  u n d  R e g e ln  bei A n lag e  o in e i G ieB e
rei.* (Forts.) [St. u. E . 1917, 30. Aug., S. 795/800.]

J. E. Johnson j r . : D ie  c h em isch e n  u n d  p h y s i-  
k a liso h e n  E ig e n s c h a f te n  von  G uB eisen. [Met. 
Chem. Eng. 1916, 1. Nov„ S. 530/6.]

Anlage und Betrieb.
B. Osann: D ie  H e ra n z ie h u n g  d e r  G e fiig e lch re  

z u r D e u tu n g  e in ig e r  a l l ta g l ic h e r  E rsc h e in u n g e n  
im  G ie B cre ib e tr ie b .*  [GieB.-Zg. 1917,1. Aug., S. 225/8; 
15. Aug., S. 245/9. — Vgl. St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 698.] 

Roheisen und Gattierung.
D ie  G a ttie ru n g s b e re c h n u n g e n  be im  K u p o l-  

o fen - u n d  F la m m o fe n -B e tr ie b . [Z. GieBcreiprax. 
1917, 11. Aug., S. 453/6; 18. Aug., S. 470/2.] 

Formstoffe.
V o r r ie h tu n g  zum  M isohen  von  F o rm m a sse n  

m it re g e lb a ro r  Z u fiih ru n g  des M iso h g u te s  z u r  
S tif ts e h e ib e n -M is o h tro m m e l. [Met.-Techn. 1917, 
25. Aug., S. 268/9.]
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Formerei.
B e la s tu n g  u n d  V e ra n k e ru n g  von  G uB form en.* 

(GieBerei 1917, 22. Ju li, S. 129/31.]
V e rm in d o ru n g  d e r  H e r s te l lu n g s k o s te n  von 

JTnUllen.* [Ir. Tr. Rev. 1917, 19. April, S. 880/4.] 
Schmelzen.

W. H. Basselt: E in h e its a b m e s a u n g e n  d e r
S c ln n e lz tieg e l. [St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 800.]

A. Pavloff: U e b e r  d en  G e b ra u c h  yon  A n th ra -  
z i t  im  K u p p e lo fen . [Rcv. de la Soc. russe de Met.
1916, I, S. 81/9. — Vgl. Rev. Mćt. 1917, Marz/April, 
■S. 100/7.]

Charles Paok: E n tw ic k lu n g  d e r  P re flg u B v er- 
fa h re n . [St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 800.]

GrauguB.
F. Wiist und J. Miny: U ober den  E in flu B  dea 

■Sohwefels a u f  dio m e c h a n isc h e n  E ig e n se h a f te n  
<1cb g ra u e n  G uB eisens. (ScliluB.) [Ferrum 1917, Mai, 
S. 113/20.]

SonderguB.
A, Feohtchenko-Tohopo vsky: B e itra g  zum  S tu 

d iu m  d e r  Z o m e n ta t io n  von  E isen .*  Theoretiaehe 
Betrachtungen uber den ZementationsTorgang bei Eisen. 
{Bctt. de la Soc. russe de Met. 1915, I, S. 480/510. — 
Vgl. Rcv. Mćt. 1917, MiŁrz/April, S. 90/5.]

R. S. B. Wallaoo: U e b e r d ie  H c r s te l lu n g  des 
d iin n w a n d ig e n  u n d  g ro C flae h ig e n  O rn a m e n t-  
gusses. [St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 801.]

StahlformguB.
Erbreioh: S ta h lg u f ie rz e u g u n g  im s a u re n  Sie- 

m cn s-M a rtin -O fe n .*  Betraohtungen iiber die Erzeu
gung von beatem StahlguB aus dem sauren Siemens- 
Martin-Ofen. [GieBerei 1917, 22. Aug., S. 149/55.]

Robert P. Larnont: D ic  H c r s te l lu n g  v o n  S ta h l-  
g u B stiioken . Historische Betrachtungen iiber die Er- 
aeugung von StahlguBstiickcn. [Ir. Tr. Rev. 1917, 31. Mai, 
S. 1189/91.]

GroBe S ta h ig u f l-L o k o m o tiy z y lin d e r .*  An
gaben uber von der Amerioan Looomotiye Company 
liergestellte StahlguB-Lokomotivzylinder im Gówicht von 
je  3,3 t. [Ir. Age 1917, 12. April, S. 905.]

MetallguB.
01iver Smalley: D e r E in flu B  d es A rsen s  au f 

M easing.* Physikalische, ehemische und metallographi- 
«che Untersuchungen iiber dic Art des Einflusses von 
Arsen auf Messing. [Journal of the Society of Chemical 
Industry 1917, 30. April, S. 429/39.]

Otto Maetz: M e ta ilso h m c lzo fe n  f iir  G roB be- 
trieb e.*  Beschreibung ciniger m it Koksfeuerung ver- 
■sehener Oefen zum Schmelzen der fiir GroBbetriebe 
wichtigsten Metalle. [GieB.-Zg. 1917, 15. Aug., S. 241/3.]

E. J . Jonson: M angel an  M e ta llab g iis se n . 
{St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 801.]

F. Taggart: R iio k g e w in n u n g  des M e ta llc s  au s 
d e r  K ra t  ze. [St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 801.]

W. Arthur: A u f tr e tc n  von R isse n  u n d  d e r  a ll-  
m ah lich e  Z e rfa ll  von  M o ta llg u B te ilen . [St. u. E.
1917, 30. Aug., S. 801.]

P. E. McKinney: G ieB en von  A lu m in iu m .
{St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 801.]

E. A. Bames: D ie  M e ta llg ieB ere i. [St. u. E. 
1917, 30. Aug., S. 800/1.]

Wertberechnung.
A. Wiedemann: E in e  n eu e  A rt d e r  B e s tim m u n g  

d e s  F o rm e ra k k o rd s  in  G ieB ereicn .*  [Z. GieBereiprax. 
1917, 1. Aug., S. 228/31. — Vgl. St. u. E. 1917, 22. Febr., 
S. 173/7; 26. Juli, S. C98; 30. Aug., S. 805.]

Sonstiges.
H y g ie n is c h  e in g e r ic h te te r  S a n d s t r a h l- G e -  

b lase ra u m .*  [Ir. Age 1917, 29. Marz, S. 785.]
C. Hartwig: D ie  B e h a n d lu n g  des H o lzes  v o r  d e r  

Y e rw e n d u n g  zu H o lzm o d e llen .*  [GieBerei 1917,
7. Juli, S. 137/42.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
FluBeisen (Allgemeines).

A. Stadeier: B e tr a o h tu n g e n  iib e r  F iuB - 
e isenb looke.*  [St. u. E. 1917, 23. Aug., S. 769/75.]

J . Bronn: U e b e r d ie  W a rm e b ila n z  e in e s  zum  
E in sc h m e lz e n  v o n  F e r ro m a n g a n  b e n u tz te n  N a- 
th u siu a -O fen s . (Zuschrift.) [St. u. E. 1917, 2. Aug., 
S. 719/20.],

Verarbcitung des schmiedbaren Eisens. 
Walzwcrksantrieb.

Wilfred Sykes und D arid Hall: E le k t r is c b e r  
A n tr ie b  f iir  U in k ch rw alzw erk e .*  [The Blast Fur- 
nace and Steel Plant 1910, Aug., S. 375/81.]

Edv. Bergliif: W eleh e  A n fo rd e ru n g e n  s in d  an 
c in o n  W alz w e rk sm o to r  zu s te l le n ?  [Tek. T., Abt. 
Bergw. 1917, 22. Aug., S. 58/00.]

L a m e ll ic r te  Z a h n r iid e r  m it  n a c h g ie b ig e r  V er- 
zah n u n g .*  [Sohweiz. Bauz. 1917, 28. Juli, S. 48.] 

„U n io n “ -K u p p lu n g  fUr W a lz w e rk s a n tr ie b .*  
[Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 10, Aug., S. 113.1 

Walzwerkszubehor.
F iih ru n g e n  fiir  W alzw erk e .*  Eino neu» Aus- 

fiihrungsform bei dem ncucn Walzwerk der Bethiehem 
Steel Company in Steelton. [Ir. Age 1917,19. April, S. 948. J 

H y d ra u l is c h e r  K n iip p e lb rco h e r .*  Ir. Coal 
Tr. Rov. 1917, 18. Mai, S. 580.]

SchweiBen.
E. 0'Conner Acker: D ie  r ic h t ig e  H itz e  fiir

S o h m ied cstiick e . [Ir. Tr. Rev. 1917, 21. Juni, S. 1338.] 
Autogenes SchweiBen.

S. W. Miller: A u to g cn o  Schw eiB  v e rsu cb e . 
[St. u. E. 1917, 30. Aug., S. SOI.]

Herbert L. Towns: A u to g e n es  Sohw eiflen  in der 
Automobil-Industrie. [Engineer 1917, 10. Aug., S. 125/0; 
17. Aug., S. 147/9.]

Kriegsmateriai.
A. L. Humphrey: P ro b le m e  in  d e r  M u n itio n a -  

e rzeu g u n g .*  [Ir. Tr. Rev. 1917, 7. Juni, S. 1227/33.] 
Sonstiges.

C. E. Sąuirc: F e d e rn  au s  S ta h l.  B lattfedem, 
Spiralfedern, Eigensehaften des Federstahles. [Ir. Coal 
Tr. R er. 1917, 17. Aug., S. 170.]

Eigensehaften des Eisens.
Rosten.

William Ramsay: K o rro s io n  an  K o n d e n so r-  
ro h ren .*  [Engineerijig 1917, 13. Juli, S. 44/0.]

K o rro s io n  r o n  K o n d e n so r-R o h re n . [Engi- 
neering 1917, 3. Aug., S. 117,]

Metalle und Legierungen.
Metalle.

Oscar Nissen: A lu m in iu m d a rs te llu n g .*  [Tek. T., 
Abt. Chem. 1917, 22. Aug., S. 61/77.]

Zeerleder: U e b e r  d en  E in f lu f l  v o n  E ise ri, W o lf
ram  u n d  N ic k e l a u f  d ie  S a u r e b e s ta n d ig k e i t  des 
A lu m in iu m s.*  Eisen und Nickel Terschlecbtern, 
Wolfram rerbessert dio Saurebestandigkeit. [Met. u. Erz 
1917, 8. Sept., S. 325/30.]

Legierungen.
L a g e rm c ta l le  u n d  ih r  E r s a tz .  Mitteilung der 

Erfahrungen, die m it den ais Ersatz fiir Lagermetallc 
herangezogenen Metalien gemacht wurden. Zinklegie- 
rungen naeh Erhard, Germaniabronze von Hoveler 
& Dickhaus, Natriumblei,. Kalziumblei. [Ccntraibl. 
d. H. u. W. 1917, Heft 21, S. 300.]

P. Ludwik: D ie  H iir te  d e r  te o h n iso li w ic h tig 
s te n  L eg ie ru n g en .*  Untersuchungen iiber die Hiirte 
der wichtigsten Kupfer-, Zinn-, Blei-, Zink- und Aiu- 
minium-Legierungen. [Z. d. V. d. I. 1917, S. 549.]

D ie  F e s t ig k e i t  d e r  K u p fe r-L o g ie ru n g en . [Engi- 
necring 1917, 10. Aug., S. 152.]
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Sonderstah le .
I l e r s tc l l u n g  v o n  S o jid c rs ti ih le n  im groB en.* 

[Ir. Tr. Rev. 1917, 4. Jan ., S. 73/84.]

Betriebsiiberwachung.
Temperaturmessung.

E . Sohiitz: M essu n g  d e r  T e m p e r a tu r  d c B  fliis- 
s ig e n  E is e n s  a u f  c in fa c h e  W eise. Messung mit Hilfo 
des Kalorimeters. [GieB.-Zg. 1917, 15. Aug., S. 252/3.]

E in  c in fa o h c s  P y ro m e tc r .*  [Ir. Coal Tr. Rev. 
1917, 18. Mai, S. 574.]

Mechanische Materlalpriifung.
Priifungsmaschlnen.

E. Sauvage: B e r io h t  iib e r  d io  yon  R. G u il le ry  
T o rg e s c h la g e n e  P ru fu n g sm a sc h in e .*  [Buli. S. d’Enc. 
1917, M ai/Juni, S. 489/98.]

Zugyersuche.
C. P. K arr: F e s t ig k e i ts y e r s u o h e  an  Z in k b ro n -  

zen. [St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 801.]
Kerbschlagvcrsuche.

Georgea Charpy und A. Corun-Thćnard: N eu ere  
E r f a h ru n g e n  m it  d e r  K e rb se h la g p ro b e . [Rev. 
Mćt. 1917, Marz/April, S. 84/122.]

Magnetlsche Priifung.
D io m a g n e tiso h e n  E ig e n so h a f te n  von  E isen  

u n d  a h n lio h c n  S to ffe n . Kurzer Bericht iiber im 
Laboratorium der General Electrio Company angestellte 
Versuohe. [Ccntralbl. d. H. u. W. 1917, Nr. 18, S. 60.] 

H artep riifung .
Dr. T. E. Stanton und R. G. Batson: B e r io h t 

d e r  U n te rsu o h u n g sk o m m is s io n  fiir  H a r te p r i i-  
fu n g en .*  [Engineering 1916, 8. l)  z., S. 549/51, 556/8; 
Ir . Coal Tr. Rev. 1916, 8. Dc*., S. 696/7. —• Vgl. St. u. E. 
1917, 10. Aug., S. 760/4.]

Sonderuntersuchungen.
G. E. Dress: Q u e rr is se  in  S ohienen .*  Betrach

tungen iiber dic Ursachen, dic boi der Herstellung von 
Sohienen zu (Juerrissen fiihren. [Ir. Age 1917, 19. April, 
S. 943/4.]

U n te rs u c h u n g e n  an  G eso h titz ro h ren .*  [Gćn. 
Civ. 1916, 8. Juli, S. 25/7. — Vgl. St. u. E. 1917,23. Aug., 
S. 778/80.]

Y e rsu c h e  z u r  E r m i t t lu n g  d e r  L e is tu n g  yon  
E c ilen  d u re h  e in  n e u es  P r iify e r fa h re n .*  [Werkz.-M. 
1917, 30. Aug., S. 324/7.]

Metallographle.
Allgemelnes.

W. Eitcl: U e b e r  Y ic Is to ffsy s te m e . (Wir werden 
noch nikher auf den Gegenstand eingehen.) [Z. f. anorg. 
u. allgem. Chem. 1917, 2. Aug., Heft 1 u. 2, S. 95/142.] 

Aendcrung dureh Warmebehandlung.
W. W. W ebster und E. L. Patch: D io W a rm e 

b e h a n d lu n g  yon S o h w e iB e isen k e tte n .*  Unter- 
suchungen iiber dio Ursache der yerhaltnismaBigen Wcioh- 
heit yon gesohmiedeten SohweiBeisenketten. Angabo der 
Ergebnisse Uber Vcrsuche zu dereń Bcseitigung duroh 
geeignete Warmebehandlung. [Ir. Tr. Rcy. 1917, 21. Juli, 
Ś. 346/50.]

Kritlsche Punktc.
Portcvin und G arrin: E in flu B  d e r  A b k iih lu n g s - 

g e sc h w in d ig k c it  a u f  d ie  L age d e r  U m w a n d lu n g s- 
p u n k te  u n d  au f d ie  S t r u k t u r  yon  K o h le n s to f f -  
s ta h lc u .*  [Gćn. Civ. 1917, 10. Juni, S. 392/3.]

D. K. Tchernoff: U e b e r  d en  P u n k t  b. Erorte- 
rungen iiber den Tchemoffschen Punkt b. [Rcv. Met. 
1917, Marz/April, S. 120/36.]

P. Saldaou und P. Goerens: B e s tim m u n g  d e r 
K u rv e  d e r  U m w a n d lu n g  y o n  f- in  n- u n d  (i-E isen  
u n d  d e r  S a t tig u n g s k u ry e .  [Rev. de la Soc. russe 
de Mćt. 1914, 1, S, 789/824. — Vgl. Rev. Met. 1917, 
Marz/April, S. 65/74.]

Sonderuntersuchungen.
W. M. Corse und G. F. Comstoek: E is e n f re ie  

M e ta lleg ie ru n g e n .*  Angabe einiger Daten in der Ent- 
wicklungsgeschichtc der Lcgierungen und Betrachtungen 
einiger Bronzen an Hand von Schhffbildern. . [Ir. Ago 
1917, 5. April, S. 842/3.]

F. Taboury: B e it r a g  z u r  K e n n tn is  d e r  E isen - 
Z in k -L eg ie ru n g o n . [Ćompt. rend. 1917, 20. Juli, 
S. 241/3.]

A. L. Babochinc: U e b e r d ie  B ild u n g  von  fre iem  
Z e m e n ti t  in w eichem  S ta h l.*  [Rcv. dc la Soc. russe 
de Mćt. 1915, I, S. 561/71. — Vgl. Rey. Mćt. 1917, 
MSrz/April, S. 81/3.]

C. H. Bierbaum und V. Skillman: M e ta l lo g ra p h i-  
sche  U n te rsu c h u n g e n  e in ig e r  B ronzen .*  [Ir. Age
1917, 19. April, S. 946/7.]

M. A. Portcyin: D io A b s c h a tz u n g  des K o h le n 
s to f f g e h a l ts  m it  H ilfe  d es M ik roskops.*  [St. u. E.
1917, 2. Aug., S. 720/1.]

N. G. Ilyine: U e b e r  F o rm c n  d es Z e m e n ti ts  in 
h y p e re u te k t is o h e n  W e rk z e u g s tiih le n  in  A b 
h a n g ig k e it  yon d e r  th e rm is c h e n  B e h an d lu n g .*  
[Rey. de la Soc. russe de Mćt. 1915, I, S. 488/94. — YgU 
Rev. Mćt. 1917, Marz/April, S. 83/5.]

Dr. G. Respondek: D ie  D u r c h s t r a h lu n g  von 
M c ta lle n  m it te l s  R o n tg e n s tra h le n .*  [St. u. E. 1917, 
2. Aug., S. 709.]

B. Bogitch: T e rn iłre  L e g ic ru n g e n  Z in k -S ilb c r -  
Blei.* [Compt. rend. 1917, 13. Juli, S. 178/80.]

Ilans Arnold: U e b e r  d ie  S t r u k tu r  yon  M e ta ll-  
u b e rz iig e n , d ie  n a o h  dcm  M c ta l ls p r i tz y c r fa h re n , 
h e rg c s te l l t  sind .*  [Z. f. anorg. n. allgem. Chem. 1917, 
15. Marz, S. 67/72. — Ygl. St. u. E. 1917, 16. Aug.,
S. 759/60.]

A. Portcyin: D ie m ec h an iso h c  A n iso tro p ie  
von  M e ta lle n  u n d  L e g ic ru n g e n  m it  groB em  K o rn  
u n d  dio K u g e ld ru c k p ro b e . [Compt. rend. 1915, 
15. Marz, S. 344/6.]

53r.*3ng. E. H. Schulz: U e b e r d ie  in n e re n  Y or- 
giingc beim  P re s s c n  u n d  W alzen  d e r  M eta lle .*  
StrukturyerŁnderungen und damit yerknupfte Festigkeits- 
anderungen an Messing und Aluminium. [Metali 1917,
10. Aug., S. 205/10.]

Chemische Prufung.
E i n z e l b e s t i m m u n g c n .

Nickel, Chrom.
Emil D. Koepping: A n a ly se  von  N ic k c l-C h ro m - 

L eg ie ru n g e n . Bestimmung von Silizium, Schwefel, 
Phosphor, Kohlenstoff, Nickel, Chrom, Mangan, Eisen, 
Aluminium. [Met. Chem. Eng. 1917, 15. Marz, S. 319/21.] 

Kupfer.
Fr. L. H ahn: U e b e r dio B e s tim m u n g  des K u p fe rs  

a is  S u lf i ir  u n d  d u ro h  E le k tro ly s e .  Untersuchungen 
uber die Behandlmig des Sulfids beim Gliihen. In salpeter- 
saurer Losung liiBt sioh Kupfer elektrolytisch sehr genau 
bestimmen. [Z. f. anorg. Chem. 1917, Heft 4, S. 201/48.] 

Kohlensaure.
J. F. Barker: K o h le n sa u re b e s t im m u n g  in  K a lk -  

s te in  u n d  a n d e re n  S to ffen .*  Direkte Bestimmung 
rnit Hilfe einer Art Araometer. [J. Ind. Eng. Chem. 1917,
1. Aug., S. 786/7.]

Gase.
J. Al. Smith: V e rfa h re n  z u r  B e s tim m u n g  d e r  

D io h tc  von R a u ch g a se n .*  Vorrichtung zur Ablcsung 
der Diohte an einem Manometer. (Met. Chem. Eng. 1917,
1. Febr., S. 160/1.]

WeiBmetall.
E. W. Hagmayer: A n a ly se  von  B a b b it -M e ta l l .  

Bestimmung yon Zinn, Antimon, Blei und Kupfer. [Met. 
Chem. Eng. 1917, 15. Jan., S. 84/5.]

ZeiUcJirifknrcriijicJinił nehst Abkurzungen sieht Seite 86 bis 88.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Das franzosische Hilfsdienstgesetz.

Das deutsehe Gesetz iiber den yatcrlandisohen Hilfs- 
dienst legt es na.be, Verglciche anzustellen, auf welchc 
Weise man in den Landem unserer Fcimlo die Aufgaben 
der unmittelbaren Kriegswirtschaft zu loscn yersuoht bat. 
Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht das franzosische 
G ese tz  D a lb ie z  („loi Dalbiez") vom 17. August 1915. 
Die „Soziale Prasis1*1) iiuBert sich dariiber wio folgt:

Die „loi Dalbicz" vom 17. August 1915 hat den 
Zweok, eine gcreohte Vertejlung und bessere Yerwertung 
der mobilisierten und mobilisierbaren Miinner zu siohern. 
Sie soli einerseits dem Heer dio groBtmogliche Menge von 
kriegstuchtigen Mannom, von Waffen und Munition 
liefern, andererseits diejenigen Kriegsvenvendungsfahigen, 
dic aus irgendeinem Grunde sioh dem Dienst unter der 
Fahne entzogen hatten oder iiberfliissigerweise im Lando 
zuriiokgehaltcn waren, dem Frontdienst zufiihrcn.

Das Gesetz Dalbioz greift auf friihere Bestimmungen 
von 1905 zuriiok, naoh dcm gewisso Gruppen von Beamten 
und Personen, dio in kriegswiohtigen Bctrieben unent- 
bchrlich sind, von der Gestellung yon vornherein oder 
yon Fali zu Fali zuriickgcstellt werden konnen. Dieso 
Personlichkeiten sollen nunmehr, sofern sie kriegsrerwen- 
dungsfiihig sind, eingezogen und durch pensionierte, 
aber noch arbcitsfiihigo Beamte, durch lCriegsbeschiidigto 
oder aus dem Heeresdienst Entlassene oder dereń Frauen, 
Miitter, Tochtor oder Scbwestern, soweit sie dafiir ver- 
wendbar sind, ersetzt werden. Auf Beklamation konnen 
nooh solehe kriegaverwendungsfiiliige Personen zuriick- 
gestellt werden, dereń Ersatz unmoglich ist; doch liegt 
die Entsoheidung uber ihre Unentbehrhohkeit nicht mehr 
in den llanden ihrer Vorgesetzten (sofern' es sich um 
Beamte handelt), sondom des Kricgsministers.

Mihtarfreie Personen konnen siah fiir ein Amt ihrer 
Wahl im Dienst des Heceres melden und sollen unter 
Beriicksichtigung ihrer Befiibigung naoh MaBgabe des 
Bedurfnisscs wahrend der Dauer des Krieges eingestellt 
werden. Dieser freiwillige Hilfsdicnst erstreckt sich nicht 
nur auf Biirostellen, sondern auch auf Handwerkerstcllen, 
dic Bewachung der Gefangenen, den Automobil- und 
Telephondienst usw. Auch sollen auBer diesen Personen, 
die sioh kontraktlich binden miissen, Freiwillige, die sioh 
nur stundenweiso unentgelthch zur Verfiigung stellen, 
Terwendet werden. Dio kontraktlich gebundencn Frei- 
willigen unterstehen den militarischen Gesetzen; sio rer- 
hleiben wahrend der ganzen Dauer des Krieges in der 
Beschiiftigung, fiir die sie sioh entsohieden, und an dem 
Ort, den sio gewiihlt haben; im iibrigen untcrliegen sie 
den gleichen Besohrankungen der Bewegungsfreiheit wic 
die Soldaten, wenn sie auoh nicht in der Kaserne schlafen 
mussen und auch abends nach dem Appell bis zu einer 
epateren, von der Behorde festgesctzten Stunde frei umher- 
gehen konnen usw. Andererseits genieBen sic in glcicher 
Weise wic die Militars die gesetzliohen Vorteile in bezug 
auf Benten, Kriegsteuerungszulagen fiir Angestellto 
u. dgl. m.

Des weiteren kann der Kriegsminister den kriegs- 
wichtigen Betrieben Manner zuweisen, die einer der ver- 
sehiedenen Klassen der mobilisiertcn oder mobilisier
baren Truppen angehoren. In  Frage kommen nur Per
sonen, die wenigstens ein Jah r (in Kohlengruben ein halbes 
Jahr) in dem betreffenden oder einem lihnlichen B itrieb 
tiitig gcwesen sind. Die Handarbeiter sind hauptsachlich 
denTruppcn dcsHilfsdienstes (serrice auxiUairc, cineGruppe, 
die es im deutschcn Heer nicht gibt und dio die letzte 
Klasse der eben noch brauohbaren Soldaten darstcllt, 
in ihrer Leistungsfahigkeit wohl nooh unter unseren 
„Arbeitsvcrwcndungsfahigcn“ stehend) und den Terri-
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torialtruppen (rśscrristes territoriaux, die etwa unsem 
Arbeitsvenvendungsfahigen und Garnisondienstfalugeu 
cntspreohen) zu entnehmen.

Diese ,,zur Arbeit Kommandicrten" (hommes main- 
tenus) bleiben zur Verfiigung des Kricgsministers und 
unterstehen weiter militiirisehen Gesetzen, d. h. sie konnen 
von ihm jederzeit dorthin verschickt werden, wo sie im 
Augenblick am notigsten gebraucht werden. Auoh auBer- 
halb ihrer industriellon Arbeit sind sie der militarischen 
Gewalt und Gerichtsbarkeit unterworfen. Sic mussen 
am Arbeitsorte wohnen. An den Arbeitstagen diirfen 
sie die Arbeit nicht eigenmiiohtig ohne eine votn m ilita
rischen Vertrauensarzt ausgestellte Besoheinigung ihrer 
Krankheit oder die regelreolite Erlaubnis der Hceres- 
behorden yerlassen, doch ist ihnen diese Erlaubnis fiir die 
ubliohen industriellon Feiertage gegeben. Sie unterstehen 
den Arbeitersohutzgesetzen; die Unfallfiirsorge ist be
sonders geregclt; sie sollen entsprechend den Bestimmungen 
iiber die Mindcstlohne bei staatliohen Lieferungen min- 
destens dio in dem betreffenden Gewerbezweig und der 
Gcgcnd ubliohen Lohno erhalten. In  ihrer gewerblichen 
Arbeit sind sic der Diaziplin der W erkstatt unterworfen. 
Die Familicn dieser Gruppe von Dienstpflichtigen haben 
keinen Ansprueh auf Kricgsuntcrstutzung; doch kann, 
falls W ohnort der Familie und Beschiiftigungsort des 
Erniihrers nicht zusammenfallen, auf besonderen BesohluB 
der Unterstiitzungskommission ein Teil oder die ganze 
Unterstiitzung ausbezahlt werden.

Auffiillig an diesen gesetzliohen Bestimmungen ist 
die auBsrordentlich starkę Bindung sowohl der Frei- 
willigen (bonnes yolontćs) ais auch der aus dem Heeres
dienst zur Arbeit Entlassenen (hommes maiiitenus). 
Unter strengster Disziplin, auoh auBerhalb des Arbeits- 
yerbaltnisses stehend, genieflen sie nicht viel mehr per- 
sonliche Freiheit, ais der unter den Fahnen stehendc 
Soldat; sic untcrliegen der Militargeriehtsbarkeit, ohno 
doch an allen Vorziigen der militiirisehen Stellung, z. B. 
in bezug auf dio Urlaubserteilung und die Kriegsunter- 
stutzung, Anteil zu haben. Sofern man den durftigen 
Nachrichten aus dem Ausland traucn kann, sind auch auBer 
einer allgcmeinon Lohnklausel keino Sioherungen gegeben, 
die den Arbeiter in seinem Arbeitsverluiltnis schiitzen; 
cs fehlen die Garantien, die das deutscho Hilfsdienst
gesetz dem Beklamierten und zur Arbeit Entlassenen 
gibt, indem diese Gruppen von Arbeitern sich in Streit- 
fiillcn on die Arbeiterausschusso wenden konnen. Das 
Gesetz selbst sowie die dazu erlasscnen Ausftihrungs- 
yerordnungen und Dienstanweisungen enthalten jeden- 
falls keinerlei wirksame Sohutzbeatimmungen und Garan
tien dafiir, daB der dem einzelnen Unternehmer zuge- 
wiesene und an ihn gefcsselto Arbeiter nicht zu einem 
Ausbeutungsobjekt und unter Umstanden sogar fiir die 
freien Arbeiter zum Lohndriicker wird. Auoh der Gewerk- 
sohaften wird nur in einem praktisch unbedeutenden 
Punkt gedacht; der ganze Apparat ist yollkommen bureau- 
kratisch aufgebaut.

Da dio Ileranziehung vun Freiwilligen augenschein- 
lich den Bodiirfnissen des Materialkrieges nioht goniigt, 
anderseits das Heer neue groBe Effektiybestande yon 
Truppen fordert und infolgedessen das Hinterland noch 
mehr vou Mannem cntblóBt werden muB, ist die Soliaffung 
der Zivildienstpflicht Gegenstand lebhafter Erorterungen, 
denen ein Gesetzesantrag Bórenger zugrunde liegt. Die 
Begierung steht augensoheinlich auf dem Standpunkt, 
daB ZwangsmaBnahmen sich nicht mehr umgehen lassen, 
um dio notige Arbcitsleistung zu erzielen. Kolonial- 
arb -iter konnten wohl in gewissem Umfang Hilfe bringen; 
auch das Ausland konnte Arbeiter abgeben; doch soheinen 
selbst im SchoBe der Begierung starko Bedenken gegen
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eine Ueberschwemmung Frankreiehs m it minder kulti- 
vierton Arbeitcrn zu bestehen.

Von Intcresse sind einigo Zahlen, die im Parlament 
bekanntgegeben wnrden. Danach konnen dio Kolonien 
etwa 100 000 Arbciter stellen, was etwa ein Fiinftel des 
Mehrbedarfa ausmaoht. Die Verwendung von Frauen 
oder Zivilisten hat bisher 50 000 Soldaten zum Front- 
dienst freigemacht, in der inneren Zono sind 470 000

Hilfskrafte, davon 150 000 in Kriegswerkstatten beschiif- 
tigt, von den iibrigen 320 000 meist im Landesinnem 
Bescbaftigten kann der groBte Teil durch Frauen ersetzt 
werden, so daB mindestens 300 000 Mann dem Genera
lissimus oder fiir den Ackerbau zur Verfiigung gestellt 
werden konnten. Die letzte Nachmusterung der Untaug- 
liohen und Zuriiokgestellten hat 65 000 Hilfssoldaten 
ergeben.

Die Schroltfrage in England.
Am 28. August 1917 hat der englische GeschoB- 

m inister neuo H o c h s tp re is e  f u r  S ta h l-  u n d  Schw eiB - 
e is e n s o h r o t t  festgesetzt1). Die Yerordnung ist um- 
fassender ais die bisher giiltige, die gewisse Schrott- 
sorten liooh frei lieB, unterstellt den gesamten Schrott- 
T e r k a u f  der Preisregelung und schiebt dic Preisgrcnzo 
zum Teil weiter hinaus.

Diese MaBnahmc ist nach der „Iron and Coal Trades 
Review‘‘*), die den Vorgang ais AnlaB nimnit, um die 
Sehrottfrage an sich in einem Leitaufsatze naher zu be- 
handeln, nicht unerwartet gekommen, naehdem Unregel- 
miiBigkeiten, <lic wiihrend der Giiltigkeit der alteren Preis- 
Terordnung gemeldct worden waren, zu Untersuchungen 
AnlaB gegeben hatten. Wie dic genanntc Zeitsohrift weiter 
m itteilt, haben die Schrotthar.dlcr behauptet, die friiher 
festgesetzten amtlichen Preise seicn m it den wirklichen 
W erten nicht in Einklang zu bringen, und dieser Um- 
stand niihre die Ncigung zu ungesetzlichen Geschafts- 
abschliisscn. Das Ilaupterfordernis ist — so etwa fiihrt 
die Zeitsohrift aus -—, daB der SolirottzufluB zu den Stahl- 
werken sioh regelmaBig gestaltet, da Schrott augenblick- 
lich eine Lebensfrago fur die Stahlerzeugung ist. Der 
Anteil an Schrott, der heute gebrauclit wird, erreicht 
cinen Umfang, der vor dem Kriege kamn fiir moglich 
gehalten wurde, und dic dringende Nachfrage nach 
Kriegsbedarf kann ebensogut durch dic angemessene 
Lieferung vou Schrott wie durch eine Steigerung der 
Roheisenerzeugung befriedigt werden. Jedenfalls miissen, 
um den Schrott heranzuholen, die Preise so hoch bemessen 
werden, daB sich fiir die Schrottbesitzer der Vcrkauf 
lohnt.

Noch ein anderer Gesichtspunkt, so heiBt es dann, 
ist in der Sehrottfrage augenblicklich besondere wichtig. 
Scheinbar fiihrt ein weiter Weg von den Nahrungsmitteln 
zum Schrott, in Wirklichkeit aber sind b c id e  ais wichtige 
Umstando anzusehen bei Entscheidung der Frage, wio 
der Tcrfiigbarc Sohiffsraum verteilt werden kann. Dio 
Rohstoffe fur die Eisenindustrie bilden niiohst den Nah- 
rungsmitteln eine der bedeutendsten Warengattungen 
fiir dio Einfuhr in bezug auf den Schiffsraum. Wenn 
daher augenblicklich dic Bemiihungen darauf gerichtet 
sind, alle Rohstoffe fiir die Eisencrzeugung, die innerhalb 
des Landcs selbst gefunden werden, auszunutzen, so ver- 
Bprioht das, betrachtlichen Schiffsraum freizumachen, 
um dio wesentlichstc Ware zu befordern, d. h. die N ah - 
ru n g s m i t t e l ,  d io  d e rz o i t  im L a n d e  s e lb s t  n ic h t  
in  g e n u g e n d e r  M cnge e rz o u g t  w erd en  k o n n e n . 
Jede Tonne Schrott, die dem Verbrauch zugefulirt wird, 
erspart die Einfuhr Yon zw ei Tonnen auslandischer Erze, 
und diese zwei Tonnen, die bei der Verschiffung fiir Nah- 
rungsmittel erspart werden, geniigen, um eine Familie 
durch eingefiihrte Nahrungsmittel ein Jah r hindurch 
zu unterhalten.

„Es liegt" — das Folgende geben wir getreu wieder, 
um den englischen Gedankengang nicht zu storen — „kein 
Grund vor, weshalb unserc heimisehen Hilfeąuellen sich 
unfahig erweisen sollten, die gesamten Eisen- und Stahl- 
mengen zu liefern, dic fiir den Krieg erforderlich sind, aber

*) Sie betragen beispielswcise fiir schweren Stalil- 
schrott £  5/5.—, fiir Stahldreh- und -bohrspane £  3/10.—■ 
fiir schweren SchweiBeisenschrott £  6/5,— die ton zu 
1016 kg.
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die Arbeitskraft ist knapp, und Zeit ist ein wichtiger 
Bestańdteil der Frage. Gerade hier fiillt der Schrott eine 
bedeutende Liickc aus. Wenn dio Schrottbesitzer ver- 
anlaBt werden konnten, dio Mengen, iiber die sio verfiigen, 
und seien sio auch nur gering, zu verkaufen, so wird ein 
wesentlioh gioBerer Anteil am Schiffsverkehr des Landea 
fiir Nahrungsmittel frei werden."

„Indessen wird dam it nicht nur Schiffsraum erspart, 
sondern die Verwendung von Schrott erspart auch in be- 
triichtlichem Umfange Arbeitskraft und Giiterbewregung. 
Um eine Tonne Stahl herzustellen, miissen Kohlen, Eiscn- 
erz und Kalkstein gewonnen werden, und fiir eine Tonne 
Stahl sind wenigstens 5 Tonnen Rohstoffe erforderlich, 
die zum Zwccko der Verarbeitung zusammengebracht 
wid herbeigeschafft werden mussen. Die Yerwendung von 
Schrott erspart cinen betrachtlichen Teil dieser Arbcit."'

„Scheinbar ist es eino einfaohe Sache, den gesamten 
Eisenschrott im Lande zu sammcln und ihn zu yerwerten, 
indessen gerade weil die Mengen in vielen Fallen so gering 
sind, daB sio nur schwer und m it Muhe gesammelt uud 
verkauft werden konnen, ist es keine leiohto Aufgabe, sio- 
in die Hand des Handlera zu bringen. Allein aus Griinden 
der Vaterlandsliebo ist es Pflicht jedes einzclnen, alles, 
was in seinen Kraften steht, zu tun, um unbenutzt liegen- 
den Schrott ungcsaumt dem Yerbrauoh zuzufiihren. 
Niemals zuvor waren und niBglicherweise niemals wieder 
werden dabei Preise zu erzielen sein, wie dio jetzigen, 
und zwar gilt das nicht allein fiir Stahlschrott, sondern 
auch fiir GuBeisen und alte Maschinen jeder A rt.“

„W ahrend alles Mdgliohe gesohehen ist, um die Er- 
zeugung in den vcrschicdenstcn, fiir die Fortsetzung 
des Krieges nótigen Riohtungcn anzuregen, wird diesem 
eincn Umstande, der Verwendung von MetalLschrott, 
nicht dio Aufmerksamkeit gesohenkt, dic sio Ycrdient. 
Dr. A d d iso n  hat kiirzlich zu Kettering in einer Anspracho 
erw-iihnt, daB jede 100 Tonnen Eisenerz, dereń Einfuhr 
durch die Verwendung bereits im Lande befindliclier 
Rohstoffe erspart werde, einen Zugang von 70 000 Broten 
bedeuteten, wenn def Schiffsraum fiir Wcizenmchl vcr- 
wendet werde. Bedcnkt man, daB die Eisenerzeinfuhr 
GroBbritanniens im letzten Jahre nahezu 7 Millionen 
Tonnen betragen hat, so cróffnet sich m it einem Schlage- 
ein weit«s Feld fiir die wirtschaftliche Yerwendung des- 
Schiffsraumes. W ir miissen zu gleicher Zeit Eisen und 
Stahl in steigenden Mengen haben und deshalb unscre 
Zuflucht nehmen entweder zu einer stark  Termehrten 
Erzeugung von Roheisen aus heimisehen Erzen, oder zu 
einer stark steigenden Yerwendung von Schrott."

„In  Wirklichkcit sind diese b e id e n  Hilfsąuellen 
notig, aber wahrend die Vennehrung der RohciBenerzeu- 
gung viel Zeit und Arbeitskraft crfordert, kann und„ 
zweifelsohne, wird der Schrott, der glcichsam to t im 
Lando liegt, freigegeben werden, sobald seine Eigentiimer- 
sich vcrgegenwartjgen, daB es aus Griinden der Yater- 
landsliebe ihre Pflicht ist, so zu handeln. Nooh eine weitere 
vaterlandischo Ueberlegung — geldwirtachaftlicher Art — 
gibt es, weshalb aller Terfiigbare Sohrott schlcunigst- 
benutzt werden sollte; man vermeidet daduroh Waren- 
austausch, und das Geld bleibt im Lande. Wie die Tat- 
saclien zeigen, gereicht cs allen Schrotteigentiimern zum 
groBten Nutzen, iiber ihren Besitz gegcnwartig zu ver- 
fiigen, da die Preise, die heute fiir GuBeisenschrott erzielt 
werden, einen Hóchstst»nd erreioht haben, wiihrend fiir- 
eine Rcihe yon StahLschrottsorten, wic Schienen, Winkel^
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Trager usw., der W ert geradezu gleichbcdeutend ist m it 
dem, was diese GegenBtando gekostet haben, ais sie neu 
waren.“

So weit dic englisohe Quelle! Was die Ausfiihrungen 
in bowegliohen Worten besagen, brauoht hier nieht naher 
erliiutert zu werden; der Aufruf yersohweigt schamhaft,

Bismarckhiitte zu Bismarckhiitte, O.-S. — Naoh dem 
Berichte des ybretandes war das Unternehmen wilhrend 
des Geschaftsjahres 1916/17 bis an die Grenze Beiner 
Leistungsfahigkeit bescliiiftigt. Die Hohe des Umsatzes 
erreiohto ein Vielfaohes des Aktienkapitalcs. Auf den 
Werken der Gesellschaft waren in der Berichtszeit duroli- 
sohnittlioh 8336 Arbeiter und 3164 Arbeiterinnen, zu- 
sammen also 11 500 Arbeitskriifte, besoliiiftigt. Ueber die 
gcldliohen Ergebnisse gibt dio nachstehendc Ziffernreihe 
AufschluB.

In  JC 1 9 1 3 /1 4 1 914 /15 1 915 /16 1 916 /17

A k t l e n k a p i t a l . .  . 
A n le ih e n  . . . .

A n łe ih e -T ilg u n g s-  u .  
V  erzInsuD  g s s c b a tz

Y o r t r a g ..........................
B e tf ie b s y e w ln n  .  . 
A b e c h re ib u n g e n  .  . 
K e in p e w in n  . . . 
R e i n g e w l n n  e i n -  

s c h l . V o r t r a g  . 
G e w ln n a h te ile  .  . 
B e lo łm . a n  B e a m t e . 
G eznelon . Z u w e n d . . 
G e w ln n a u s te ll  .  . 
tt »  % •  . 
Y o r t r a g .........................

IG 00 0  000 
7 907  500

337 289 
3 912  072  
2  2 79  560 
1 032 511

1 9 0 9  800 
99 251 
85  000  
12 000  

1 4 4 0 0 0 0  
9

333 549

10 0 0 0  000
7  8 77  500

333 549
8 0 7 7  323 
4 497  162 
3 58 0  101

3 913 710 
214 016

|  950  000  

2  4 00  000  
15

349 694

16 0 0 0 0 0 0  
7 817 500

1 3 0 0 0 0 0  
349 694 

11 804 893
4 870 937
5 703 956

6  053  650 
3 7 1 6 4 6

1 2 3 0  000

4 0 00  000 
25

361 504

16 0 00  000 
7 623 000

ISOOOOO 
1 1 5 7 1  

16 994  215 
10 552  659 

6 441 556

6 453 126 
477 156 

1 0 3 0  000

4 80 0  000 
30

1 45  970

Eisen-Industrie zu Menden und Schwerte, Aktien-Ge
sellschaft In Schwerte. — Wie dcm Berichte des Vorstandes 
zu entnehmen ist, waren dio Betriebe des Untemehmens 
in dem am 30. Juni 1917 beendigten letzten GeschiŁfts- 
jahre aufs ŁuBerste angespannt. Wahrend die S tahl
erzeugung hinter der des Yorjahres zuriickblicb und gleich- 
zcitig die weiterverarbeitenden Werksabteilungen infolge 
der bekannten, aus den Kriegsvcrhaltnisscn ontstandenen 
Scbwierigkciten weniger leisteten, hatten dio Bemuhungen, 
den Ausfall duroh gesteigerte Yerfcinerung der Erzeug- 
nisse zu ersetzen, den Erfolg, daB man, fast ausschlieB- 
lieh fiir Kriegsbedarf beschaftigt, den Anforderungen der 
Heeresleitung in erhohtem MaBo zu geniigen yermochte. 
Dabei kam, wie der Bericht ausdriicklich bemerkt, dem 
Unternehmen zustatten, daB ihm sein Martinstablwcrk 
a la Grundlage dient. Der Grundbesitz der Geselkohaft 
wurde durch den Erwerb eines an dio Wcrksanlagen sich 
anschlieficnden Aokergutes um 30 ha vermehrt und ferner 
wurde die Ge w erk s oh af t  J a k o  bB kr ono, ein Bestandteil 
des A k tie n -V e ro in s  J o h a n n c s h i i t t e ,  zu einem an-

was ais U rsao h e  der englisohon Noto anzusehen ist: 
unseren U-Boot-Krieg, der m it jedem Tage Englands 
Sohiffsraum um Tauscnde von Tonnen yermindert und 
damit den Zeitpunkt immer naher riickt, wo selbst der 
ycrstiirkte Sohrottgebrauoh dio Nahrungsmittelzufuhren 
uicht mehr sioherzustellen yermogen wird.

gemessenen Preise ubernommen. Die Aufsohliisse der ge- 
nannten Grube waren befriedigend; maBige Mengen Eisen
stein wurden gefordert und abgesetzt, doch muBto dio 
Grube infolge kriegsamtlicher MaBnahmen stillgelegt wer
den. Diesem Umstando wurde duroh eine Absohreibungyon 
150 000 Jl des Buohwertes der Grubo Reohnung getragen. 
Der fliissigo Geldstand ennogliohto es ferner, die hypo- 
thekarische Anleihe von 1 103 180 Jl zu tilgen. Ueber 
die wiehtigsten Ziffern des Rechnungsabschlusses gibt 
die nebenstchendo Zusammenstellung AufschluB.

Gelsweider Eisenwerke, Aktiengesellschaft, Gelsweid, 
Kreis Siegen. — Naeh dem Berichte des Yorstandes uber 
das Geschiiftsjahr 1916/17 hat das Unternehmen wahrend. 
der Beriohtszeit nur fiir den Kriegsbedarf gearbcitet. 
Dabei ist es trotz aller m it dem Kriegszustando verbun- 
denen Schwierigkeiten gelungen, die Betriebe in der 
Hohe der yorjahrigen Leistung aufrechtzuerhalten, bis 
auf die Monate Januar bis Miirz, in denen der durch 
den starken W inter und andere Begleiterscheinungen 
gehemmte Balmverkehr erhebliche Betricbseinechran- 
kungen brachte. Das Grob- und Mittelblcchwalzwerk 
konnte aueh im abgelaufenen Jahre wegen Arbeitermangela 
wieder nur in einfaohcr Sohioht betrieben werden. Dio 
Beteiligungsrechnung Siegcner Stahlrohrenwerke, G. m. 
b. H ., ist durch dic im Laufe des Jahres eingegangenen 
Zahlungen ausgeglichen worden. Die den Rechnungsrest 
iibersteigenden Zahlungen wurden unter dem Gewinn 
yerbuoht. Weitere Zahlungen fur <lic verkauften Betei- 
ligungsanteile werden noeh erfolgen. Die Grevenbriicker 
Kalkwerkc haben wieder befriedigend gearbcitet. Das 
im lctztjahrigen Beriohto erwahnte Kalkstcinvorkommen 
bei Station Deutmecke ist in Betrieb genommen und ent- 
spricht hinsiohtlich der Besohaffenheit des Kalksteins 
durchaus den gehegten Erwartungen. Infolge der immer 
groBercn Umfang annehmenden Grubenankaufo im Sie
gcner Bezirk durch die rheinisch-westfalischc GroBindu- 
strio hat dio GeselLschaft es fur erfordcrlich gehalten, 
ihren Bedarf an Siegerlander Spateisenstcin ebenfalla 
dauemd sioherzustellen. Sie hat zu diesem Zweeke zu- 
niichst dic Kuxemnehrheit der G e w e rk sc h a f t  U lr ic h ,  
welche die im AufschluB begriffene Grube Alte Landes- 
krone im Besitz hat, angekauft und ferner die Kuxen- 
mehrheit der Grube P f  a n n e n b e rg e r  E in ig k e it ,  die zu. 
den besten und leistungsfiihigsten Gruben des Siegerlandes- 
gehort und nooh eine lange Lebensdauer yor sioh h a t, 
erworben, so daB ihr Bedarf an Spateisenstcin allein durch 
dieso Erwerbung auf eine Reihe yon Jahrzehnten gesiohert 
ist, auoh nooh naohdem die Go-ellsoliaft die H alfted ere r- 
worbenen Kuxe an den Lothringer IIuttenverein abgegeben 
hat. Der fiir diesen Kuxenbesitz gezahlte selir hohe Preis 
m acht fiir das laufende Jah r eine erhebliche Abschreibung 
erforderlich, um den Buchwert auf einen den Verlui.lt- 
nissen angemessenen Stand zu bringen. Der Bericht 
erwahnt dabei, daB der Erwerb der beiden Grubenanteilo 
aus den Betricbsmitteln bestritten werden konnte, und 
weist bei der Gcłegcnheit darauf hin, daB die Gescll- 
schaft seit ihrer letzten Kapitalerhohung im Jahre 1911 
insgesamt iiber 10 *4 Millionen Mark fiir Neuanlagen 
und Beteiligungen ohne Inanspruohnahme der Aktionare 
yerausgabt hat. Dic Yersandrechnimgssumme des Berichta- 
jahrea betrug 24 000 000 ,K. Fiir Steuern einsohlieBlich 
Kricgsgewinnsteuer wurden 157 256,32 Jl, an Beitragen 
zur Krankenkassc, Berufsgenossenschaft, Alters- und 
Invalidenversicherung und zur AngcsteUtcnversicherung 
137 661,65 Jl, zusammen 294 917,97 .(t oder 6,55% des 
Aktienkapitals yerausgabt. Der Rohgewinn des abge-

ln  JC 1913/14 1 914 /15 1 915 /16 1916 /17

A k t l e n k a p i t a l .  .  . 4 530  000 4 530 000 4 5 3 0 0 0 0 4 5 30  000
T e U s c h u ld re r s c h re i-  

b u n g e n  . . . . 1 0 9 7  00 0 1 0 4 7  0 00 997 000 947 000
H y p # tb e k c n  .  .  . — 1 1 9 1 1 5 9 1 1 0 3  180 —

V o r t r a g .......................... 5 8  469 106 945 122 750 181 523
B c tr le b s g e w in n  .  . 582  562 786 174 1 523 159 2 495 504
Z in sg e w ln n  u s w . .  . _ — — 102 319
H a n d lu n g s a n k o s te n ,  

Z ln s e n  u s w . . .  . 215  846 236 519 207 285 211 265
A b a « h r* ib u n v e n  . . 2 86  140 293 150 5 40  970 958 645
Z in sb o g e n s te u e rrU c k -  

l a g e .......................... 7 1 0 0 7 500 7 400 5 300  !
I te lD g e w ln n  . . . 73 476 2 9 4 0 0 5 767 504 1 4 2 2  644 |
R e i  n g e w l n n  e i n -  

* c h l . Y o r t r a g  . 131 945 355 950 890  254 1 6 0 4  167
S o n d e rr lic k la g e  . . — — — 250 000
R U ck lag e  . . . . — 50  000 200  000 —
G e w in n a n te ll  . . — — 55 730 136  764
G e w in n au ftte il .  , 0 181 200 453  000 996  600

%  • . 0 4 10 22
Y o r t r a g .......................... 106  945 122 750 181 523 220 803
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laufenen Geschiiftsjalircs betragt naeh Abbuchuiig der 
Riicklage fiir die Kriegssteuer und der Y ertraglichen 
Gewinnbeteiligungen zuziigljoh des vorjahrigen Yortrages 
von 393 201,97 A  insgesamt 5 646 080,28 A ,  die wie 
folgt ver\vendet werden sollen: 3 399 146,39 A  zu Ab-

schroibungcn, 118 100,05 A  eatzungsgemiiB. ais Gewinn- 
anteile, 200 000 A  zu Stiftungen, 96 000 A  (24%) ais 
Gewinnausteil auf die Vorrechtsaktien, 902 000 A  (22 %) 
desgleiohcn auf die Stammaktien und endlich 930 833,84 A  
zum Yortrag auf neue Rechnung.

BOcherschau.
W eh e, K.: Dic staatliehe A rb e ito r fu rso rg e  bei 

uns und unseren Feinden. Ein Wort zum Nach- 
denken. Stuttgart: Carl Grilninger [1917]. (52S.)8°.
0,75 M.

Im  Anfange des Jahres 1914 — also vor dem Kriege — 
Rohrieb L lo y d  G eorgc in aeinem Werk „Die neue eng- 
lisohe Sozialpolitik" wortiich also: „loh  habe oft Ge- 
legenheit gefunden, die groBe Sehuld anzuerkennen, 
worin nicht nur mein eigenes Volk, sondern d ie  gan ze  
z i r i l i s i e r t e  W eit Deutsehland gegeniibersteht fiir den 
Mut, m it dem es schon vor einem Mensolienaler ein 
damals [d. h. beim Beginn deutscher Sozialpolitik] ganz 
neues und unerprobtes Yersuohsfeid betreten ha t.“

Und in der zweiten Juli-Nummer 1915 las man in 
der von ebendiesem Lloyd Georgc beeinfluBtcn englischen 
Woohenschrift „Jolm  Bull“ dos Naeh folgende:

„Der Deutsche ist das schmutzigste Wesen Europas, 
und die Absicht des Krieges bestelit darin, ihn von der 
Erde verschwinden zu lassen. Alles andere ist Ncbonsache. 
Wie er zucrst war, so ist er nocb jetzt und so wird er in 
alle Ewigkeit sein: gemein, Tiehisoh, blutdiirstig, grau- 
sam, roh und berechnend, woiliistig, unflatig, hocli- 
trabend, diekhautig, kraehzend, begierig, gefraBig, an- 
rnaCend und kriechend. Diese Bestie iniisscn wir ver- 
niehten. Der Deutsohc kennt kein Familienleben, die 
gesundheitlichen Einrichtungen seines Heimes ahneln 
denen eines Sohweinestalles. Die Frage ist: Soli die 
angelsacbsische oder dic tcutonische Rasse auf den Fliigeln 
der menschlichen Entwicldmig die Fiihrung ubernehmen ? 
Sollen die Grundaitze der Freiheit und Aufklarung oder 
die von Blut und Eisen dio Wolt regieren ? Europa muG 
von diesem unreinen Wesen befreit werden."

Es wird g u t  sein, wenn sich Deutsehland und ins- 
besondere seine Arbeiterbevólkerung im rierten  Kriegs- 
jahre diese beiden, nur von einem gewissenlosen Englander 
miteinander zu vercinbarenden Ausfiihrungcn tief ins Ge- 
daohtnis pragt. Die erste Aeuliertm um zu wissen, wio 
in friedlichen Zeiten selbst dos Ausland iiber unsere 
Sozialpolitik dachte, die letzte, um sich klarzumaoben, 
was wir v o n  jenem Volke zu erwarten hatten, wenn es 
siegreich im Kriege wiirdo und seinen Willcn, Deutsehland 
zu Y e r n i o h t e n ,  durohzusetzen imstande wiire.

Da kommt denn zu reohtcr Zeit das oben angezcigte 
Schriftohen, das aus Vortragcn entstanden ist, die sein 
Vcrfasser bei Verwundeten-Nachmittagen und in einem 
Arbeitcrrerein zu Stu ttgart gehaltcn hat. In  schlichter, 
Y o l k s t i i m l i o h e r  Sprache legt er zunaohst Wesen, Unifang 
und Bedeutung der deutschen Yersicherungsgesctzo 
dar und yergleicht sie dann m it den Leistungen anderer 
liinder auf diesem Gebiete. Gerade aus dieser Gegen- 
iiberstellung tr it t  reebt deutlich in dic Erseheinung, was 
dio deutsche Arbeitersohaft zu verlieren hatte, wenn mit 
der Niederzwingung Deutschlands auch die Einrichtungen 
seiner Sozialpolitik verloren gehen wurden. Es mag fiir 
den W ert des Sohriftchens sprechen, daB ein wiirttem- 
bergischer GroOinduatriellcr eine Stiftung gemacht h a t ,  
die es ermoglicht, 5000 Stiick a n  das wiirttembergisohe 
Heer und ebensoviele an die wurttembergischen Ge- 
werbeschulen zu Yerteilen. Das Werkchen wird dio 
wcitesten Kreise belehrcn und zugleicli zum „Durchhalten 
bis zum siegreichcn Endc“ ermutigen, und schon aus 
diesem Grundo sei ihm ein berzliches Geleitwort in dio 
deutschen Hauser, Fabriken, W erkstatten, Kaufmanns- 
schreibatuben und an die Front mitgegeben.

Dr. ir . Seumer.
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