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Die Zentrifugal-GieSmaschine von Sensaud & Arens.
Yon Carl Irresb erger  in Salzburg.

I j ic  Yersuche, mit Hilfe der Fliełikraft das fliissige 
Eisen in der Form, insbesondere in llohrformcn, 

zu verteilen, reiehen ziemlich weit zuriick.1} Sehon 
Ende der fiinfziger Jahre stellte man GuBformen 
ohne Kern her, goB flussiges Metali hinein und setzte 
die GuBform um ihre lotrechte Achse i 11 rasche Be
wegung. Das flussige Eisen wurde dureh die Wir- 
kung der Fliehkraft an die Wandę der Form in glcich- 
maBiger Schicht gedriickt und so ein brauchbarer 
AbguB erzeugt, ohne daB es notig gewesen ware, 
fiir seine Hohlung einen Kern anzufertigen. Das 
Verfahren scheiterte aber an den hohen Kosten fiir 
das Drehen der Forma) und wurde wohl iiberhaupt 
nicht mit geniigender Tatkraft durchgefuhrt, um 
der ersten Schwicrigkeiten Herr zu werden. Nach 
einem Mitte der neunziger Jahre patentierten Yer
fahren von P. H u th 3) wurde dureh rasche Drehung 
der Form um ihre lotrechte Achse zuniichst ein 
liarteres Eisen an den Umfang der Form gelegt und 
danach in gleicher Weise aus weicherem Eisen der 
innere Teil des Abgusses liergestellt. Man stellte 
auf diese "Weise StraBenbalmrader, Brechringe fiir 
Uartzerkleinerungsmaschinen und fthnliche Abgiisse 
her, die auBen barter ais innen sein sollten; aber aueh 
dieses Yerfahren vermochte seiner geringen Wirt- 
schaftlichkeit halber in der Praxis nicht dauernd 
festen FuB zu fassen. Das gleichc Schieksal wurde 
dem Yerfahren yon S traw  s4) zuteil, nach dem in 
einer steh en  den Form  Rohrcn gegossen werden 
sollten. Das fliissige Eisen wurde dabei auf eine 
Schcibc gegossen, die sich im Inneren der lotrecht 
aufgcstellten Rohrform naeh abwarts bewegte. Je 
u ach der Gesehwindigkeit, mit der die Yerteilungs- 
Bcheibe in der sich rasch drehenden Form zu Boden 
Slitt, ficl die Wandst&rke des Rohres stiirker oder 
schwScher aus. — Nach diesen miBgliicktcn Yer- 
suchen wahnte man den ZentrifugalguB fiir Eisen- 
abgusse iiberhaupt fiir erledigt und war von der 
Unbrauehbarkeit dieses Yerfahrens so iiberzeugt,

>} Vgl. St. u. E. 1917, 31. Mai, S. 522.
*) Dinglera Polyt. Journal 1859, 153. Bil., S. 401; 1865, 

170; Bd., S. 14.
*) D. R. P. Nr. 78 532, St. u. E. 1895, 15. Marz, 

K. 285/6; 1897, 15. Juli, S. 572/3.
4) G£nie Civil 1905, 23. Dez., S. 133.

S l i t t , ,

daB man es in unseren neuesten Handblichern der 
Eisen- und StahlgieBerei gar nicht mehr erwiihnte. Um 
so iiberraschender kommt daher die neue praktisch 
bereits bewahrte Z e n tr ifu g a l-G ie B m a sc h in e 1) 
der beiden brasilianischen Ingenieure S en sa u d  und 
A rens. Sie ordnen dic Rohrform w a g erech t an 
und fiihren in ihr Inneres einen Eisenvcrteiler ein, 
der das flussige Eisen in der ganzen Liinge der in 
rascher Drehung beflndlichen unausgefiitterten Rohr
form zur Yerteilung bringt. Die bisherigen Yer- 
offentlichungen geben zwar noch nicht ganz genauen 
AufschluB iiber dic letzten Einzelheiten der Ma- 
schine, reiehen aber immerhin aus, um ihre Wir- 
kungsweise und Bauart mit genugender Dcutlichkeit 
erkennen zu lassen. Sie besteht, wie die Abb. 1 bis ?> 
erkennen lassen, in der Hauptsache aus einer aus 
mehreren Abschnitten zusammengesetzten, mit an- 
gegossenen Kiihlrippcn versehenen Form A, die auf 
Leitrollen B ruht, von denen aus sie in Bewegung 
gesetzt wird. Das Rohr A erweitert sich am linkeu 
Ende zur Muffe, dereń innere Flachę ais cinziger Teil 
der Form durcli einen Sandkern gebildet wrird. Am 
anderen Ende der Drehform A wird der Eisen- 
yeitteiler C aus- und eingeschoben, der aus einer mit 
Sand ausgcfiitterten Rinne besteht. Man fuhrt den 
Yerteiler in die sich rasch drehende Form ein, fil lit, 
ihn durcli den EinguBhals C, mit flflssigem Eisen und 
kippt ihn von auBen her um. Das Eisen erstarrt. 
sofort an den Wiinden, der Yerteiler C wird zuriick - 
gezogen, mit einer AusdrOckschcibc rersehen und 
nochmals 111 die Form A eingefiihrt, um nun das 
fertigc Rohr auszudriickeu.

Den Leitrollen B wird die Drehbcwegung von der 
Ricmenscheibe D aus iiber die Winkelrader E und 
die Kupplung F ertcilt, wahrend die Yerschiebung 
des Eisenverteilers C vou der Riemenscheibe D, aus 
iiber die Kegelriider H und H, erfolgt. Je nachdem, 
von den Hebeln J und J, aus die Radsatze łi  
oder Hj eingeschaltet werden, kommt die Schraube K 
in rechts- oder linkslaufige Bewegung, wodurch der 
Schlitten L vor- oder riickwiirts und der auf dem 
Schlitten ruhende Eiscnverteiler C aus der Form

*) Nach Genie Civil 1910, 23. De*., S. 419/20.
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dem Gusse bringt maii
!) Gćnic Civil 191G. 

23. Doz., S. 420,
Abbildung 4.

ZwUUnga-ZentrifugalgieBmiwchino fiir Rohre von 3 m Lingo und 250 mm Durcbmesser.

Abbildnng 1 und 2.
Abb, 1. Liings- und Qucrschnitt durch dio ZcntrifugalgioBinaachine. Abb. 2. Wagerechtcr Sohnitt.

oder in diesclbe geschoben wird. Durch das Hond- 
rad G liiBt sich der Schlitteii L ganz genau einstellcn. 
Das Kippen des Eisenvcrteilers, nachdem er ge-

fiillt in die Form 
geschoben worden 
ist, crfolgt vom 
Handrade M aus, 
das eine Schnecke 
N bewegt, die auf 
das urn den Eisen- 
vcrteiler angeord- 
nete Schnecken- 

Abbildung 3. Stirnansictit. rad O (Abb. 3)
wirkt. Um ein und

dieselbo Mascliine fiir ver- 
schiedene Rołirformen ge- 
eignet zu machen, sind 
die Achsen P der Lcitrollen 
B mittels Spannschrauben 
und Handriider Q ver- 
stellbar.

Wiihrend des GieBens 
werden dio Kippen der 
eisemen Form A durch 
eine scharfe Brause mit 
Wasser gekllhlt. Der GuG 
latit sich dabei so rasch 
hintereinander durchfuh- 
ren, daB in einer Stunde 
40 Sttiek Róhren von 
100 mm 1. 0  oder 12 bis 
20 Stttck mit lichten 
Durchmessern bis zu 150 
mm abgegossen werden 
konnen. Unmittelbar nach

die Rdhren in ein Teerbad, ein Verfahren, da* 
sich wohl nur fdr Ablauf-, weniger aber fOr Druck- 
rOhren durchfiihren lassen wird. Die ROhren solleu 
sieli durch selir feines Korn und wcitgehende Błascn- 
freiheit auszeichnen. Bei Yersuchen, die das stadtische 
Bauaint von Sao Paulo (Brasilien) durchftilirte, hiel- 
ten Bohre von 150 mm 1. 0  und 5 mm Wandstiirke 
angeblich einen Druck von 50 at aus1).

Die Maschinen wurden wahrend des Krieges von 
der S o c ić tć  V u lca in  C yclon e  in Frankreich ein- 
gefiihrt. In der GieBerei von J. u. A. Kiclausso in 
Paris soli ein dreitciiigcr Satz fiir 150er Rohro von 
1 m Baulinge und der in Abb.4 dargestellte Zwillings- 
satz fiir Rohre von 3 m Baulange und bis zu 250 mm
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1. W. im Botricbe sein. Boi der linken, im Hintor- 
grundo befindlichcn Maschine ist der Eiscnvcrtcilcr 
vollig ausgozogen, um nun das gegossene Rohr aus- 
zustoCcn, wćihrend er bei der Maschine im Vorder- 
grundc gieBfertig in dio Drehform geschoben ist. 
Dio Baulango der nach dem Vcrfahren herzustellcn- 
den Rohre ist theoretisch fast unbegrenzt, weil ja 
das flilssige Eisen in der ganzen Bohrliinge zu gleicher 
Zeit in die Form gefiihrt wird.

Die Einrichtung einer Zentrifugal-GieBmaschine 
diirfte wesentlich billiger ais eino Anlage mit Dreh- 
trommel und irgondeiner mechanischen Sandvcr- 
dichtung zu stehen kommen. Sie beansprucht wenig

Platz, macht den Betrieb von der Geschicklichkeit 
und dem guten Willen geschulter Arbeitskrafte fast 
unabhftngig, da mit Ausnnhmo des Muffenkernes 
keine Formarbcit zu leisten ist, und ist ganz aus- 
gezeichnet gecignet, in einer beliebigen Zahl von Ein- 
heiten zur Massenerzcugung im gróBten MaBstabe 
herangezogen zu werden. Da das Yerfahren, was das 
wichtigste ist, dio Feuerprobo des praktischen Be
triebes bereits uberstanden hat, darf ihm wohl oino 
gute Zukunft zugesprochen worden, ganz besonders i u 
Gebieten, in denon man, wio bei uns, Ober reiche Er- 
fahrungen im Arbeiton mit guBeisernen Dauerformeh 
Yorfftgt.

Die praktische A nwendung der Metallographie in der Eisen- 
und Stahlindustrie.

Von R. D u r r e r  in Dusseldorf.
(Hierzu Tftfel 22 uiid 23. — Fortsctzung von Seite 874.)

4. B orich t.

p s  lagen mehrere TemperguBstUcke zur Unter- 
suchung vor, dio man vergeblich zu verzinncn 

versucht hatto. Es war festzustellen, weshalb das 
Materiał sich nicht mit Zinn liberziehen lieB.

Ein guter TemporguB besitzt eine entkohlto Rand- 
zonę, aus Ferrit bestehend, eino kohlenstoffarmc 
Uebergangszone, bestehend aus Ferrit und Perlit, 
und einen kohlenstoflreichen Kern mit Temporkohle- 
Ausscheidungen. Dic Ferritzone ist hiiufig nooh mit 
einer dtinnon Schicht uberdeckt, dic eine Lftsung von 
Eisenoxydul in Eisen darstellt.

Dic Festigkeit des Tcmpergusses hangt im wesent- 
lichen von dem Verhilltnis des ais Temperkohle 
abgcschiedenen Kohlenstoffs zu dcm noch in gebun- 
dener Form vorhandonen Kohlenstoff ab. Ferner 
darf der Gefugeaufbau In der Mitte und am Rande 
kcino zu groBen Unterschiede aifweisen. Diese 
Eigenschaften werden am besten an Hand von 
Schliffbildern festgestellt.

Ein vorzinntcs Eiseństilck besitzt an der Ober- 
fliiche eine Zinnschicht. Auf dieso folgt eine aus 
einer Zinn-Eisen-Legierung von wechselndcr Zusam- 
mensetzung bestehende Zono und weiter der Eisen- 
kern. Wahrend nun ein kohlenstoftarmes FluBeisen 
sich ohne weiteres verzinnen laBt, da flussiges Zinn 
und festes Eisen sich leicht vereinigen, kann das Ver- 
zinnen von GuBeisen nicht ohne weiteres vorge- 
nommen werden, da infolgo des gebundenen Kohlen- 
atofTes das Zinn nur sehr schwer aufgenonuncn wird, 
weil Zinn fur Kohlenstoff kein L0sungsverm6gcn 
besitzt. Von einom gewissen Kohlenstoffgehalt ab 
laBt sich deshalb das Eisen nicht mehr ohne weiteres 
mit einer Zinnschicht liberziehen. Nur wenn man 
das Zinn hoch Iiber seinen Schmeizpunkt — nach 
Yersuchen von W iist — auf etwa 900° erhitzt, wird 
da« Eisen vom Zinn unter Zerlogung des Eisenkarbids 
in Eisen und Kohlenstoff aufgenommcn. Dieser abge- 
sehiedene Kohlenstoff beeintrSchtigt jodocb das 
Haften d«g gebildeton Ueborzugos,

fjin zu starker Oxydtiberzug ist fiir das Vcrzinnen 
obenfalls nachteilig, da er durch das Bcizen nicht 
mehr vollstandig cntfernt werden kann. Es muB des
halb beim GliihprozcB sorgsam darauf geachtct 
werden, daB die Entkohlung im riehtigen Vorhaltnis 
zur Sauerstoffzufuhr nach innen fortschreitet, da bei 
zu schneller Zufuhr an Saucrstoff eine Oxydation der 
Randzono eintritt.

Dio Yorliegojfjten Probestiicko wurden zunachst 
der ch em isch en  P riifu n g  unterworfon, die sich auf 
Bestimmung des Gesamtkohlenotoffes, des Siliziums, 
Mangans, Phosphors und Schwefels crstfcckte, zu 
welchem Zweck Probcspane durch Ilobeln Ober den 
ganzon Querschnitt gewonnen wurden. Die verschie- 
denen GuBstilcko wiosen annahernd dieselbo Zusam- 
mensetzung auf, dio nur beim Kohlenstoff innerhalb 
relativ groBerer Grenzen schwankte, da dieser atark 
ron der Dicke des GuBstiickcs abhangt. Dio durch- 
sehnittliche Zusammensctzung betrug etwa: 1 % Si; 
0,20 % Mn; 0,17%  S; 0,10%  P und 1,80%  Ges.-C.

Die Gehalte an Phosphor, Mangan und SUizium 
sind normal; letzterer entspricht den bei diinn- 
wandigem TemperguB iiblichen Werten. Dor Schwo- 
felgehalt laBt darauf schlieBcn, daB das Eisen fiir don 
RohguB in dem Kuppelofen geschmolzen wurde; ein 
Gehalt an Schwefel in der gefundenen Hiłho ist bei 
gewohnlichem TemporguB nicht zu beanstanden, da 
er auf die Festigkeitseigenschaften noch keinen ein- 
sohneidenden EinfluB ausllbt, er erschwert don Tem- 
perguBprozeB jedoch in fiihlbarem MaBe,

Der KohlenstofTgehalt, der in den urspriinglichen 
RohguBstiicken etwa 3,4 % betrug, ist wesentlich 
vennindert worden. Nattirlich laBt aber der Umfang 
dieser Yerminderung keine weiteren Schltissc zu, da 
sie vom Verhaltnis der Dicke der Ferritschicht z u 
der des Kerns, somit von der Wandstilrke des Stiickes, 
abhangt. Dio Hauptfrage, wio weit die Entkohlung 
vor sich gegangen ist, wic stark also die oben erwahn- 
ten einzelnen Zonen sind und in welchem Umfange 
«in« Oiydation der obersten Schicht stattgofunden
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hat, wird aber von der ehemisehen Analyse n ic lit 
beantwortet, da es wegen der geringen Starkę der 
verschiedenen Zonen ganz unmoglich ist, dereń Zusam
mensetzung zu bestimmen. Die Losung dieser Frage 
gibt nur die m e ta llo g r a p h isc h e  U n tersu ch u n g . 
Abb. 58 und 59 stellen die Mikrophotographien der 
Schliffe von Rand- und Kernproben bei OOfacher 
VergroBerung in ungeatztem Zustande dar. Beide Ab- 
bildungcn zeigen auf einem helion Gruride schwarzc, 
unregelmaBige Knoten, die Temperko hloąbschoi- 
dungen entsprechen. Bei der aus der Mitte der GuB- 
stiicko entnommenen Mikrophotographie ist di1? Tem- 
perkohlc gleichmaBig iiber den ganzen Quersehnitt 
Yerteilt, wahrend bei dem dic Randzone darstellenden 
Bild dio Temperkohleabscheidungen zum Rand liin 
aft Zahl und GroBe abnehmen und in umnittelbarer 
Nahe des Umfanges ganz verschwiudcn,

Dic einzelnen Temperkohleabscheidungcn weisen 
geringo Abmessungen auf und bcoinflussen in dieser 
Minsicht dio Fcstigkeitseigenschaften des Materials 
giinstig. Die in Abb. 59 in der Mitte des Querschnittes 
auftretenden dunklen, blumigen Gebildo bestehen 
aus iiuBerst fein verteiltcm Graphit, dessen Iiutstc- 
hung darauf zuriickzufiihren ist, daB das Eisen beim 
GuB nicht v6llig weiB crstarrt ist. Die einzelnen 
Graphitaderchen treten jedoch in so geringen Ab
messungen hervor, daB sie die Fostigkeitseigenschaf- 
ten des Materials nichtwesontlichzubeeinflussen ver- 
mfigen.

Abb. 60 und Cl zcigen Mikrophotographien der 
entsprechendcn, aber mit ałkoholischer Prikinsaure 
geiitzten Schliffe in verschiedenen Vergr6Berungen. 
Die Grundmasse der den Kern darstellenden 
Bildteile ist Perlit, daneben treten in heller Form 
Ferrit und dic schon erwiihnten Temperkohlcabschei- 
dungen auf. (Bei ciniger Ueberlegung ist es leicht, aus 
dem Anteil des Schliffbildes an Perlit und Ferrit den 
Gehalt an geb. Kohlenstofi zu schatzen.)

Nach dem Randc hin wird, wie schon bei Bespre- 
chung der Bilder der ungcatzten Schliffe erwahnt, 
das Materiał kohlenstoffiirmer und weist nahe dcm 
Randc eine kohlenstofffreio Zonc auf. Diese Fcrrit- 
zonc ist iiberzogen von einer deutlich ausgepragteu 
Oxydschicht, die auch in Abb. 68 zu erkennen ist.

Die m cc h a n isch e  U n te r su c h u n g  wurde wegen 
iler geringen Abmessungen der GuBstiicke auf die 
Bestimmung der Hartę beschrankt, die im Mittel 
190 kg/qnim ergab, weicher Wert mit don Ergeb- 
nissan der clicmischen und der metallographische n 
Untersuchung iibercinstimmt.

Wahrend die ch e m isc h e  A n a ly se  zu k c in en  
B e a n sta n d u u g c n  AnlaB gibt, zeigt dic m cta llo -  
g r a p h isc h e  U n te r su c h u n g , daB zwar das Mate
riał ordnungsgemaB durchgetempert ist und einen 
Gefiigeaufbau aufweist, der Gewahr fiir normale 
Festigkeitseigenschaften bietet, und das Materiał 
somit ais einwandfreie Handelsware zu bezeichncn ist, 
daB es sich abor nicht verzinnen laBt, weil einerseits 
das Gliihfrischenzurasch durchgcfflhrt, wodurch eine 
Osydschicht cntsteht, und anderseits die Entkoh-

lung eine ungeniigonde ist, um dio beim Verzinnon 
erforderlichcn Ansprucho zu erfiillen.

5. B er ich t.
Zur Untersuchung lagcn zwei Qualitaten vo» 

EI|ktrostahl vor, dereń durchschnittliche Zusainmen- 
setzung in Zahlentafel 6 angegeben ist.

Zahlentafel 0.
Z usam m ense tzung  der be idon  S ta h l-Q u a lita te n .

MutcrUl- C Mn Sl I1 s
% % % % %

Gowohnliehc, weicłie
( jiia litiit................ 0,16 0,51 0,20 0,045 0,05:.

łlanganreiohe, weicho
O ualitiit................ 0,15 0.77 0,25 0.04‘J 0,04-1

Es sollte der EinfluB des Ausgliihens auf die Eigen- 
schaften und das Gefiige dieses Materials festgestellt 
werden.

Es w ird  a llg c m e in  an gen om m en , daB Stald- 
formguB durch Ausgliihen eino Verbesserung erfalut, 
indem Dehnung, Biegefahigkcit und Zahigkeit erhoht 
werden. Diese Yerbesserung wurde wohl durchwcg an 
starkwandigen GuBstiickcn festgestellt, dereń GuB- 
haut durch Hobeln oderDrehcn bcscitigt worden war. 
Dic Ycrhaltnissc bei geringer Wandstiirke unter Be
lastung der GuBhaut wurden noch nicht systematisch 
untersucht; die Frage, ob in diesem Fallc nicht gewisse 
ungiinstige Erscheinungen den giinstigen EinfluB 
aufheben, sollte durch vorliegcnde Untersuchung 
ermittelt werden. Zu diesem Zwecke wurden aus 
jeder Charge 4 Arten von ProbcgiiBstiickcn herge- 
stellt und zwar:

1. Norraalstabo fiir Zug- und Bicgoproben, auf allon
Seiten bcarbeitet, die einem GuBstiick von min-
destena 35 mm Starko entstammten.

2. Platten von der Abmeasung 350x100x11 mm,
3. „ „ „ „ 350 X 100 X 7 „
4. „ „ „ „ 350 X 100 X 5 „

x\.us den Platten wurden Proportionalflachstabe 
hcrausgesiigt, die demnach nur an den schwachon 
Kanton bcarbeitet waren, im dbiigon ihre GuBhaut 
behielton.

Die Untersuehungen erstrecktcn sich auf unge- 
gliihtes undgcgluhtes Materiał. Nahere Angaben iiber 
das Ausgliihen liegen nicht vor. Zunachst wurde das 
Materiał der m ech a n isch en , dann der m eta llo -  
g ra p h isch en  U n ter su c h u n g  unterworfen.

Zu den Zugvcrsuchcn wurden aus den Platton 
Flachstabe herausgearbeitct und die MaBlange nach 
der Formel

L =  11,3 Vt'
berechnct.

Die H artę  wurde mittels der Brinellkugeldruck- 
probe bestimmt unter Anwendung einer Kugel von 
5 mm ($j undeit.^s,Druckesvoti500kg. D aesbeiden  
Yersuehen darauf ankam, die Hartę der obcrflach- 
liohen Schichten z u ermitteln, wurde von der GuBhaut 
nur so viel abgescłmiirgelt, ais notig war, um eine 
glatte Flachę zu erhalten.
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Zahlentafel 7. M eohaniso łię  E ig e n se h a fte n .

Wand«tarke 
j den Guaacs 

in mm
Wiirme-

bchandlung
FlieBgrenze 
in kg/qmm

Zugfentlgkelt 
ln kg/qmm

Dehnung
In %

H artę 
ln kg/qnim

Ktrbz&higkeU 
in mkg/qcm Bemerkungen

rd. 35 ungegluht 19,5 40,7 18,7 120 2,4 1 ohne GuBhaut
rd. 35 gegliiht 22,5 40,0 24,9 110 7,8 f gepruft

rd. 11 ungegluht 21,7 39,2 9,2 127 5,8
rd. 11 gegluht 20,2 30,8 11,8 108 8,0
rd. 7 ungcgliiht 23,-1 37,5 5,9 125 7,3 m it OuBhaut
rd. 7 geglUht 20,8 32,0 7,3 110 10,2 gej»rBft

rd. 5 ungegluht 18,9 30,2 3,7 132 7,2
rd. 5 gegluht 22,0 33,8 7,1 104 n o9,-

• I

Zur Bestimmung der K erb zfth ig k e it diente fiir 
die Normalprobcn ein Charpyscher Pcndelhamnier 
von 75 mkg, fiir samtliche Plattcn ein solclier von 
15 mkg Arbeitsinhalt.

Z u rm cta llo g ra p h isch en  U n ter su ch u n g  wur
den von samtlichen Platteii Qucrsehliffc hergestellt 
und naeh geeigneter Aetzung von einem Kand zum 
andern untersucht.

G ew oh n lich o  w eich c Q u a litilt .

JJie angelieferten Platten hatten ein allgemein 
gutes Aussehen und waren bis in dic feinsten Kanten 
und Ecken hinein scharf ausgefiillt. Nur einzelne 
waren uiwollstandig geblieben durcli zu fruhes Er- 
starren des Stahles. Bei den Zugversuchen zeigte es 
sich, daB in der Mitte der Platto das Materiał hilufig" 
etwas undicht und lunkerig war. Wenn dieser Fehler 
besonders stark hcrvortrat, wurden dic betreffenden 
Probestiibe verworfen.

Eine Zusammenstellung der mcchaiiischen Eigcn- 
schaften ist in Zahlentafel 7 gegeben.

Bei dcm ohne GuBhaut untcrsuchten Stabe wird 
dureh Ausgliihcn dic FlieBgrenze von 19,5 auf 22,5 
kg/<]inm erhoht, wahrend die Festigkeit praktisch 
unvcriindert bleibt. Besonders stark wird die Deh
nung beeinfluBt, indem sic yon 18,7 auf 24,9%  
steigt.

Es sei noch auf cinc bemerkenswerte Eigentum- 
lichkeit hingewiesen, die sich auf das Aussehen der 
Spannungs-Dchnungskurvcn bezicht. Li Abb. 62 
bedeutet Kurvc 1 die ZerreiBkurve'des ungegliihtcn, 
Kurvc V  diejenige des gegliihtcn Materials. Wie 
Kurve l  erkennen laBt, ist bei dem RohguB d ii FlieB
grenze dureh einen einfachen Knick angegeben, 
wahrend bei dem gegliihten Stahl ein horizontales 
Stiick den B'lieBvorgang anzeigt.

Bei den mit GuBhaut untcrsuchten Platten ist eine 
RcgelmaBigkeit in bezug auf die Lage der F lieB 
g ren ze  nicht zu erkennen. Die F e s t i gk ei t liegt um 
so tiefer unter derjenigen der bearbeiteten Normal- 
stabe, je diinner die Plattc ist; namentlich das unge- 
gliihte Jfaterial zeigt diese Tatsache in ho hem MaBe. 
Ein Erklfirungsyersuch fiir diese auff;illige Erschei- 
nung ist bei der Bcsprechung des Gcfiiges gegeben.

Auch die D e h n u n g der Platten weicht sehr orheb- 
lich von derjenigen der Normalstabe ab. Sie ist bei

ungegliihtem Materiał um so kleiner, je diinner dic 
Plattc ist. Bei dcm ungegliihtcn Materiał betriigt dic 
Dehnung im Durchschnitt 6,3% , bei dcm gegliihten 
8,7 %. Dureh das Ausgliihcn hat dcmnach auch bei 
den Platten eine crhcblichc Erhohung der Dehnung 
stattgefunden, ohne daB jedoch dic Dehm ng dci Noi- 
inalstabe. auch nur annahernd errcicht wiirde.

Dic H arto  der ungegliihtcn Proben ist ungefiihr 
die gleichc bei den Plattcn mit GuBhaut w h  bei den 
bearbeiteten Stabcn. Dureh das Ausgliihcn wird die 
Hiirte vermindert und zwar um so mehr, je diinner die 
Platta ist. Der Grund fiir dieses Yerhalten liegt in der

Abbildung 62.
SpannungsdchnungskurYen von Normalstaben.

1 GowOhnl'chM Materia! (0,10% C, 0,51 % iln ) Itohgiia
1 * -  „  „  „  „  „  E««lUUt
2 *» Manganrelches Materiał (0,15% G, 0,77% Mn) RohguB
2' „ „ „ „  „  „  geglllht

durcli das Ausgliihen herrorgerufenen Entkohlung, 
die bei der Besprcchung der mctallographischen 
Untersuchung cingehend erfirtert werden wird.

Die K c r b z iih ig k e it  zeigt cin besonders bemer- 
kenswertes Vcrhalten. Bei dcm bearbeiteten RohguB 
betriigt sie nur 2,4 mkg/qcm, cin Wert, der fiir 
derartiges Materiał ungefahr normal ist. Dureh das 
Ausgliihen steigt die Kerbzahigkcit auf 7,8 mkg/qcni, 
also um 225 % des ursprunglichcn Wcrtes. Die Kerb
zahigkcit samtlicher Platten im RohguB ist wesentlich 
lioher ais diejenige des bearbeiteten Gusscs und bc- 
triigt im Mittel 6,7 mkg/qcm. Dureh das Ausgliihen 
wird bei den Platten die KerbziLhigkeit auf 9,3 
mkg/qcm erhoht. Die Yerbesserung betriigt demnach 
im Mittel 39 %. Hieraus geht hervor, daB die Yer
besserung, die der StahlformguB dureh Ausgliihen 
erfahrt, im Yerhaltnis zur Ziihigkeit des Rohgusses
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bei diinnwandigen GuBstilckcn weit geringcr ist ais 
bei starkwandigen.

Das Ergebnis d e r m e ta llo g r a p h isc h e n  U n ter 
su c h u n g  ist in den Abb. 63 bis 78 wicdergegcben. 
Abb. 63 zeigt die Struktur des ungegltihtcn Stahlcs 
(Wandstiirke 35 m m ), entspricht also dcm GuB- 
gefiige von Stucken mittlerer Wartdstarkc. Die Perlit- 
inseln sind in Drcicck- bzw. Parallelogrammform 
angeordnet und stellen mit dem helion Ferrit ais 
Grundmasse ein typischcs Beispiel der Widmann- 
stattenschcn Struktur dar. Abb. 64 zeigt das SchliH- 
bild einer iiber der Ferritlinie ausgegluhtcn Probe, 
■wodurch die eekige Form der Perlitinseln vollkommen 
verschwundon ist; der Perlit hat die Gestalt unregel- 
maBig geformter Kornehcn angenommen, dereń 
gegenscitige Anordnung keine ausgepriłgte Gesotz- 
maBigkcit erkennen laBt. Die Widmannstatlenschc 
Struktur ist in die K o r n str u k tu r  iibergegangen.

Abb. 65 bis 70 geben in 20facher YergroBerung 
die Schliftbilder der Gesamtąuerschnitte der unge- 
gltihten und gegliihten Piat ten wieder. Abb. 71 bis 78 
zeigen das Kleingefiige im Innem des Querschnitts in 
SOfacher YergroBcrung.

Yon Sen ungegliihten Proben besitzt nur das 
Materiał mit 35 mm Wandstarkc (Abb. 63) ein voll 
ausgebildetes GuBgefiige in Fonu der Widmannstatten- 
sclien Struktur. Bei den Platten von 11, 7 und 5 mm 
Starkę (Abb. 65, 67 und 69) ist der Perlit 
erheblich feiner. Im wesentlichen liegt hier Korn
struktur vor, nurstellenweise— auf dcnGefiigebildcrn 
durch Pfeile angedeutet — zeigt der Ferrit Neigung, 
sich zu Adern bzw. Zellen zu formen. Das GuBgefiige 
bei diinneren StahlformguBstii cken wiirde demnach 
durch beginnende Zellenstrukturgekennzeichnet sein.

Die g e g liih te n  Proben zeigen allo gleichm&Bige 
Kornstruktur, cin Zeichen daliir, daB in allen Fallen 
der GliihprozeB richtig ausgefiihrt worden ist. Die 
GuBstruktur ist verschwunden, und es finden sich 
weder Anzeichen der Widmannstattenschen-, noeh 
Bolcho von Zellenstruktur vor.

Wahrend im Innem der GuBstticke das Ver- 
haltnis von Ferrit zu Perlit dem Kohlenstoffgehalte 
des Gusses entspricht, tritt bei samtlichen gegliihten 
Platten eine breite Randzone auf, die fast frei von 
Perlit ist. Durch das Ausgluhen haben also die 
Platten eine Entkohlung erfahren, die bis in eine 
Tiefe von 0,7 bis 1 mm reicht. Da der Ferrit sehr 
weich ist, und eine Hartę von niclit mehr ais etwa 
90 Brinelleinheiten besitzt, ist leicht erklarlich, 
dafi naeh dem Ausgliihcn die Hartę der oberflSch- 
lichen Schichten um so niedriger ist, je tiefer die 
Entkohlung cingedrungen ist. Bei den GuBstiicken 
bilden die entkohlten Randschichten einen um so 
crheblicheren Teil des Gesamtquerschnittes, je gc- 
ringer dieser ist. Zahlreiohe Messungen, die an den 
ausgegliihten Platten angestellt worden sind, haben 
ergeben, daB dic durchschnittliche Entkohlungstiefe 
0,8 mm betragt. Kechnet man die Starko der 
entkohlten Schichten in Prozente des Gesamt- 
querschnittes um, so erh&lt man folgende Werte :_j

W*od«tiirlte F.nłkobltcr Rjuid in % dci deumt*
mra qner9cbnlttc»
11 14,5
7 22,8
5 32,0

Diese Zahlcn lassen deutlich erkennen, wic auBer- 
ordentlich rasch der EinfluB der entkohlten Rand- 
zoncn mit abnehmender WandstSrko^ des2.GuB- 
stiickes wachst.

Es lassen sich daher aueh die bei der Bcstim- 
mung der mcchanischen Eigenschaften bcobachtcten 
Eigentiimlichkeiten erkl&ren.

Eine besonders wichtige Erscheinung besteht 
darin, daB die mit GuBhaut untersuchten Platten 
eine wcsentlich geringere Dehnung aufweisen ais die 
allseitig bearbeiteten Normalstabe. Es erscheint 
daher zweckm&Big, zu untersuchcn, waa man unter 
GuBhaut versteht und inwiefern sie ihren EinfluB 
geltend machcn kann.

{Ueber dic Beschaffenheit der oberflachlichen 
Schichten des Rohgusses geben die Abb. 65, 67, 69 
Auskunft. Die Bilder lassen erkennen, daB unmittel- 
bar am Rande das Materiał etwas armer an Perlit 
ist ais im iibrigen Durchschnitt. Es handelt sich 
indessen nur um wenige Hundertstel Millimcter 
starkę Schichten, die vermutlich dadurch entstanden 
sind, daB bei der Abkiihlung des RohguBstuckes naeh 
der Entfcrnung aus der Form dio Luft Zutritt hat 
und ihre oxydiercndo Wirkung auBern kann, solange 
das GuBstiick rotwarm ist. Abgesehen von der sehr 
geringen Entkohlung finden sich in den Randteilen 
stets Einschliisse (in den Abb. 65 und 67 umrahmt), 
die wohl zum groBtcn Teil aus etwas mitgerissener 
Formmasse bestehen, weil sic besonders hftufig am 
Rande, niemals im Innern vorkommen.

Dio GuBhaut bildet also lediglich eine diinne 
Schicht mit etwas geringercm Kohlenstoffgehalt 
und etwas mehr nichtmetallischen Vcrunrcinigungcn 
ais das Inncre des GuBstiickes.

Es darf ferner nieht ubersehen werden, daB die 
unbearbeitete Oberfiacho eines StahlformguBstiickcs 
bei weitem nieht so glatt ist wie diejenigo eines 
abgedrehten Probestabes. Wie stark die Uneben- 
heiten sein kOnnen, ergibt sich am besten aus Abb. 60, 
unterer Rand, weieher einer kcineswegs seiten vor- 
kommenden rauhen Stelle auf der Oberflache einer 
gegliihten Platte entspricht.

Aus den mcchanischen Versuchen geht hervor, 
daB die Festigkeit des Rohgusses um so tiefer unter 
derjenigen des allseitig bearbeiteten Materiales liegt, 
je diinner die Platte ist. Wahrend der Kormalprobe- 
stab cinc Festigkeit von40,7kg/qm m besitzt, betragt 
diejenige der Platten von 11,7 und 5 mm Starkę 39,2, 
37,5 und 30,2 kg/qmm. Wahrend also die Festigkeit 
der starksten Platten keinen wesentlichen Unterschied 
gegeniiber der Normalfcstigkcit erkennen laBt, ist 
cin solcher bereits deutlich wahmehmbar bei der 
mittleren, und sehr crheblich bei der diinnsten 
Platte. Nun wurde, wie oben beschrieben, auf 
mikroskopischem Wege nachgewiesen, daB die GuB
haut reicher an Einschliisscn ist ais das Innere. Die
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infolge dieser Ycrunreinigungen geschwfichte Wider- 
standskraft der Randteile muB sich in der Gcsamt- 
festigkeit um so starker geltend machen, jo groBcr 
das Qucrschnittsverhiiltnis von GuBhaut zu Gcsamt- 
qucrschnitt, je geringer also die Wandstarke des GuB- 
sttickcs ist. DaB diese Uebcrlcgung richtig ist, ergab 
sich aus folgenden Yersuchen: Durch Abschlcifen 
wurde naeh und naeh die GuBhaut von bciden Sciten 
der Platte entfernt. Das Abschmirgcln wurde so 
lange fortgesetzt, bis dic Oberflache keine LOchcr 
und Einsenkungen mehr aufwies, sondern genau das 
glcicho Ausschen zeigte wie eine aus dem Innem 
herausgearbcitcte und mit derselben Schmirgel- 
nummer bearbcitetc Flacho. Berechncte man nun 
die Festigkeit des Materials unter Zugrundclegung 
der naeh dem Absclimirgeln noch Yerbleibenden 
Dicke, so erhielt man Werte, die zwischen 41 und 50 
kg/qmm liegen. Wenn man auch nicht annehmen 
darf, daB die Festigkeit der abgeschmirgclten iluBc- 
ren Schichten gleich Kuli ist, so ist sie zweifellos 
infolge der zahlrcichen Yerticfungen und Einschliisse 
sehr gering. Beim Abmessen des Querschnittcs 
wird jcdoch die Gesamtdicke gemessen, wahrend die 
Belastung nur von dem gesunden Tejl aufgenommen 
wird.

Auch die auBerordentlich geringen Werte der 
Dehnung diirften ihre Erklarung darin finden, daB 
die GuBhaut im Vergleich zu einer bcarbeiteten 
Flachę rauh und von nichtmetallischen Einschliissen 
durchsctzt ist. Zweifellos werden bald naeh TJeber- 
schreiten der FiieBgrenze von diesen Vertiefungen 
und Einschliissen Risse ausgehen, die eine gleich- 
ni&Bige Dehnung ycrhindern. Die Wirkung der ober- 
flttchlichen Schichten wird eine ahnliche sein, wie 
diejenige der Schlackcneinschliisse bei ZerreiBvcr- 
suchen von SchweiBeisen. Auch letzteres hat be
kanntlich eine weit geringere Bruchdehnurg ais das 
schlackenfreie FluBeisen. Wenn bei StahlformguB- 
stticken die iiuBeren Schichten infolge ihrer geringen 
Dehnbarkeit bereits naeh kurzer Dehnung rissig 
werden, so ist leiclit zu rerstehen, daB bei wciterer 
Belastungssteigerung die Risse sich in das gesunde 
Materiał fortsetzen, wodurch nicht die gesamte 
Dehnbarkeit zur Geltung kommen kann.

Die Erhohung der Dehnung durch das AusglUlien 
muB bei bcarbeitetem Materiał lediglich auf das 
Verschwindcn des Gufigefiiges, welches bei diesem 
Materiał durch Widmannstattensche Struktur gekenn- 
zeichnet wrar, und dessen Ersatz durch die normale

Kornstruktur erklart werden (vgl. Abb. 63 und 64). 
Bei den mit GuBhaut gepriiften Platten ist eine 
ahnliche Wirkung maBgcbend, indem dic auf be- 
ginnende Zellenstruktur hinweisenden Ferritadern 
durch das Ausgliihcn verschwinden und reiner 
Kornstruktur Platz machen. Indessen wurde bereits 
darauf hiiigcwiesen, daB, abgeschcn yon den Rand- 
teilen, das Gefuge des Rohgusses sich von demjcnigen 
des gegliihten Stahles nicht wcsentlich untcrscheidet. 
Die Entkohlung der Randschichten więd bei diesem 
zur Folgę haben, daB sic dehnbarer werden, da dor 
reine Fcrrit, aus dem sie bestehen, an sich weicher 
und dehnbarer ist ais das perlithaltige Innerc. Dies 
dflrftc auch erklaren, wcshalb bei den 5-mm-Platten 
naeh dem Ausgliihcn sowohl die FiieBgrenze ais auch 
die Festigkeit gestiegen ist, wahrend bei den 7- und 
11-mm-Platten das Umgckehrte der Fali war. In der 
Tat ist leieht zu verstehen, daB bei dem entkohlten, 
weichen Rand der ausgegliihten 5-mm-Plattcn naeh 
Uebcrschreitcn der Elastizitatsgrenze der &uBcren 
Schichten die Last hauptsachlich von den inneren 
Schichten getragen wird, die infolge ihres hShereti 
Kohlenstoffgehaltcs eine hohere FiieBgrenze besitzen.

Yon besonderem Interesse ist der EinfluB der 
Gefiigeveranderungen auf die Hartę und Kcrbzahig- 
keit. Wahrend im Innem keine wesentliche Vcrande- 
rung durch das Ausgliihcn nachzuwciscn ist, sind die 
auBcren Schichten infolge des Verschwindens des 
Perlits auBerordentlich weich. Dcrartiges Materiał 
wird dem Yerschleifi gegeniiber wenig widerstands- 
fahig sein, und cs diirfte sich cnpfehłen, in denjenigen 
Fallcn, in denen diinnwandigc StahlformguBstiicke 
der Abnutzung unterworfen sind, das Ausgltihen z u 
vermeidcn,

Die Kcrbzahigkcit wird von dem Gcfiigeaufbau 
sehr erheblich beeinfluBt. Der bearbcitetc RohguB 
besitzt nur eine spezifische Schlagarbe.it von 2,4 
mkg/qcm, was in Anbetracht der sehr ausgcpragten 
GuBstruktur (Abb. 63) crklarlich ist. Die Kerbzahig- 
keit der RohguBplatten von 11,7 und 5 mm Starkę 
ist dagegen 5,8 bis 7,3 und 7,2 mkg/qcm, da ihr 
Gefuge (Abb. 75, 67, 69) Kornstruktur mit Spureu 
von Zellenstruktur aufweist. Infolge des Vcrschwin- 
dens der letzteren und wohl auch im Zusammenhang 
mit der Ziiliigkeit des entkohlten Randes wird 
bei den Platten die schon an und fiir sich gute Kerb- 
zahigkeit durch das Ausgliihcn mcrklich gesteigert, 
wenn auch nicht in dem MaBo, wie bei bcarbeiteten 
Normalstaben. (ForUctiung folgt.)

A llgem eine G esichtspunkte, Grundsatze und Regeln bei Anlage 
einer GieBerei.

Yon 2)r.<5nfl- E. L eber in Freiberg.

(Fortsctzung vDn Seite 881.)

Meh r lia llen b a u ten . Im Lauf der Zeit hat sich Sonderfabrikate, die ja meist ais Massenware erzeugt
mit der Steigerung der Erzeugung, mit dem werd«n, mit dem Auftreten neucr Typen von GuB-

Aufkommen der Massenfabrikation und der damit waren, die wieder eine Folgę der Umgestaltung und
zusammenhangenden Unterscheidung des Gusses in Erweitcrung unserer Technik sind, eine gewisse Bau-
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Staafsóohn
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Abbildung 35. Vichchiffiger Bau 
mit ungleich hohen Hallen.

regel cingefuhrt, die darin besteht, fiir jede 
Art von GuB, dic man nach ihrer Gleichartig- 
kcit oder Aehnlichkeit zusammenfassen kann, 
ein besonderes Arbeitsfeld anzulegen. Da 
die deutschen GieBereien teils aus Uebcrliefe- 
rung, teils aus zwingenden Griinden, die in der 
Yielgestaltigkeit und dcm noch weniger nor- 
malisierten, melir oder weniger iridividuellen 
Aufbau unserer Technik und Industrie be- 
ruhen, sehr oft mehrere Arten yon GuB nebeti- 
einander herstellen, so ergeben sich Mehrhallen- 
bauten mit einer groBereu odergeringeren Zahl

Abbildung 34. 
Mehrhallenbau, Schmelzofen 

im Seitenschiff.

Abbildung 3G. Mehrhallenbau 
mit Torgeschobener Schmelz- 

nnlage.
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Abbildung 37. Aasgefuhrtor Mehrhallenbaa mit rorgesehobcner Schmelzinlage. 
X LIII.„ 130

Sohnitt duroh dio Kernuiaolierei.

Schnitt duroh die Kuppelofenanlage.
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Abbildung 38. Yielschiffiger Bau mit zcntralcr 
Schmelzanlage vor Kopf.

parallel angeordneter Arbeitsfeldcr, dic sieli vielfach in 
bezug auf Breitcn- und Hohenabinessung, Besetzung 
mit Transport- und Hebezeugen, Ausbildung der Be-

G uersc/w i#

Abbildung 41. Schnitte zu Abb. 40.

liclitungsiliichen 
(Daehform) mehr 
oder weniger von- 
ei nander untcrsehei- 
den. So findet man 

Arbeitsfeldcr fiir 
GroBguB, mittcl- 

sclrweren GuB, 
Kleinhandfornierei, 
Maschinenfomierei 
in einem Bau neben- 
einander, oder eine 
Abteilung fiir Bade- 
wannen neben einer 
Kleinhandformcrei 
und Poterieforme- 
rei, oder Klavier- 
plattenformcrci nebe..

Abbildung 39. 
Mehrschiffiger Bau mit Terteiltcn 

Sobmelzofcn Tor Kopf.

schwerem f MaschinenguB 
und Automobilzylindern, oder Gliederkessel neben 
Lagerschilderformerei und leichtem Maschincn-

L angsscńm tf
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sęuti, GieBereien, in denen GuBstiicke von wenigen 
Grammcn bis zu 20 000 oder 30 000 kg oder noch 
mehr Gewicht nach den verschiedensten Fom m r-

aus. Oftmals besehr&nkt man sich auf die Fabri- 
kation nur einer dieser GuBarten im groBen uud legt 
mehrere Arbeitsfelder gleicher Art nebeneinander.

fahren hergestellt werden usw. Diese Mannigfaltig- Ein anderer Grund, der auch zur Bildung eines Mehr-
keit in der Fabrikation druclct sich naturlich auch in hallenbaues drangt, wurde schon eingangs genanht.
•iner Mannigfaltigkeit der Bauform und Anordnung Durch alle diese Abwandlungen kommt in den
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GieBereibau eine auBerordentliche Mannigfaltigkeit, 
ein bestimmter Rhythmus oder eine gewisse Gleich- 
formigkeit in der Linienfuhrung, die naturlich fur die 
Aesthetik der einzelnen Anlage von maBgebender Be-

Abbildung 42. Mchrhallenbau mit Sagedach auf Seitenschiff.

deutung ist, worauf ebenfalls nur beiliiufig hinge- 
wiesen sei.

Liegt die Schmelzanlage niittschifls einer Seiten- 
halle, so ist es, abgesehen von den vcrlangerten Trans- 
portwegen, hinsichtlich der Frage,
■wie das Eisen zu befordern sei, 
gleichgultig, ob zwei, drei oder 
mehrere Hallen parallel zu der 
Seitenhalle mit Ofenanlage ver- 
laufen. Das Eisen wird dann 
eben, wie das Sehema nach 
Abb. 34 und der praktische Fali 
nach Abb. 35 und 35 a verdeut- 
lichen, inittels Kettenzug oder in 
dem der Schmelzanlage zunachst 
gelegenen Feld mittels Laufkrans 
in die weiteren mittels Hange- 
bahn (Abb. 32) oder sonstwie 
z u den Hallen befordert. Ifoch- 
stens kann noch die Angliede- 
rung von Formschiffen seitlich 
hinter der Schmelzanlage eine 
besondere iNote in c1 en Bau brin
gen , namentlich wenn soleher 
Formbetriebe mehrere hinterein- 
ander liegen, wie dutch Abb. 36 
schematisch und durch Abb. 37 
am praktischen Fali veranschau- 
licht ist. Auch hier muB das 
Eisen auf einen Schienenstrang 
abgesetzt und in die riickw&rts 
von den Oefen liegenden Schiffe 
geschafft werden. Liegen die 
Oefen vor Kopf, so miissen die 
Pfannen gleichfalls durcli Quertransport auf dic 
Einzelfelder rerteilt werden, wie im Schema nach 
Abb. 38 durch ein Schmalspurgleis angedeutet 
ist. Es kann bei einer solchen Raumgliederung noch

ein wesentlicher Untersohied eintreten, insofern m u  
die Oefen zu einer |Gruppe zusammenschlieBt 
(s. Schema nach Abb. 38) oder auf die einzelnen Felder 
vertcilt, so daB jedes oder doch die meisten Felder 

an ihrer Stirnseite dio 
sie bedienende Ofenanlage 
haben (s. Schema nach 
Abb. 39). Die praktische 
Losung der ersten Anord- 
nungsform bieten die Abb. 
40,41 und 42, eine GieBe- 
rei mit vier Formtrakten. 
Die Oefen liegen vor Kopf 
der SondergieBerei und der 
GraugieBerei, wahrend die 
Formmaschinenhallen iiber 
die Ofenanlage hinausge- 
fulirt sind. Die Abb. 42 
des auch in asthetischer 
Hinsicht wirkungsvollen 
Baues zeigtauBerlicheinea 
Dreihallenbau, namlich 

zwei mit Bogendiichern ilberdeckte Schifle und einen 
mit Sheds iiberdachtcn Seitenbau. Dieser jedoch ist 
im Innem noch einmal in zwei Schifle fiir Masehinen- 
formereien unterteilt, wie die Schnittzeichnung nach

mcyj* t uu  
S  *0 r t 20

Abbildung 43.
Achthallenbau mit jc einer Schmelzanlage auf jeder Langaseite.

Abb. 41 wiedergibt, ein Beweis, daB auch der Lauf- 
kran nicht inuner dem Bau das Geprage geben muB, 
wie vorher schon bemerkt wurde. Das Eisen wird 
auf Schmalspurgleisen oder mittels Hangebahn den
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Formmaschinenbe- 
trieben zugefuhrt.

Die Anlage naeh 
Abb. 43, ein Bau 
mit aeht nebencin- 
andergestellten Hal- 
len fiir schweren, 
mittleren und leich- 
ten MaschinenguB, 
Kleinhandformcrei, 
aueh Formmaschi- 

,5 nenguB, laBt eine
i l  Schattenseite einer
§ solcheiiAnlageleicht
J  erkennen. Um einer
a ilotteren Eisenver-
S  teilung zu genugen,
■§ mufite man, um
> Wege zu sparen, auf

|§ beiden Stirnseiteh
• | der Hallen eine Kup-
|  pelofenanlage ein-
£  richten, die das
a Eisen weiterhinO

ij naeh rechts und
3 links abgibt und
® doppelte Anfułir-
'■3 gleise, getrennte
"g Roheisenlager und

doppeltes Bedie- 
■3 nungspersonal be-

^  | i  dingt. Die an den
|  a  AuBenwanden der

*3, GieBerei entlang
verteilten Nebenab- 

g : teilungen ergeben
^ sichzwangliiufig aus
a der Grundidee. Die
o Anlage naeh Abb. 44

-g entspricht dem
^  Schema naeh Abb.
■S 39 und untorsehei-
jg det sich von dem

letzten (Abb. 38) im
5  Grundsatz dadurch,
w daB alle Kuppelofen

v J  vor der einen Stirn-
|  2  seite liegen , sich
^ o  aber auf verschiede-
t  ne Feldcr verteilen,
1  wie ja dio Abb. 45
|  noeh deutlicher er

kennen laBt. Die 
Kranbahnen streben 
auf die Oefen zu und 

^ fangen das Eisen ab.
Fiir Schiffe, die niebt 
iiber eine eigene 
Ofenanlage verfu- 
gen, muB das Eisen
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Abbildung 45. Inneres einer mehrachiffigon GieBerei mit
vor Kopf,

auf Qucrgleisen aus dem bcnachbarten Schiff 
herangebracht werden. Auch hier zeigt sich dic 
zwanglaufige Anordnung der Nebenabteilungen an

der 'Peripherie des
Baues recht deutlich. 
Man kann, wenn man 
diese Anordnung und 
auch den bereits oben 
geschilderten Nachtcil 
der Eisenverteilung ins 
Auge faLSt, den ganzen 
Anordnungsgrundsatz 

nicht gerade ais gluck- 
lieh bezeichnen, mag
aber, wie die Ycrhalt- 
nisse liegen, doch ge- 
boten gewesen sein.

Abbildung 46. Wenn man aber cin-
Buu mit cingeschobcnem Quer- mai liacll dem Schenia 
tichiff zwischen vor Kopf ge- der mit der Łangsachse 

legener Schmelzanlage und auf die Schmelzofen 
einem Mehrhallenbau. ZUStrebenden Form- 

scliifle zu bauen ge- 
denkt, so soli man schlieBlich auch die Form naeh
Abb. 46 in Erwiigung ziehen, naeh der noch ein
FormschiEf der Schmelzanlage rorgelagert ist und 
von Laufkranen bedient wird, die das Eisen vor 
den iłbrigen, senkrecht auf dieses zulaufenden 
Hallen niedersetzen. Richtct man dann dic Lauf- 
kranbahnen dieser Formschille so ein, daB sie ein 
kloines Stiick in die quer davor liegende Halle iiber- 
kragen, w  in Abb. 47 im Profil skizziert, so ist das 
Absetzen weniger storend. Eventuell kann auch ein 
Drehlaufkran die Pfanncn in den einzelnen Form-

schiflen abstellen. Jeden- 
falls wird auf diese Weise 
eine sehr ausgedehnte Be- 
schickungsbuhne vermie- 
den, die an sich vielleicht 
unnotig, aber unvermeid- 
lich ist, wenn die Kuppel
ofen so weit auseinander- 
gestellt sind, wie in Abb. 3£ 
und 44. Eine solehe Anord
nung kann nur zweckent- 
sprechend sein, wenn ma* 
genotigt ist, auf der Gicht- 
biihne zu gattieren, was 
doch nur in bestimmten 
Fallenerforderlichist. DaB 
man bei einer solchen An
ordnung an der Absatz- 
stelle immer nur mit einem 
Laufkran das Eisen ab- 
holen kann, muB stets dann 
bedacht werden, wenn in 
allen Schiffen nur ein» 

verteilten Schmolzofen Laufkranbahii angelegt ist.
Auch hier kann die Anord
nung eines Portalkranes im 

vorgelagerte;i Querschiff angebracht sein in Verbin- 
dungmit den daruberhinweglaufenden Laufkranen der 
iibrigen Formschiffe, so wie weiter unten in anderera 
Zuscmmenhang angegeben und durch Abb. 66 und 72 
verdeutlicht wird.

Von weiteren Schemata konunt das in Abb. 47 
aufgezeichncte in Betracht, d. i. eine Mittelhalle mit

Abbildung 47. Schmelzanlage vor Kopf 
einer Mittelhalle mit boiderseits augeglie- 

derten Seitensehiffen.

Schmelzanlage vor Kopf, mit einseitig oder beider- 
seitig dieser angegliederten Seitenhallen, die mit ihrer 
Łangsachse senkrecht auf die Liingsachse des Mittel- 
schiffs zustreben. Die Eiscnverteilung erfolgt, wie 
in einem mir aus der Praxis bekannten Falle, den 
iehleider hier nicht bildlich vorfuhren kann, dadurch,
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daB der Laufkran der Mittelhalle das Eisen beim 
Ofen abfiingt und vor den Seitcnhallen absetzt, in 
die es auł Schtnalspurgleiscn eingeschoben wird; 
hier wird es vom Laufkran.aufgenommen und weiter- 
gegeben. Nur in den beiden nftehst der Schmelz
anlage rechts und links liegenden Seitenschiffen

Saurer und basischer Elektrostahl.
A. W alte r L orenz yeroffcntliohto. juijgst1) bo- 

merkenswerto Erfahrungen aus der Praxis der Elektro- 
stahlerzeugung fur kleinen FormguB. Er betonte zuniiohst, 
daB dic Erzeugung von Stahl auf elektrischcm Wego duroh- 
aus nicht so kostspiclig sei ab gemcinhin angenommen 
werde. In manchen Gebieten der Vercinigtcn Staaten 
vermag dieser Stahl schon heuto, wenigstena fiir Klcin- 
guB, ganz abgesehcn von soiner hoheren Giite, auoh wirt- 
schaftlieh erfolgreich mit dem Martinstahl in Wettbewcrb 
zu treten. Dio bohen Kosten des elcktrisohen Stromes 
werden zum groBen Teil durob billigęre Robstoffe (nur 
Abfiille gegen Abfalle +  Roheisen beim Martinverfahren) 
ausgeglicben. Dio Auslagen fiir Ferrosilizium, Ferro- 
mangan und andero teuere ZusŁtze betragen nur Bruoh- 
teilc derjenigen, die bei anderen Sohmelzverfahren auf- 
zubringen sind.

Das basische V erfahren . Der Herdbodon b e s t a n d  
urspriinglich aus einer Masse aus Magnesit und Teor. 
Heute mischt man Magnesit mit 20 bis 25 % basischer 
Sohlacke und brennt diese Masse mit Hilfe des elektrisohen 
Lichtbogens B o r g f i i l t i g  auf einmal iiber der Dntermauerung 
ein. Die stark reduzierenden Wirkungen des Verfahrens 
konnen zwar unter Umatanden eine uiigfinstige Wirkung 
auf den Eisenojcydgehalt der ais Bindemittel dienonden 
Schlacko ausiibon, im allgemeinen zeitigen aber derart 
zugcstellte Herde durehaus befriedigende Ergebnisse.

Theoretisch liiBt sich im basischen Herdo mit jeder 
Art von Einsatz guter Stahl erzeugen, cs ist aber doch 
aus wirtschaftlichen Griinden besser, gerade bo wie beim 
sauren Verfahren nur vollkommcn reinc, beste Abfalle 
zu Yerwenden. Unreine, rostige Einsatzstoffc greifen bei 
der crzeugten sehr groBen Hitzc das Ofenfuttcr stark an. 
Ein hoherer P hospho r- und S chw efelgchalt des Ein- 
satzes laBt sich zwar im basisch zugestcllten Elektroofen 
ohne Sohwierigkeitcn bcscitigen, man arbeitet aber viel 
billiger, wenn die Notwendigkeit solcher Frisohung mog- 
liohst eingeschrankt wird. — Zuniiohst bringt man die 
Einsatzstoffe nur mit der zur richtigcn Schlackcnbildung 
erforderliehen Kalkmcngo in den Ofen. Entlw.lt der Ein
satz weniger ais 0,075 P, so reiclit in den meisten Fallen 
das vorhandene Oxyri zur Verschlackung des groBten 
Teiles des Phosphors aus. Naeh grundlicher Verfliissigung 
des Einaatzes und Beseitigung der ersten Sohlacke sind 
keine praktisch in Frage kommenden Phosphormengen 
mehr yorhanden. Dic erstc Schlacko hat dem Stahlbade 
allerdings auch einen Teil seines Mangans ehtzogen, dooh 
ist der Verlust geringer ais im Maitinofen, da stets nooh
0,2 bis 0,3 %  Mn zuriiokbleiben.

Nun bildet man duroh Zugabc von frisohem Kalk 
und etwas Sand oder FluBspat eino zweite Schlacke 
und setzt ihr, sobald sie gut dimnfliissig geworden ist, 
geniahlenen Koks zu. Auf dieso Weiao werden unter all- 
mahlioher Kalziumkarbidbildung die meisten vorhandenen 
Oxydo beseitigt. Da aber die Bildung dieser Schlacke 
dooh nooh keine Gewahr fiir vollkommenc Desoxydation 
bietet, muB zum Schlusse nooh etwas Ferrosilizium zu- 
gegeben werden, das sioh von selbst rasch und gleichmaBig 
duroh das ganze Bad yerteilt.

M angan soli so bald wie moglich zugesetzt werden. 
Yorteilhaft ist es, naeh dem ersten Absohlacken den

*) Foundry 1917, Juni, S. 220A-

fiihrt der Laufkran auf der in die Mittelhalle iiber- 
kragenden Kranbahn in diese vor und erfaBt die hier 
vom Mittelhallenkran abgesetzten Pfannen, wie die 
kleine Schnittskizze in Abb. 47 zu erkennen gibt.

(Fortsetżung folgt.)

Mangangehalt des Bodes analytisch festzustcllen und 
glcioh danaoh die fehlendo Menge zuzusetzen. Man er- 
reioht so im Enderzcugnis ganz genau den gewiinsohten 
Mangangehalt. Bei kcinom anderen Verfahren —. aus- 
gonommen das Tiegelsobmelzen — laPt sioh ein yorg*- 
sohriebener Mangangehalt so genau einhalten.

Dor K o h len sto ffg eh a lt kann erst am Sohluss* 
des Sohmelzens ausgegliohen werden. Duroh abfallend* 
Elektrodcnstuokohon odor Koksrcste von einer unvoll-' 
kommen gcachmolzenen Schlacke kann das Bad ganz 
unvorhcrgcsohen auBcrst unangenehm beeinfluBt werden. 
Es bleibt dann niohts anderos iibrig, ais aufB nouo durob 
Zugabo von Erz zu oxydicren und das bis dahin gediebene 
Vorfahren zu wiederholen. Um daa zu yermeiden, trachtet 
man den Kohlenstoffgehalt vor Beginn des Reduktions- 
abschnittes etwas unter der Endhoho zu halten, wonaoh 
ein Auagleioh am Sohlusae keine Sohwiorigkcit bietet.

Etwas umstandlioher ist die Regclung des S iliz ium - 
gehaltos. Man setzt das fehlende Silizium erst 10 bit 
30 min vor dom Abatichc zu. Eine langere Siliziumbeband- 
lung wiire wohl von Vorteil, birgt aber auoh betrachtliohe 
Gefahren in Biob, da man der Zusatnmensetzung der augen- 
blicklich vorhandenen Sohlaoke niemała ganz sioher ist. 
Zudem enthiilt daa Heidiutter betrachtliohe Mengen yon 
Eiserioxyd, da der yerwendete Magnesit gewohnlioh 
5 bis 8 % Fej Oj und dio ais Bindemittel yerwendete 
Sohlaoke 10 bis 15 % FoO enthalt. Eine schadliche Wir
kung auf das Bad ist um b o  mehr zu bofurohten, jo langer 
dio Bcriihrung dauert. Es bedarf daher zur genauen Ein- 
haltung eines bestimmten Siliziumgehaltes groBor Er- 
fabrung und gewisaenhaftcster Sorgfalt. Ein gewisaer 
UebersohuB yon Silizium muB zur Desoxydation geopfert 
werden, weshalb man immer etwas mehr Silizium zusetzen 
muB, ais der Endzusammcnsetzung rein rechnerisoh ent- 
sprechen wiirde. Anderseits kann ca auoh vorkommen, 
claB bei besonders stark reduzierender Wirkung dor 
Schlacko Silizium aus ihr reduziert wird und man infolgo- 
dessen im Enderzeugnis einen hoheren Siliziumgehalt 
findet ais erwartet wurde.

A lum inium  ist zwar beim clektrischcn Schmelzen 
ais Desoxydationsmittel nicht erforderlieh; da aber 
wahrend dea GieBens eino leichte Oxydierung nicht ganz 
zu yermcidon ist, yerwenden dooh viele GieBer noch in dor 
Pfanne geringe Aluminiumzusatze.

D as aauro V erfahron. Sein Hauptyorteil liegt im 
Bohnellercn Schmelzen und der dadurch bewirkten Strom- 
ersparnis und groBeren Lcistungsfahigkeit gleioh groBer 
Anlagen. Da Phosphor und Schwefel nicht entfernt 
werden konnen, ist man in der Auswahl des Einsatzes 
bcschrankter aU beim basischen Vcrfahren; der Rohstahl 
darf von yornhercin nioht mehr ais 0,02 % P und 0,03 % S 
cnthalten. Das Betriebaverfabren ist bcinaho dasselbo 
wie bei basischer Zustellung, nur zum Schlusse muB die 
Desoxydation duroh Ferromangan yeryoUstiindigt wer
den, da Koks hierfiir infolge des bohen Siliziumgehaltes 
der sauren Schlacke nicht gecignet iat. Eine Zugabc yon 
Ferrosilizium wiire zwecklos, da ohnehin dio Gcfahr eine* 
zu hohen Siliziumgehaltes standig yorliegt. Da Mangan 
ais Hauptdcsoxydationsmittel wirkt, laBt sich sein Ende 
gehalt nioht so genau regeln wio beim basischen Vcsfahrcns 
und man ist darauf angewiesen, sich wahrend des 8ohmelz- 
yerlaufcs dureh meohanisohc Proben von der Hohe de* 
Mangangehaltes Reohenschaft zu geben. Der Kohlen -

Umschau.
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s toffgehalt kann dagegen ebenso genau wie beim ba- 
ischcn Schmeizen bestimmt werden.

T h eo re tisch  arbeitet das basisohe Verfahren un- 
zweifelhaft genauer, doch sind p ra k tisc h  genommen dic 
Ergebnisse beider Verfaliren ziemlieh gleichwertig. Frei- 
lich enthalt die saure Endschlackc mehr Oiyde ais die 
basiache . Karbidschlacke. Der Gehalt an Eisenosyd 
bleibt aber in beiden Fallen unter 0,5 % und die etwa
10 % MnO der sauren Schlacke sind ohne EinfluB auf das 
Bad, da das Mangan infolge seiner hohen Verwandtschaft 
zum Sauerstoffe jeder anderen Oxydation vorbeugt. 
Der saure Elektrostahl ist etwas bequemer zu ycrgieBen, 
seine Soblacke laBt sich wesentlich leichter abziehen. 
Man setzt dem sauren Stahlc regelmiŁBig etwas Aluminium 
zu, worauf er sioh in der Pfanne wie in der Form und beim 
spateren Gebraucho genau so yerhiilt wic der basisch 
erzeugte, In beiden Fallen kommt es eben vor allem auf 
das Gesehick und die Gewissenhaftigkeit der Betriebs- 
leitung an ; in denjenigen Betrieben, wo diese Eigenschaften 
flberwiegen, wird aueh das bessere Ergebnis erzielt werden.

C. Irresberger.

Ueber EisenguB im Altertum.

Im Gegensatz zu Dr. L. B eck, der die Fahigkeit 
des Altertums, das Eisen zu vergieBen, ais ausgeschlossen 
betrachtet, hat O. Jo h a n n se n 1) nunmehr in einer Streit- 
schrift gegen O. O lshausens-) Aufsatz iiber Eisen im 
Altertum die Mogliohkeit, daO die Alten den EisenguB 
kannten und benutzten, bejaht. Johannsen fiihrt dafiir 
folgende sechs Griinde an:

1. Dio Anwendung der Wasserkraft im Huttenwesen
geht wahrseheinlich sehon auf die Rouierzeit zuruck3).

2. Dio Ostasiaten haben iiberdies Hoehofen und
Kuppelofen ohne Wasscrkraftantrieb)*.

') Prahistorische Zeitschrift, VIII. Bd., Berlin 1917,
S. 165/8.

*) Ebenda, VII. Bd., Berlin 1915, S. 1/45.
■>) St. u. E. 1916, S. 1226/7. j
*) Ebenda 1912, S. 1404/7.

Deutsche Patentanmeldungen1).
15. Oktober 1917.

KI. 31 a, Gr. 2, L 44 217. Schmelzofen. Elof Karl 
Hjalmar Lundberg, Bruzaholm, Schweden.

KI. 31 o, Gr. iO, Jl 61 284. Verfahren und Vorrich- 
tung zum gleichzeitigen AbgieBen von fliissigem Metali 
in eine groBere Anzahl eiserner GuBformen. Franz Melami, 
Neubabelsberg, Bergstr. 5.

18. Oktober 1917.
KI. 21 h, Gr. 7, P 35 204. Elektrischer Widcrstands- 

schmelzofen fiir Ein- oder Mehrphasen-, insbesondere fiir 
Drehstrom. Adolf Pfretzschner, G, m. b. H., Pasing.

KI. 31 c, Gr. 15, St 20 822. Yerfahren zum Herstellen 
von Gegenstanden aus Blei-Natrium-Legierungen. ®r.»3ttg. 
Heinrich Hanemann, Charlottenburg, Berliner Str. 172, 
Wiihelm Stockmeyer, Minden i. W., Karlstr. 42.

KI. 80 c, Gr. 6, J  17 872. Kanalofen zum Trocknen, 
Brennen nnd Kulilen. Josef Janka Vales, Radotin b. Prag.

KI. 84 e, Gr. 2, H 71 332. Eiserne Doppelspundwand. 
Friedrich Haltern, Berlin-Wilmersdorf.Babelsbergcr Str, 18.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
15. Oktober 1917.

KI. 10 a, Nr, 669 586. Dampfstrahlgeblase. Kurt 
Schnackenberg, Essen-Ruhr, Sehonleinstr. 34.

')  Die Anmeldungen liegen ron dcm angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monatc fiir jedermann zur Einsicht und 
Einaprueherhebung im Patentamte zu Berlin aus.

3. Man kann flussiges Eison sehon in ganz kleinen 
Hoehofen herstellen. Ein kleiner Versuchshochofen der 
Halbergerhutto war innen 1,4 m hoch und unten 30 cm 
weit. Er lieferte stiindlich 5 bis 10 kg fliissigcs Roheisen, 
allerdings nur bei HeiBwindbetrieb, denn mit kaltem Wind 
fror der Ofen ein.

4. Das Feucrwerksbuch vom Jahre 1454 lehrt Eisen
guB dureh Umschmelzen von "Sohmiedeisen im Kuppel- 
ofen herzustellcn1). Kuppelofen (zum Bronzeschmelzen^ 
wurden sehon im Altertum benutzt2). Legierungsyor- 
schriften zur Herstellung leichtfliissiger Eisensortcn finden 
sich in der alchemistischen Literatur des Altertums.

5. Wenn man wie dio Ostasiaten und die mittclalter- 
lichen EisengieBer in gliihendcn Formen yergieBt, kann man 
jedes flussige Eisen, nicht nur graues GieBereiroheisen 
yerwenden3).

6. Das Altertum hiitte fiir die meisten lieutigen Han- 
delsguBwaren Yerwendung geliabt. Die Bohauptung, die 
Alton hiitten mit dem EisenguB nichts anfangen konnen, 
ist hinfiillig.

Vorsichtiger auBert sioh Johannsen dariiber, ob die 
Alten nun tateiichlioh Eisen yergossen haben. Er ist der 
Ansicht, daB nur eine gelegentliche Anwendung des Eisen- 
gusses in Frage kommt, und fordert die Altcrtumsforscher 
auf, unbeirrt dureh Vorurteile nach EisenguB zu fahnden, 
den Ethnologen aber rat er, das ostasiatische Eisenhutten
wesen mit seiner eigenartigen Hoehofen- und GieBerei- 
teehnik zu studieren, ehe dasselbe der curopaischen Tech
nik gewichen ist.

in  einer andern Zuschrift zu Olshausens Arbeit macht 
Professor W iedem ann4) darauf aufmerksam, daB die 
yon W. Schaafhausen in den Bonner Jahrbilchern 1886' 
(Heft 81, S. 128/49) beschriebene „romische“ Statuette 
aus Plittersdorf spater ais ein neuzeitiges Erzeugnis der 
Sayner Hiitte erkannt worden ist. Vorliiufig bleibt also 
die Tatsacho bestehen, daB EisenguBwerke des Altertums 
wissenschaftlich nicht erwiesen sind.

>) Ebenda 1910, S. 1373/6.
2) Ebenda 1913, S. 1070/2.
3) Ebenda 1916, S. 319/20 und S. 417.
') Prahistorische Zeitschrift 1917, S. 168/9.

KI. 48 a, Nr. 669 633. Einrichtung zur Ansetzung 
bzw. Anreicherung von galyanisehen Badern. Deutscho 
Metallyeredlungs-Gcs. m. b. H., Charlottenburg.

Deutsche Reichspatente.
K1.31C,Nr. 295397. 

yom 31. Marz 1916. 
B ehrisch  & Comp., 
E isengicB erei und  
M asch in en fab rik  

in L obau , Sa. Eihr 
richtung zum Benlau- 
ben ton Giepformen mit 
Formpuder, Kohlen - 
staub u. dgl.

Der das Bestau- 
bungspulyer enthal- 
tende Behalter b ist 
mit dem Drucklufter- 
zeuger a dureh ein 
Rohr c yerbunden, so 
daB die Luft beim 
Ansaugen sieli m it 
dem Pulver sattigt 
bevor sie in dem Blas- 
balga komprimiert 
wird. d ist ein Ven- 

til, das sich beim Aufziehen des Blascnbalgs offnet e, 
ein Sieb.

Patentbericht.
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das Abheben einer fertiggeprcBten Form bewirkt/ k Der 
Handhebel a wirkt einerseits mittels Zugstangon e d_und 
Hcbeliibereetzung e f auf den die PreBplatte g betatigenden

pasigi^ KI. 31 c, Nr. 296 585, vora 10. Sep-
wwsgjllpikto tember 1913. G u stay  R enseh  in

S&  D usse ldo rf. Stopień fiir Stahlgiefi-
pfannen.

• “ “ ł-------Dic Stopfstange a ist an ihrem un-
^  teren Endo kegelformig yerdickt. Der
4fi 0}. Stopfen b ist cntspreehend kegelig
^  ^  ausgehohlt. Er wird von oben auf

^  dio Stango a aufgeschoben und mittels
i  ~ i — ^  AbschluBmutter o festgezogen, wobei er

^  ^  sich auf die kegelige Verdickung der
| |  ^  Stango a aufstiitzt.

| | _____1 §  KI. 31 c, Nr. 297 342, vom 2. No-
]S/ vember 1915. F r i t*  S ch m id t in

----S tu t tg a r t .  Drciteilige Dauerform mit
; bewcglichcn Seitenteilen fur Oufistucke,

 ̂ - ..... ' besonders Róhren aller Art.
Die Trennungsflachen der dreiteiligen Form a b c 

liegen in radialer Richtung, wahrend der Drehpunkt d
dieser Teile auBer-

5 B-frTrp 1'' f i l__ fj “fPŁJFIL halb der radialen
i l • '[] | [r_... ”51 Aohse liegen kann.

i » ie  EinguBform e. 
| wird besonders cm

ii  _______________ - gesetzt und durch
— 2 2 ---------------------SB  ein Zwischenstuck f

y  (g) festgeklemmt. Nach
beendetem GuB 

V I r  wird dio EinguB-
J•8'"- - J form sofort wieder
Li$f i* L  herausgenommen.

"ii ' ap Bei stehend zu gie-
J '—— Sj t ^ I  Benden Formstuk-

ken.namentliehWas ■ 
serleitungsrohren, wird der EinguB in einen besonders zu 
formenden geteilten Kasten g yerlegt, der nach beendeten 
GuB sofort seitlioh abgezogen wird.

KI. 31 c, Hr. 298 628, vom 25. Januar 1916. Jo h a n n  
L eonhard  T re u h e it in  D iisse ld o rf-G ra fen b erg .

Ktrnslulze.
y/Z/Thir Dio in bekannter

^ e’se ôso au  ̂ d°n

, °0b//yyy\ sitzeneinenkonischen 
yorspringenden Rand

b. Die ebenfalls m it konischen Halteflachen d yersehe- 
nen Tragstifte c sitzen in pfannenartigen Ausliohlungen 
der Platten a.

KI. 31 a, Nr. 298109, vom 15. September 1915. 
Zusatz zu Nr. 290 712; vgl. St. u. E. 1916, S. 1118. W il-

^______ j __ helm  B u ess in  H an n o v er.
( (p " '  Herdfórmiger Kippofen fur

/ f . — {X Oel- oder Gasfe.uerung mit tor 
\(T  Vv\ den gegenuberliegenden Stirn-

* : = s seiten liegenden Feuerungs-
i ~fc s' i dusen.

a  . )  Jeder Einstromungsduso
X \  - |  a fiir den Feuerstrahl ist 

| in der gegenuber befind-
'i0'100 Ofenstirnwand eino 

\d  konzentrisch zur Ofendreh-
---- A aehse liegende Abzugsoff-

nung b fiir die Ileizgase yorgesehen. Die Abgaso treten 
aus diesen Oeffnungen in Kanale c ein, in denen dio
Zuleitungsrohre d bzw. e fiir den flussigen Brennstoff
und dio Verbrennungsluft gelagert sind.

KI. 31 b, Nr. 296 855, vom 10. Oktober 1915. A lfe ld e r 
M aschinen- und  M o d e ll-F ab rik , K iinkel, W agner 
*  Co. in  A lfeld , Leine. Prefiformmaschine mit DreJi- 
tisch und Gclenkhebtlpressung.

Durch den Handhebel a wird auf der einen Seite des 
PreBtisches b das Pressen und gleichzeitig auf der andern

XLTTI.,.

Kniehebel h und anderseits mittels" der Zugstange i auf 
dic Welle k, die mit dcm| H<tchveik| der Abbebevorrieh- 
tung yerbunden ist.

KI. 31 c, Nr. 296 598, vom 8. ,Juii 1915. $ił)l.-3rig. 
H e in rich  V erbeek in  D ortm und. Ver/a}iren zvm

Schneiden ton Zah- 
\  \  nen ton Zahnradem

^ as Ansschneiden 
Ziihne gesehieht 

durch ein schmales 
v — I Messer oder einen

' x .' ' / /  ' ’ Draht a , der der 
Form entsprechend 
an einer Schablone b 

gefiihrt wird und die [gewunschte Form aus der Form- 
masse ausschneidet.

KI. 10 a . Nr. 296 499, vom 15. Marz 1914. M aria  
E lis a b e th  M areus und  M a rg a rc th a  M arcus ir» 
Coln a. Rh. Einrichtung zum Yorlcihlen und Weiter- 
fórdem ton gluhcnden, aus Koksofen, Zemcntójen, Gcnera- 
toren u. dgl. kommenden Materialien.

Der gluhendc Koks o. dgl. wird, 
/?  $  bevor er in die. Fordcrrinne a gc-

langt, in einen auf den Rand der
-----------£__^> sich hin und her bewegenden Fór-

i\  /'■z / 1 derrinne aufgesetzten, rinnenartigen
Loschtrog b geleitet und hier durch 

Brausen abgelóscht. • Aus diesem Troge gelangt erin  mehr 
oderminder abgcloschtem Zustande in die Fordcrrinne a, 
in der er ohne Verzug weiter befordert wird. Der Losch
trog b ist auf der Forderrinne a auswechselbar an 
Schuben c so befestigt, daB der Raum in der Rinne a 
unter dem lóschtrog b fiir die Beforderung des Gntca 
Tollkonimcn frei bleibt.

Q KU 24 c. Nr. 297 696, rom
31. Dezember 1915. C arl 
E m il P ed e rsen  in  O estre  

^ - J ; -■ A ker b. K r is t ia n ia ,  N or-
r™— —- # |H  j wegen. Fcuerung, insbeson-

m m m l w - d  derl  u r<- Dam*tke“ tl’ mit\ź/ ą jmnnru'^1 gi| _f / schachtformtgem Vcrgaser-
^  3 Śf raum, in dem etuckige Kohle
[ |4  in jreiem Fali vergast wird.
K§j J l . Die Fcuerung besteht aus

____einer schachtformigen Vcr-
l liiii„.i,lli|i |:^^L  W  gasungskammer a, in die von

;• ) j l  oben durch eine Speise-ror-
.........r l | j  richtung die Kleinkohle und

. von unten die Veibrennum;s-
]uft cingcfiihrt wird. Die 

Gr63o der Kohle ist der Fallhóhe angepaBt; siemuB voll- 
standig entgast sein, beyor sie bis auf den Rost b gelangt.
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Zeitschriftenschau Nr. 10.1)
Allgemeiner Teil.

Geschlchtliches.
Bernhard Rathgen: F euer- und F ernw affen  des

14. J a h rh u n d e r ts  in F landern . [Z. f. Hiatorische 
Waffenkunde 1917, Heft 10/11, S. 275/306.]

D eu tsohe GIookengieBor. [Z. GieBereipra*. 
1917, 18. Aug., S. 469/70.]

Frani M. Feldhaus: Die D rehbank  des K aisers  
M as i mi lian.* [W.-Teehn. 1917, 15. Sept., S. 293/4.] 

Alfred Marshall: Z ur G csohiohte der WeiB- 
b le o h fa b rik a tio n  in  den V ercin ig ten  S taa ten . 
(Ir. Tr. Rev. 1917, 21. Juni, S. 1342/3.]

E ino k u r ie  G esohiohte dor W eiB bleehent- 
ssinnung. [Met. Chem. Eng. 1917, 15. Aug., S. 187/8.] 

Wlrtschaftliches.
Dr. W. Petrasohook: Die G rundlagon  der Mon- 

ta n in d u s tr ie  im lConigreioh Polon.* [Mont. Rundsch. 
1917, 1. Aug., S. 401/4; 16. Aug., S. 425 7; 1. Sept., 
S. 451,4; 16. Sept., S. 476/8; 1. Okt., S. 506/9.]

Dr. Ernst Jiingst: F ran k re ich s  K o h lenverso r- 
gung  im K rioge. [Gliickauf 1917, 18. Aug., S. 629/34.] 

Rechtllches.
Dr. Ludwig Fuld: Die A ufhobung  yon Liefe- 

rungayertr& gen duroh dio K riogsvero rdnungen . 
[St. u. E. 1917, 20. Sept., 5, 857/8.]

Soziale Einrichtungen.
Arbeiterfrago.

Otto Herrmann: Dio A usbildung  dor H eizer 
und  dio S ioho rheit und W ir tsc h a ftl io h k e it im 
D am pfkesse lbe trieb . [Fouerungstcchnik 1917, ló.Aug., 
S. 257/9.]

Arbelterwohnungen.
R. Laube: A rb o ite rh au se r bei nouoron K ra ft-  

w erkanlaucn.*  [AEG-Mitteilungen 1917, Okt.. S. 141/6.J 
Gewerbehygiena.

Vorkommen und B eso itigung  dos sch ad - 
liohon S taubos in S tah lw erken . [Ir. Coal Tr. Rey 
1917, 31. Aug., S. 224.]

Pradol: Zum K a p ite l S ta u b f ro iho it beim
Sohlaoken- und A schenziohen.* [Soz. Techn. 1917, 
Sept., S. 137/42.]

Rudolf Jaoobi: Die S tau b b eso itig u n g  in  do r 
G uB putzerei. [Z. f. Gew. - Hyg. 1917, * '^1 7 /1 8 , 
S. 195/8; Nr. 19/2J, S. 224/5.]

Brennstoffe.
Holz und Holzkohle.

Holz ais B ren n m a te ria l fiir in d u s tr ie lle  Be- 
tr ieb e . [Tek. U. 1917, 17. Aug., S. 382/4.]

Steinkohle.
Dr. Friedrich Katzer: Die fossilen  K ohlon Bos- 

n iens und der H erzogowina.* [Bergb. u. H. 1917,
15. Juli, S. 242/8; 15. Aug., S. 283/9.]

E. Holin: W alliscr A n th raz it. [Sehweiz. Bauz, 
1917, 11. Aug,, S. 71/3.]

Kuakuck: L agorung d e r K ohten. Vortrag, ge
halten auf <lsr 53. Jahresyersammlung dea Djutsohei 
Vereins von Gn- uad Wassorfaohmannern in B-rlin am 
22. Juni 1917. [J. f. Gjsbfl. 1917, 25. Aug., S. 433/7.] 

J, Iyon Graham und James Hilt: D ie o sy d ie rb a rs n  
B es tan d te ile  der Kohle. I. [Ir. Coal Tr. Rey. 1917,
14. Sept,, S. 278.]

>) Vgl. St. u. E. 1917, 25. Jan.. S. 86/93; 22. Febr., 
S. 189/93; 29. M&rz, S. 3U /7;26. April, S. 408/11; 31. Mii, 
S. 530/4; 28. Juni, S. 618/20; 26. Juli, S. 701/3; 3'J. Aug., 
S. S03/6; 27. Sept,. S. 885/8.

Kokereibeirieb.
G. E. Foswell: E in  A usbliok in die Z u k u n ft de& 

K okcrc ibe triebes. Erórterung yon Aufgaben, die der 
englisohe Kokereibetrieb kiinftighin zu losen haben wird. 
Vergleioh zwischen englisohen und amerikanisohen Ver- 
hiiltnissen im Kokereibetrieb. [Journal of the Societjr 
of Chemical Industry 1917, 31. Mai, S. 525/8.]

D er K okerei b e tr ie b  in Jap an . Stand des Kokerei- 
betriebes in Japan unter besonderer Beriicksichtigung der 
Nebenproduktengewinnung. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917,
27. Juli, S. 92.]

Koks.
Georges Charpy und Marceli Godchot: U eber die 

H e rs te llu n g  von Koks. Versucbe iiber die Verkokungs- 
fiihigkeit einiger mittelfranzosischer Kohlen. Ais MaB- 
stab fiir die Gute des Kokses wurdo der Widerstand gegen 
Druck gewiihlt. [Compt. rend. 1917, 11. Juni, S. 9Ó6/8.J 

Nebenerzeugnlsse.
J. Kurahashi: N euere E n tw ick lu n g en  in der 

N e b e n p ro d u k te n in d u s trie  Japans .*  [Met. Chem. 
Eng. 1917, 15. Juni, S. 700/1.]

F. W. Sperr jr.: Dio G ew innung yon Bonzol aus 
Gas.* [Met. Chem. Eng. 1917, l. Febr., S. 135/40.]

Koksbrlketts.
P reB k o k sb rik e tts . [Braunkohle 1917, 12. Okt., 

S. 232, nach Z. f. Dampfk. u. M. 1917, Nr, 25.]
Erddl.

C. A. Martius: U eber dio V erarb e itu n g  von 
rohem  E rd ó l in D eu tsch lan d . [Chem. Ind. 1917, 
Aug., S. 250/3.]

Clilford Richardson: N a tu r  und U rsp ru n g  des 
P c tro leum s und  A sphalts. [Met. Chem. Eng. 1917, 
1. Jan., S. 25/7.]

Dr. Sigismund Lahocinski und Heinrich Węgrzyn: 
A nalysen g a liz iso h er R ohole. Ausgefubrt im La
boratorium der k. k. Mineralolfabrik in Drohobycz. 
[Bergb. u. H. 1917, 1. Juli, S. 233/6.]

Generatorgas.
F. W. Steere: G en era to rg as  und  seine indu- 

s tr ie llo  V erw ertung. [Met. Chem. Eng. 1917, 15. Juni, 
S. 695/9.]

Naturgas.
N atu rgasyersohw endung .*  [Engineering 1917,

10. Aug., S.‘ 153/5.]
Wassergas.

Dr. B. Werber: U eber W assergasan lagen .*
[Feuerungstechnik 1917, 1. Aug., S. 247/50; 15. Aug., 
S. 260/2.]

Erze und Zuschlage.
Manganerz8.

Roman v. Mogilnicki: M an g a n e rz la g e rs ta tte n  
der sud liohen  B ukow iua. [B. u. IŁ Jahrb. 1917, 
Heft 1, S. 27/52.]

Nickelerze.
N eue N ickele rzfundo  im K ro n lan d e  S a lzb u rg . 

[Oesterr.-Ung. Montan- u. Metallindustrie-Zlg. 19)7,
16. Sept., S. 6.]

Bruno Simmersbach: Dio b e rg b au lich e  E n t 
w ick lung  K an ad as m it besonderer B e riick s ich ti- 
gung  der N ickelgew innung. [Z. f. pr. Geol. 1917, 
Juli, S. 111/6.J

N ickelvorkom m en  und -y c rh iittu n g  in O n
ta r io , [Engineer 1917, 7. Scpt., S. 210/11; 14. Sept., 
S. 232/4.]

Wolframerze.
W o I tjr a m e r z e .  [Engineering 1917, 3. Aug., 

S. 128/30.
Zeitsćhriftenwneichnis nebst AbteUrzungen sieht, Seite 86 bis 88.
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Fcuerfestes Materiał.
Allgemeines.

C. E. Nesbitt und M. L. Bell: V orgeachlagono Vor- 
besserungen bei d e r H e rs te llu n g  von S ilik a s te i-  
nen.* [Met. Chun. Eng. 1917, 15. Aug., S. 181/4.]

P riifung  feuerfeB ter S teine.* fMet. Chem. Eng. 
1917, 15. Aug., S. 184/7.]

Versucho m it S ilikaB teinen. (Ir. Coal Tr. Rey. 
1917, -14. Sept., S. 279.]

Bauxit.
Friedrich Katzer: DaB B aux itvo rkom m on  yon 

Domanovio in  d e r H erzogowina.* [Z. f. prakt. Geol. 
1917, Aug., S. 133/8.]

Zlrtórn.
Z irkon ais fcu e rfe s te s  M ateria ł. [Ir. Coal 

Tr. Rey. 1917, 10. Aug., S. 140.]

Schlacken.
Hochofenschlacken.

B. Hans: R asche  F e s ts te llu n g  d e r Z erriese- 
lungsfiih igke it yon H oehofenach lackon . Behand- 
lung der Hochofenschlacken mit heiBem Wasserdampf 
zur Feststellung der Zerrieselungsfahigkeit. [Tonind.-Zg. 
1917, 29. Sept., S. 761/2.]

B eton aus H oohofensch lacke. [Bet. u. E. 1917,
4. Sept., S. 195/0.]

Werksbeschreibungen.
B cdeu tendc  K rieg sb ed a rf he rs te llo n d e  aus- 

land ische Werke.* Von Vickera bei Middelsbrough.* 
Die Munitionswcrkstatten der American Brake Shoo and 
Foundry Co. in Erie. [Werkz.-M. 1917, 15. Aug., S. 297/9; 
15. Sept., S. 337/40.]

Feuerungen.
Allgemeines.

H. R. Trenkler: D as H eizungs- und S tio k sto ff- 
problcm  naoh  dem K riege. [Chem.-Zg. 1917, 4. Aug.,
& 025/7.]

Eduard R. Besemfelder: D as H eizungs- und 
S tick s to ffp ro b lem  naeh  dem K riege. [Chem.-Zg. 
1917, 15. Sept., s. 721/2; 22. Sept., S. 737/9.]

Franz Torkar: E rp ro b te r  Weg zur K ohlon- 
e r s p a r n iB .  [St. u. E. 1117, 16. Aug., S. 758/9.]

Alexander Jude: B ionnsto ffokonom ie . [Engi- 
ncering 1917, 17. Aug., S. 181£2.]

Dr. Aulmann: Feuoi un ,;sanlagen fiir Verwen- 
dung yon B renn to rf.*  [Feuerungstechnik 1917,
15. Sept., S. 281/3.]

V orbronnung, E n tg asu n g  und  V ergasung der 
Kohlon. [Rauoh u. St. 1917, Sept., S. 117/9.]

Die V orheizung yon Koks. [Z. d. Bayer. Rey.-V. 
1917, 15. Okt., S. 153/4.]

Kohlenstaubfeuerungen.
Robert J. Weitlaner: Die K o h len stau b feu e ru n g  

in  don V erein ig ten  S taa ten . [St. u. E. 1917, 6. Sept.,
5. 809/15.]

J. N. Firth: Y erw endung von Feinkohle. (Ir. 
Coal Tr. Rey. 1917, 24. Aug., S. 192/3.]

Oellouerungen.
O elfeuerungen  fiir D am pfkessel. [Ir. Age 1917,

19. Juli, S. 165.]
Gaserzeuger.

B. Sehapira: U eber die neueste  E n tw ick lung  
d e r  G aserzeuger.*  [Z. f. Dainpfk. u. M. 1917, 10. Aug.,
S. 252/53.]

Ausnutzung mlnderwertiger Brennstoffe.
Dr. Deinlein: M aflnahm en zur V erheizung

m in d erw ertig e r B ronnstoffe . [Z. d. Bayer. Rev.-V. 
1917, 30. Sept., S. 150/1.]

Dampfkesselfeuerungen.
Pradel: Neue P a te n te  auf dem G ebiote der 

D am pfkesselfeuorung.*  (Vierteljahrsbericht.) [Z. f. 
Dainpfk. u. M. 1917, 5. Okt., S. 313/6; 12. Okt., S. 324/5.] 

Y erw endung yon K oks und  K oksgrus zu r Er- 
zeugung yon D am pf. [Organ 1917, 15. Aug., S. 264/5, 
naoh Engineer 1917, Jan., S. 51.]

‘j5t.«Qng. A. Loschge: Y ersucho zu r V erfeuerung 
m in d erw ertig e r, sch lack en re ich e r F e inkoh le  auf 
W andorrosten.* [Z. d. V. d. I. 1917, 1. Sept., S. 721/6;
15. Sept., S. 760/70 ; 22. Sept., S. 787/91;]

Otto Wirmer: V ersuche zu r V erb rennung  yon 
K oksgrus auf U n terw ind -W andorro sten .*  [Z. d. 
V. d. I. 1917, 6. Okt., S. 818/24.]

W. de Wolff: E in iges iibor K oksk le in  zur Dam pf- 
koBBelfeuerung.*[ De Ingenieur 1917, 0. Okt., S. 738/43.] 

Rauehtrage.
R auchschaden  im rh e in isch -w ea tfa liach en  In - 

d u s trieg o b ie t. [Rauch u. St. 1917, Aug., S. 109/10.] 
Oefen.

G asofen auf den New S heffie ld -W erken  der 
F irm a K ayser, E llison  & Co., L td.* Zeiohnungen 
nebst kurzer Besohreibung der von der Firma Stein & 
Atkinson in London ausgefiihrten Ofenanlage. [Ir. Coal 
Tr. Rey. 1917, 7. Sept., S. 251/3.]

William J. Harris jun.: F lam m lose F eu eru n g  bei 
e iner V orzinkerei in  Ind ianopo lis .*  [Ir, Ago 1917, 
5. April, S. 832/3. GieB.-Zs>. 1917, 15. Sept., S. 285/6.] 

v. Engelhardt: A nw endung der e lek triao h en  
Oefen in  dor M cta llu rg ic , m it A usnahm e d e r de» 
Eisens. Oefen zur Reduktion yon Metallen aus ihren 
Erzen: clektrolytisohe Oefen, clektrotbermisohe Schmelz- 
ófen. Oefen zum Erhitzen, Schmelzen, Raffinieren und 
Destillieren yon Metallen: elektrische Heizofen, elek- 
trisohes SohweiBen, Loten und Sclmeiden, elektrisohe 
Sohmelzofen. [15. T. Z. 1917, 28. Juli, S. 388/9.]

Jean Escard: D ie E le k tro d e n  fiir  e lek triso h e  
Oefen. [G6n. Ciy. 1917, 4. Aug., S. 65/70; 11. Aug.,
5. 92/5.]

Krafterzeugung und -verteilung.
Kraftwerke.

Fr. Heintzenbcrg: G asm o to r und  E le k tro m o to r  
im K riege. [Dingler 1917, 8. Sept., S. 283/8.]

Dr. Yoigt: Ż ur F rago  d e r M asch inonaus-
n u tzu n g  bei p a ra lle l b e tr ie b e n e n  G roB kraft- 
werken.* [Mitteilungender Ver. d. Elektr.-Werke Nr. 200, 
1917, 1. Sept., S. 306/8.]

DampHurblnen.
B. Sehapira: Dio D am p ftu rb in e n  d e r B ergm ana- 

E le k tr iz ita ts iy e rk e  A.-G.* [Pr, Masch.-Konstr. 1917,
6. Sept., S. 181/4.]

Abwarmeverwertung.
E. Staddmann: Die Y erw ertung  d e r  A bw arm e. 

Besprochen werden: Die Yerwertung des Abdatnpfes, der 
Abgasc und des jftuhlwasssrs yon Verbrennungsmotoren 
aowie die Verwertung dar Abwarme bei Feuerungsanlagen. 
[Gcsundheits-Ingenieur 1917, 6. Okt., S. 395/7.]

A bw arm eyerw ertung  zur D am pferzeugung  
bei Bienenkorb-Kokaofen, Warmofen u. a. [Met. Chem. 
Eng. 1917, 1. Jan., S. 27/31.]

A b h itzey e rw ertu n g  zu r D am p fiiberh itzung .*  
Besohreibung einer deutschen Anlage. [Ir. Aae 1917, 
5. Anril, S 847.1

K. Schmidt: W arm cspe icher fiir A bdam pf- 
y erw ertuną .*  [Technische Blatter 1917, 30. Sept., 
S. 145/8.]

Arbeitsmaschinen.
Geblase.

Richard II. Rico und Sanford A. Moss: T u rb o 
geblase fiir H ochofen.* Vergleiohendo Erorterungen 
iiber die Wirtschaftliohkeit yon Damofturbincn und Gas-

Zeit-ichHllcnvcn*,icKnii nebst Abkurzungcn sipJiz'J5°ibi 86 bis 88.
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maschinen zur Winderzeugung fiir Hochofen auf Grund 
Ton Beobaohtungen an einem Werk mit vjer Hochofen. 
[Ir. Tr. Rev. 1917, 31. Mai, S. 1182/6.]

Krane.
Dr. Martell: S trip p e rk ran e .* tf[Z. d. V. d. I. 1917, 

25. Aug., S. 705/9.]
Hangebahnen.

Ernst Blau: E in rio h tu n g , B e tr ie b sv e rh a ltn isse  
u nd  W irtsch a f tl ie h k e i t  von E lek tro h an g eb ah n cn . 
[Bergb. u. H. 1917, 1. Aug., S. 264/6.]

Hebemagnete.
D er A llen-W cstsche H ebe-M agnet.*  [Ir, Coal 

Tr. Ker. 1917, 24. Aug., S. 195.]
Ł ast-H ebem agncte.*[G laser 1917, 1. Okt., S. 88/90.] 

Feuerlose Lokon>otlven.
J. Schwickart: F euerlo se  L okoniotiTen.* [Deut

sche StraBen- und Kleinbahn-Zeituiig 1917, 21. Juli, 
S. 325/30.]

F eu erlo se  L okom otiven.*  [Kali 1917, 1. Sept., 
S, 284/5.]

Werkseinrichtungen.
Baukonstruktionen.

Krohn: Zuliissige B eansp ruchung  von FluB- 
eisen  in B auw erken.* Besprechung der xVnforderungen 
an die Sicherheit eines Bauwerkes. Zuliissige Bean- 
spruchungen durch ruhende und durch bewegte Lasten. 
(Zentralbl. d. Bauv, 1917, 25. Aug., S. 436/9; 29. Aug., 
S. 441/4.]

Lufłfilter.
Fritz. Wellmann: U eber L u f tf il te r . [Rauch u. St. 

1917, Aug., S. 107/9.]
Klaranlagen.

O. Mohr: E n tw asse ru n g s- und  K la ran lag en  des 
H om burger W alzw erkcs der F irm a  Gebr. Stum m ,* 
[St. u. E. 1917, 6. Sept., S. 819/21.]

Roheisenerzeugung.
HochofenprozeB.

Walther Mathesius: C hem ische R eak tio n en  beim 
E rzschm elzen . Der Wert wissenschaftlicher Betriebs- 
fiihrung fiir den Hochofen. Erorterung einiger ehemischer 
Reaktionen des Hochofenprozesses. [Ir. Tr. Rev. 1917,
7. Juni, S. 1234/6.]

Henry Phelphs Howland: C hem ische R eak tio n en  
bcim E rzschm elzen . Diskussion zu Yorgenannten Aus- 
fiihningcn von Mathesius. [Ir. Tr. Rev. 1917, 14. Juni, 
S. 1291/2.]

Schw efel in der Ilocho fensch lacke . Eroiterun- 
gen iiber das Vorkommen des Schwcfcls in der Hochofen- 
schlacke und dessen Zusammenhang mit der Betricbs- 
fiihrung, [Met. Chem. Eng. 1917, 15. Aug., S. 189/90.] 

Hoehofenanlagen.
K ra fta n la g e n  fiir H ochofen- und S tah lw crke.*  

[Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 24. Aug., S. 193.]
E le k tr isc h e  R oheisenerzeugung  in  N o rrlan d . 

Kurze Mitteilung uber die neue Anlage bei 1’orjua. 
[Tek. T.. Abt. Chem. u. Bergw. 1917, 27. Juni, S. 4S/9.] 

Hochofenbau.
S ch n e lle r B au e ines H ocbofens.* Fertigstellung 

des 11. Hochofccs (500 t) nebst Winderhitzer der Cambria 
Steel Co. in 57 Tagen. [Ir. Age 1917, 26. Juli, S. 189.] 

Hochofenbetrieb,
V. S. Naoumow: C eb er die Y erw endung des 

T o rfes in  d e r In d u s trie .*  Unter anderem wird iiber 
giinstige Betriebsergebnisse der Yerwendung TOn Torf 
im Hochofenbetrieb berichtet. [Rer, de la Soc. russe de 
M ||al. 1916,1, S. 1/30. — Vgl. Rev. Met. 1917, Jan./Febr., 
S. 42/3.]

Dr. R. Vondr&ćek: Dic Z usam m ensetzung  d e r 
G ich tgase  und dic H ochofenb ilauz . Aufstellung 
der Hochofenwarmebilanz ohne Zubilfenahme der Gieht- 
gasanalyse. [Feuerungsteehnik 1917, 1. Sept., S. 269/73.]

F. M. Clcnahan: U eber die Y e rh u ttu n g  von 
O hilhow ee-E rzen im H ochofen.* [Ir. Tr. Rev. 1917,
16. Aug., S. 346/8.]

Gebl&sewind.
Arthur J. Boynton: N euerungen  im  B au der 

W inderh itzer.*  Ausfiihrliche Darstellung des Ent- 
wicklungsganges des Winderhitzers in den letzten Jahren. 
[Ir. Tr. Rev. 1917, 11. Jan., S. 155/8; 18. Jan.. S. 206/10; 
25. Jan., S. 250/8. Ir. x\ge 1917, 18. Jan., S. 202/5; 
25. Jan., S. 254/8. Vgl. St. u. E. 1914, 19. Febr., 
S. 305; 10. Dez., S. 1829.]

R. J. Wysor: N euerungen  im B au  d e r W ind- 
erh itzer,*  Diskussion nebst einigen Erganzungen zu 
vorgenanntem Aufsatz von Artur J. Boynton. [Ir. Tr. 
Rev. 1917, 25. Jan., S. 259/60.]

Frederio H  Willcox: V erg iftu n g  du roh  H och- 
ofengas.* Erorterungen iiber dio Giftigkcit des Hoch- 
ofengases und uber die Móglichkeit der Verhiitung von 
durch diese Eigenschaft herrorgerufenen Unfallen. [Ir. 
Tr. Rev. 1917. 17. Mai. S. 1075/82.]

GiełJerei.
Allgemelnes.

E. Schiitz: D ie A rb e its te ilu n g  in d e r GieBorei. 
Vorsehliige zur Errcichung einer geeigneten Arbeita- 
teilung in GieBereibetrieben. [Z. GieBereipras. 1917, 
29. Sept., S. 553/6.] j

Paul F. Kuhl: D ie M etallg ieB erei u n te r  d em 
E influB  des K riegcs.* [Z. GieBcrciprax. 1917, Nr. 6, 
S. 74/6.]

Edgar Allen Custer jr.: D ie am erikan isohen  
G ieBereien u n te r  dcm K riege. Die Entwioklung der 
amerikanischen GieBereien wahrend des Kriegcs, ihro 
Bedeutung fiir die Kriegsindustrie. [Ir. Tr. Rer. 1917,
12. April, S. 825/7.]

Anlage und Betrieb.
G ieB ereibeschreibung.*  Beschrcibung einer mit 

Birnen und Kuppelofen ausgeriisteten GieBerei, die 
roanche neuzcitliche Einrichtimgen besitzt. [Ir. Tr. Rer. 
1917, 16. Aug., S. 339/43.]

G ieBerei und A utom obilguB .* Anteil der Eisen- 
gieBerei an der Entwioklung der Automobilindustrie; Be- 
schreibung der neuen GieBerei der Buick Motor Co., 
Flint, Mich. [Ir. Tr. Rer. 1917, 24. Mai, S. 1131/9.] ^

E ine  GieBerei zu r H e rs te llu n g  t o i i  H erd - 
p la tten .*  Beschreibung einer neuen GieBerei zur Her
stellung von Herdplatten der CIeve!and Co-Operatire 
Stove Co. [Ir. Ago 1917, 19. Juli,'S. 21/4. Foundry 1917, 
Aug., S, 307/10.]

C. E. Gray: D urch  K okillenguB  h e rg e s te llte  
Ra der.* Beschreibung deB bei der Canadian Paoifio 
Railway Co. iiblichen V e r f a h r e n B  zur Herstellung von 
Radem mittels KokillenguB. [Foundry 1917, August, 
S. 297/301.]

H. KloB: D ie K upolofeneB sen und  die B ckam p- 
fung d e r G ich tflam m en  se it 1890.* [GieB.-Zg. 1917,
1. Sept., S. 257/61.]

Roheisen und Gattlerung.
Z ur B eu rte ilu n g  von R oheisen  und  GuB- 

eisen. Hinweis auf die Wichtigkeit der Beurteilung von 
Roheisen und GuBeisen nach wissenschaftlichen Grund- 
siitzen. [Z. GieBereiprax. 1917, 22. Sept., S. 537/8.]

Formstoffe,
U eber F o rm san d  fiir  S tahlgioB ereien .*  Die 

fiir Fonnsand fiir Stahlgiefiercien in Frage kommenden 
Rohmaterialien, die Eigenschaften des Formsandes und 
dessen Prtifung. [Foundry 1917, Aug., S. 312/5. — Vgl. 
auch GieB.-Zg. 1917, 15. Sept., S. 273/6.]

Modelle.
D er G ebrauch  yon M eta llfo rm en  in d e r G ieBe

rei. Kurzer Bericht nach einem im Ir. Age 1917 vom
28. Juni erschienenen Aufsatz. [Gćn. Civ. 1917, 25. Aug., 
S. 130.1
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U ober d ie  A u fb e w a h ru n g  von  M odollen .*  
Beschreibung der in  einer amcrikanischen GieBerei iib- 
lichen Aufbewahrungsmethode v o q  Modellen zur schnellon 
Wiederauffindung einzelner Stucke. [Ir. Tr. Rey. 1917,
9. Aug., S. 289/93.]

F o rm erei.
F o rm e n  y o n  G ra n a te n  fu r  d ie  f ra n z o s is c h e  

Armee.* Beschreibung des Formyerfahrens von Halb- 
etahlgranaten. Vgl. St. u. E. 1917, 22. Febr., S. 187: 
Beschreibung von hydraulischen Formmasehinen zur 
Herstellung von Handgranaten. [Ir. Tr. Rev. 1917,
12. April, S. 828/9.]

Paul Frech: U obor d a s  F o rm e n  von  Z ah n - 
rad ern .*  [GicB.-Zg. 1917, 1. Sept., S. 262/5.]

H arry II. Barclay: M ehr S o rg fa l t  bei d e r  B e 
h a n d lu n g  v o n  Y ib ra to ro n .*  Winko fur den Ent- 
wurf und die Materialauswalil von und fiir Vibratoren. 
Rechtzeitiges Oelen — Schutz gegen Verstaubung. 
[Foundry 1917, Juni, S. 249.]

F o rm m a seh in en  un d  D au erfo rm en .
E is c rn e  F o rm e n  fu r  M e ta llg iisse .*  Beschreibung 

«iner zur Herstellung von Metallgiisson dienenden eisernen 
Form m it Sandiiberkopf. [Foundry 1917, Jan., S. 28/9 
und 37.]

E in e  n eu e  F o rm m a se h in e .*  Beschreibung einer 
Formmaschine m it elektrischcr Riittel- und pneumatischcr 
Kipp- und Aushebevorriehtung. [Foundry 1917, Jan., 
S. 39.]

W. G. Armstrong: V e rb e s se ru n g e n  in  d e r  H e r 
s te l lu n g  von  K o k ille n .*  Beschreibung yerbesserter 
Konstruktion fiir Kokillen zur Herstellung von Blocken 
im Gewicht von 100 t  und mehr. [Ir. Coal Tr. Rov. 1917,
24. Aug., S. 198.]

A. Frascr: D e r  G e b ra u c h  von  K o k il le n  bei d e r  
H e r s te l lu n g  v o n  se h m ie d b a re m  E isen . [Foundry
1917, Aug., S. 303/4.]

Schm elzen.
E in flu B  d e r  T e m p e r a tu r e n  v o n  R o h - u n d  

G uB eison. Dio Bedeutung der .GieBtemperatur fiir dio 
Herstellung von Roh- und GrauguB und deron Beein- 
flussung dureh Fremdkorper. Rein praktische Winkę, 
nichts Neues. [Z. GieBereiprax. 1917, 8. Sept., S. 510/3.] 

D io G ie B te m p e ra tu r  v o n  M e ta l le n  u n d  L e g ie 
ru n g e n . Einige Erorterungen iiber dic GieBtemperatur 
Tersohiedener Metalle und Legierungen. [Centralbl. 
d. H. u. W. 1917, Nr. 20, S. 288.]

V e rb e s se ru n g c n  am  T ieg e lo fen .*  Beschreibung 
eines zum Schmelzen von Metallabfallen geeigneten 
Tiegelofens. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 14. Sept., S. 285.] 

E. Tonken: E in r io h tu n g  zum  W agon y o n  f ltts s i-  
gem  M eta li.*  Beschreibung einer Wage zur Featstellung 
des in die Pfannen abgestochenen Metalls zwecks Be- 
fitimmung des Schmelzyerlustes. [Foundry 1917, Jan., 
S. 20.]

GieBen.
E. Meyer: F o r t s e l i r i t t e  d o r G ie B ere ite ch n ik .*  

Beschreibung eines Verfahrens zur Erzeugung dichter 
Stahlblocke, das in einer fortwiihrenden Bewcgung des 
Stahles bis zu seinem Erstarren besteht. Beschreibung 
eines Formyerfahrens fiir Geschosse m it durchaus gleich- 
mafliger W andstarke. [GieBereipraxis. 1917, Nr. 5, 
fi. 59/62.]

J . J . Howell: K o n tr o l le  iib e r  d ie  A b k u h lu n g  
v o n  g eg o ssen em  M e ta li. [Foundry 1917, Aug., 
S. 297/301.]

E rz e u g u n g  g e h a r te te r  K u g o ln  f iir  H a r t -  
lu u h len .*  Beschreibung einer eisernen Form, bestebend 
aus zwei gcteiltcn Schreckschalen zur Herstellung von 
Hartkugeln. [Foundry 1917, Jan ., S. 14.]

H a n d h a b u n g  d e r  T ieg o l in  d e r  G ieB ere i. Zu- 
sammenfassung der Erfahrungcn iiber die geeignete Hand
habung der Tiegol zwecks Erreichung einer moglichst

groBen Lebensdauer und weitgehender Sicherheit der 
Arbeiter. [Foundry 1917, Aug., S. 316/8.]

SonderguB .
A. M. Fulton: E in g u B te c h n ik  boi s c h m ie d -  

b a rem  GuB.* Neuero Erfahrungcn auf dem Gebiete der 
EinguBtechnik zur Herstellung von sohmiedbaren GuB- 
stiicken. [Foundry 1917, Aug., S. 319/20.] .

H a rtg u B . Kurze Ausfiihrungen iiber Herstellung 
und Eigenschaften des Hartgusses. Nichts Ncues. [Z. 
GieBereiprax, 1917, 29. Sept., S. 556/7.]

A m e rik a n iB ch c r R o h ro n g u B . Einige Angaben 
iiber den RohrenguB in Amerika.. [Z. GieBereiprax. 1917,
1. Sept., S, 499.]

G a t t ie ru n g  f i ir  f e u e rb e s ta n d ig e n  GuB. Winkę 
fiir die Herstellung von feuerbestandigem GuB nebst An
gabe yersehicdener Gattierungen. [Z. GieBereiprax. 1917,
29. Sept., S. 558/9.]

S y n th e tis o h e r  GuB. Erorterungen iiber die Her- 
stellungsycrfahren des synthotischen Gusses m it Hilfe 
des Elektro- und des Kuppelofens. Yor- und Nachteile 
dieser beiden Verfahren. Bctraehtungen iiber die metallur- 
gische Berechtigung und dic geschichtliche Entwieklung 
der Herstellung von synthetisebem GuB. [Gćn. Ciy. 1917,
1. Sept., S. 142/4.]

Dio H e r s te l lu n g  b e a r b c i tb a r e r  G uB stiicke  
m it  I l i l f c  v o n  e is e rn e n  F o rm en .*  [Engineering 1917,
31. Aug., S. 219/20.]

N cu es V e rfa h re n  z u r  H e r s te l lu n g  v o n  s c h m ie d -  
b a rcm  GuB. Kurze Angaben iiber ein Verfahren, das 
auf der im Bau begriffcnen National Malleable Castings 
Co., CloTcland, in Anwendung kommen soli, darin be- 
stchend, daB ein Teil des im Kuppelofen gcsohmolzcnen 
Eisens in einer kleinen Birno gefrisoht und wieder m it dem 
iibrigen Materiał yereinigt wird, wobei erforderlichenfalU 
nooh eine weitere Behandlung im Elektroofen sich an- 
schlieBt. [Ir. Age 1917, 19. April, S. 967.]

Charles W. Pack: D io E n tw io k lu n g  d e s  S o h a len - 
(P ro B -) G usses.*  Aelteste historisoho Nachweise — 
Sohmelz- und GieBverfabren der alten Aegypter — D ar
stellung des Verfahrens auf Grund altagyptischer Graber- 
bilder und Wandgemiilde — Griechische BildgicBer —  Der 
V ortritt von RotguB und Bronze — Verschiedene Ver- 
fahren: Yerlorenes Wachsmodell, Tonmisohungen, Lcbm- 
formerei — Zahlreiche gute Bilder naoh alten Quellcn. 
(Forts. folgt.) [Foundry 1917, Juni, S. 237/43.]

S tah lfo rm guB .
Robert P. Łam ont: F o r ts e l i r i t te  in  d e r  H e r 

s te l lu n g  von  S ta h lg u B s tu c k e n .*  [Foundry 1917, 
Aug., S. 328/33.]

S. B. Bush: D isk u s s io n  zu  y o r g e n a n n te r  A b- 
h a n d lu n g . [Ir. Tr. Rev. 1917, 7. Juni, S. 1233.]

A. Fraser: E in ig e s  iib e r  d io  H e r s te l lu n g  yon  
S ta h lg u B s tu c k e n . [Foundry 1917, Aug., S. 304/5.] 

E rnst Blau: E in r io h tu n g ,  B e tr ie b s y e r h a l tn is s o  
u n d  W ir t s c h a f t l ic h k e i t  v o n  K lo in b e s so m e re i-  
A n lagon .*  [Bergb. u. H. 1917, 15. Aug., S. 277/9.]

W. A. Jansen: D io Y erw c n d u n g  d es  T i t a n s  fu r  
S ta h lg iisse .*  Nachweis der Yorbesscrung des Stahles 
durch Titanzusatze — Beste Zusatzformen — Titan ver- 
bindet sioh nicht m it dem Eisen, wirkt aber um so aus- 
giebiger ais Desoxyder und Bcscitiger von Gas- und 
Schlackentcilchen — Klcingefugebilder von Stahl mit 
Aluminium-, Silikat-, Schwefel- und anderen Einschliissen. 
[Foundry 1917, Jan ., S. 14/20.]

E lek tro stah lguB .
W alter Lorenz: G iisso y o n  s a u re m  u n d  b a s i-  

sohem  E lo k t r o s ta h l .  Hinweise auf dio wirtschaft- 
liohcn Yorteile des Sohmelzens im clektrisehen Ofen fiir 
FormguBzweoke. —  Zustellung des basisohen Herdes. 
Die Beschickung der Oefen. —  Regelung des Mangan- 
und Siliziumgchaltes. — Das saurc Ycrfahren. — 
Sonderheiten beider Vcrfahren. [Foundry 1917, Juni, 
S. 220/2.]
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M etailguB.
E. L. Shaner: E rz e u g u n g  von  M eta ilg u B  fiir  

E ia e n b a h n b e d a r f .*  Mitteilungen aus der Prasis der 
groCen MetallgieBerei der Pennsylvania Railroad in 
Altoona, Pa. Tageaerzcugung 30 t  MetailguB und 12 t  
WeiBguO —  Ringfonnige Anordnung von 22 Ofcnschiichten 
um einen Schornstein — GieBmaschine zum VergieBen 
von Altmetall zu Blocken — Beschreibung des Forra- 
Terfahrcns einer Reihe regclmaBig herzustellendcr schwie- 
riger Abgiiase. [Foundry 1917, Jan ., S. 1/15.]

Charles Viokera: Y o rsch liig e  f iir  inogliohe*
sp a rs a m e n  M e ta l ly c rb ra u c h .*  Die stetig steigcndei. 
Metallpreise notigen zu sparsamster Wirtsohaft. —  Graphi- 
sehe Schaubilder zur Veranschauliohung der Preis- 
steigerung seit Kriegsbeginn. — Sehon beim Entwurfe der 
Modelle ist auf Metallersparnissc Bedacht zu nehmen. — 
Winkę, um beim Schmeizen, Legieren, GieBen und bei 
W iederrerarbcitung von Abfallen sparsamst zu wirt- 
schaften, [Foundry 1917, Juni, S. 209/14.]

J. M. Batem ann: L a g c r h a l tu n g  d e r  A ltm e ta l le .  
[St. u. E. 1917, 30. Aug., S. 801.]

G uB veredelung.
A n s tre ic h m a s s e  f iir  S c h m elz - u n d  GieB- 

geriito . Angaben iiber ein P a ten t yon Borehers iiber 
geeignete Anstreichmassen fiir Sehmelz- und GieBgerate. 
[Met.-Tcchn. 1917, 22. Sept., S. 300.]

D as E m a il l ie r e n  von G uB w aren . [Z. GieBerei- 
prax. 1917, 1. Sept., S. 497/9; 8. Sept., S. 509/10.]

„ K n lo r is ie re n " ,  e in  n e u es  V e rfa h re n  z u r  H e r 
s te l lu n g  m e ta l l s e h ii tz e n d e r  U eb erz u g c , Beschrei- 
bung einca Verfahrens, Kalorisiercn genannt, zum Ucber- 
sichen von Eisen und Kupfer jnit Aluminium, wodurch 
diese Metalle aueh bei hohen Temperaturen gegen Oxy- 
dation gcschiitzt werden sollen. [GieBereipraxis 1917, 
Nr. 7/8, S. 90/1.]

W ertb e rech n u n g .
Federiek C. Moore: S e lb s tk o s te n c r m it t lu n g  in  

e in e r  k le in e n  T em p erg ieB cre i.*  Darstellung einer 
auBerst einfachen, ubersichtlichen, von einer wenig 
geubten Schreibkraft neben der gcwohnlichen Buchfiih- 
rung und Lohnaufstellung durchzufiihrenden Selbst- 
kostenermittlung. Wicdergabe einer Reihe von hierzu 
notwondigen Formularen. [Foundry 1917, Jan., S. 9/13.]

C. E. Knoeppel: W ie s ic h  E rs p a ru n g s p ra m ie n  
im  G ie B e re ib e tr ie b e  b e w a h r t h a b en . Erorterung 
Tersehiedencr Pramiensysteme, ihr Versagen und ihr 
Nutzen. Yoreeblag eines bestimmten Systems und Hin- 
weis auf andere, voraussiehtlieh Erfolg yersprechende, 
ahnlicbe Einrichtungen. [Foundry 1917, Jan ., S. 6/8.] 

S onstlges.
B. W. Bowcrs: B e s e it ig u n g  T o n  R is se n  in  S ta h l-  

g u B stiiek e ii m it H ilfe  des e le k t r i s c h e n  S tro m ca . 
(Foundry 1917, Aug., S. 300.]

Edgar Fk tcher: D e r E in f lu B  d e r  G ase  a u f  G uB 
stiick e .*  Eingebendc Erorterungen des Verhaltens der 
Gase in GuBciscn und StahlguB und deren EinfluB auf 
die Bestar.dteile des Gusses. [Ir. Tr. Rev. 1917, 15. Marz,
S. 617/21.]

Edgar A. Custer: Diskussion zu yorgenannter Ab- 
handlung. [Ir. Tr. Rev. 1917, 26. April, S. 925/6.]

W. J. Keep: F r i ih e r  g e b rfiu c h lic h e  F o rm e n  
e is e rn e r  a m e r ik a n is c h e r  Z im m erS fen .*  [Foundry
1917, Aug., S. 336/7.]

G u B eisc rn e  K lo tz e  f i ir  S tra B e n p f la s te r .*  Yer- 
wendung yon m it Beton ausgegossenen guBeisernen 
Blocken zur StraBcnpflasterung. [Z. d. V. d. I. 1917,
22. Sept., S. 795.]

E r z e u g u n g 'd e s  sc h m ie d b a r e n  E ise n s .

D lrek te  E ise n e rz eu g u rg .
A m d  Joharsson: D ire k tc  E is e n d a r s te l lu n g

naoh  dem  V c rfa h re n  Ton R. M. D aelen .*  [Tek. T., 
Abt. Chem. u. Bergw. 1917, 27. Juni, S. 46/8.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
W alzen ,

'Ja s  n eu e  S ta b e is c n w a lz w e rk  d e r  Y o u n g s to w n  
S h e e t  & T ubo  C om pany .*  [Ir. Age 1917, 5. April,
S. 834/6.]

E in  c le k t r i s c h  b e tr ie b e n e s  S ta b e is e n w a lz -  
w erk.* Kurze Beschreibung der neuen Anlage der John- 
sons Iron and Steel Company, L td., in W est Bromwich. 
[Engineer 1917, 31. Aug., S. 190.'

W alzw erk san trieb .
J i n e  neue  U m k e h rw a lz e n z u g m a sc h in e ,  aus- 

gefiihrt yon Daniel Adamson & Co., L td ., in Dukinfield. 
[Ir. Coal Tr. Rcv. 1917, 24. Aug., S. 191/2.] 

W alzw erkszubehór.
3 tratton : B e tr ie b  m e c h a n is c h  g e k u p p e l te r

E le k tro m o to re n  bei R o llg a n g s -  u n d  a h n lic h e n  
A n tr ieb e n .*  [Ir. Age 1910, 23. Nov., S. 1166/S. — Vgl. 
St. u. E. 1917, 6. Sept., S. 822.]

Howard W. Dunbar: E in r ic h tn n g  zum  S ch le ifcn  
groB cr B lech w a lzen .*  [Ir. Tr. Rey. 1917, 2. Aug.,
S. 232/4.]

H a rte n .
Otto Wawrziniok: V o rg an g o  be im  G liih cn ,

H a r te n  u n d  A n la se en  T o n  S ta h l.  [Techn. Mittei
lungen und Nachrichten 1917, 11. Aug., S. 463/5.]

Wilhelm W itt: H ii r te r c i -E in r ic h tu n g e n .*  Be- 
schreibuni; einer ir.ustergiiltig cingerichtcten Harterei.
[Wcrkz.-M. 1917, 30. Aug., S. 317/9; 15. Sept., S. 342/6.]

H iir te  r e i - E in r ic h tu n g  f i ir  e in e  W ag g o n fab rik .*  
[Ir. Ago 1917, 5. April, S. 821/2.]

E ick trisches  Schw eiflen.
Julius Sauer: S tu m p lsc h w e iB e n  s c h w ie r ig e r

Q u e r s c h n it te  u n d  sc liw er se h w e iB b a re r  S ta h l-  
s o r te n  a u f  e le k tr is c h e m  Wege.* [E. T. Z. 1917,
4. Okt., S. 485/7.]

A utogencs SchwelCen.
H. J. HannoTcr: D ie  A n w en d u n g  d es  a u to g e n e n  

S chw ciB cns bci e le k t r i s c h e n  B ah n en .*  [Ingcnioren
1917, 3. Okt., S. 471/2.]

B eizen .
M a te r ia ł  u n d  F o rm g e b u n g  y o n  B c iz ra u m e n  

u n d  B e iz b e h a l te rn .  [Centralbl. d . H. u. W. 1917, 
Nr. 24, S. 339/41.]

R o stscb u tz .
N e u e r  r o s t s i c h e r e r  U c b c rz u g . Verfahren zur 

Erzeugung eines Uebcrzugs auf Eisen u rd  Stahl, der 
gegen Rostbildung schiitzt. Bei dem Yerfahren kommt 
ein Bad zur Verwcr.dung, das dazu dient, die Metali* 
oberfliiche glcichmaBig ur.d ohr.e fehlerhafte Stellen in 
ein unlosliches basiechcB Phosphat umzuwar.deln, das, 
der Einw irkurg feuchter Luft ausgcsetzt, im weser.tlichcn 
u n T erard crt bleibt. [Centralbl. d. H. u. W. 1917, H eft 20,
5. 288.]

V e rz in k te  D a c h b le c h c . Untersuchungen iiber 
die Starkę und Bcschaffenheit alter ur.d neuer ver7.ir.ktcr 
Dachbkche. [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 10. Aug., S. 139.]

Dr. E. Krause: G a ly a n is c h e  V e rn ic k o lu n g  u n d  
ih r  E r s a tz  bc i d e r  H e r s te l lu n g  von  D r u c k p la t te n .  
Die Vernickclung von Stereotypplatten wird jetz t m it 
Erfolg dureh Eiseniibcrzuge (sog. galyanische Vcrstahlung) 
ersetzt; aueh fiir Kupfergalvan08 werden in manehen 
Fallen Eisengalyanos yerwendet [Metali 1917, 25. Sept.,
S. 252/3.]

E lse n b a h n m ate ria l.
F lu B e isen  fiir  L o k o m o tiy fe u e rk is te n .  [Ir. Coal 

Tr. Rcv. 1917, 7. Sept., S. 258.]
h r ie g s m a ie r ia l .

P, Calfas: D ie  H e r s te l lu n g  d e r  G ra n a te n  d u re h  
S c h m ie d e n  in d en  C u rtis -W e ik cn .*  [Gćn. Civ, 1917,
8. Sept , S. 149/52.]

Sonstiges.
'Xr.*3ng. E. H. Schulz: In n e re  V orgiinge be im  

P re s s e n  u n d  W alzen  uc r M e ta lle . Allgemeinłerstand-
Zcitschriftenverzeichnis nebst Abkirzungen sUhe Seile 86 bis 88.
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liche Schilderun? der Struktui vcranderur.™r! cnd damit 
zuaatnmenhangend der Fefctigkeitseigeiischaften beim 
Pressen, Walzen, Recken usw. [Metali 1917, 10. Aug., 
S. 205/10.]

John L. Cox: S c h m ie d e n , P re ss e n  o d o r W alzen  
des S ta h le s . [Ir. Coal Tr. Rev. 1917, 31. Aug., S. 227.]

Metalle und Legierungen.
M etalle .

M o ly b d a n  und  F e r ro m o ly b d a n . [Engineering 
1917, 31. Aug., S. 222/3.]

S onders tah le .
„ K o b a lto h ro m " , d ie n e u e  e n g liso h e  S c h n c ll-  

s ta h lle g ic ru n g . [Die Wcrkzeugmaschine 1917, 30. Sept., 
S. 308.]

Z u sa n im e n se tz u n g  d es S ta h ls  f iir  G eachoB - 
hiilsen. [Ir. Coil Tr. Rev. 1917, 14. Sept,, S. 287.]

Betriebsuberwachung.
W arm etech n lsch e  U n te rsu ch u n g en .

Franz Cńatok: D ie  g ra p h is e h e  E r m i t t lu n g  des 
W a rm e in h a lte s  v o n  G asen Bowie d e re n  A n w e n 
dung bei w a rm e te c h n is c h e n  B e s tim m u n g e n . [B. u.
H. 1917, 1. Aug., S. 266,9; 15. Aug., S. 279/83; 1. Sept., 
S. 307/11.]

M asch inen techn ische  U n te rsu ch u n g en .
E. Baurichter: D e r V e n tn ri-M esse r a is  S ta t io n s -  

G asm eeser.*  [J. f. Gasbel. 1917, 18. Aug., S. 421/6.]
V e rd a m p fu n g sv e rsu c h c  im  J a h r e  1916.* [Z. d. 

Bav-r. Rev.-V. 1917, 3J. Sept., S. 145/7; 15. Okt., 
S. 155/8.]

Mechanische Materialpriifung.
P ru fu n g sa n s ta lte n .

Mayntz Petersen: B e r ic h t  iib e r  d ie  T ii t ig k e i t  
d e r  S ta a t s p r i i f u n g s a n s t a l t  (in K o p e n h a g e n )  im 
J a h ro  1916/7. [Ingenioren 1917, 4. Aug., S.383/90.] 

P ru fu n g sm asc h in en .
E in e  n e u e  H iir to p rU fm a sc h in e .*  Besehreibung 

eines von Dr. Leonard Waldo gebauten leicht transportier- 
baren Apparates zur Hartebestimmung. Die Hiirte wird 
dadurch bestim m t, daB ein m it einer Stahlspitze yerschener 
Senkel aus 30 cm Hohe auf die Probe fallt und einen von 
der Hiirte abhangigen Eindruck bed'ngt, dessen Durch- 
messer m it Hilfe eines Mikroskops festgestellt wird. [Met. 
Chem. Eng. 1917, 16. Juni, S. 710.]

D. J. McAdam: M a sc h in e  z u r  P r i ifu n g  d e r  
Z ah ig k e it.*  Maschine zur Prufung der Ziihigkeit von 
Stahl und Mctallen der U. S. Naval Engineering Expcri- 
ment Station. [Ir. Age 1917, 19. Juli, S. 125.]

M a sc h in en  z u r  P ru fu n g  v o n  G uB eisen.*  All- 
gemeino Gesichtspunkte, dio bei der Prufung von GuB- 
eisen in Frage kommen. Besprechung einiger groCerer 
Priifmaschincn. [GieBerei 1917, 7. Sept., S. 161/5.1 

Z u g v ersu ch e .
Charles Vickers: Z e rre iB p ro b e n  f i ir  M e ta lle . 

Betrachtungen iiber die zwcckmiiBige Hcrstellung yon 
ZerreiBproben dureh GieBen fiir verichiędene Metall- 
legierungcn unter AusschluB yon Eisen. [Foundry 1917, 
Aug., S. 322/6.]

H S rtep riifu n g .
S5c.«3fQ- E. H. Schulz: U e b e r  d io  H a r te p r u f u n g  

Ton M c ta l le n  u n d  L eg ie ru n g e n . Erorterung der vcr- 
schiedcnen HartepriifungBverfahren, besonderes Eingehen 
auf dic Brinellmcthode unter Angabe von Hartewcrten 
einiger Metalle und Legierungen. [Metali 1917, 15. Sept.,
S 233/6.]

K erbsch lag v ersu ch e .
H. J. S tagg : K e rb s c h la g y e rs u c h e . Ergebnisse 

von Kerbschlagycrsuchen, angcstellt an in Wasser ab- 
jcschrecktom Stahl m it 1,03 %  C. Dimensior.sangabcn 
ungenugend. [Ir. Tr. Rcv. 1917, 14. Juni, S. 1293.]

J. J . Thomas: K e rb s c h la g y e rs u c h e  an  S ta h lc n .*  
Wiedergabe der Ergebnisse einer groBen Anzahl yon

Versuchcn, die im W ater Town-Arsenal m it dem Charpy- 
Hammer angcstellt wurden. Bcsohreibung yon Verbesso- 
rungen, die im Anschlull an dieso Arbeiten in der Ver- 
suchsanordnung getroffen worden sind. [Ir. Tr. Rcv. 
1917, 19. April, S. 885/6.)

M agnetische  P riifu n g .
Ch. W. Burrows: B e z ie h u n g e n  z w isc h en  m ag n e - 

t is o h e n  u n d  m e c h a n iso h e n  E ig e n s e h a f te n  von 
S ta h l.*  Zusammenstellung der wichtigsten Arbeiten 
iiber die Beziehungen zwischen magnctischen und mecha- 
nischen Eigensehaften yon Stahl und Wiedergabe der 
Ergebnisse eigener Untersuchungen des Verfassers. W ir 
werden auf den Gegcnstand noch naher eingehen. [Ir. Tr. 
Rcv. 1917, 5. Juli, S. 26/9.]

D a u a m rs u c h e .
William Mason: D a u e rv e rsu o h e . [Engineering 

1917, 23. Febr., S. 187/90; 2. Marz, S. 211/4.] 
S on d eru n te rsu ch u n g en .

Henry M. Iłowe: S tu d iu m  d e r  E ig e n s e h a f te n  
an  M e ta lle n , dio b le ib e n d e  D e fo rm a t io n e n  y e r-  
u r s a c h e n d e n  E in f l i is s c n  u n te rw o rfe n  w u rd en . 
[Amer. Soc. for testing Materials 1914, XIV. — Vgl. 
Rey. Mćt. 1917, Jan./Febr., S. 4/6.]

W. M. Corse und G. F. Comstock: A lu m in iu m - 
b ro n z e p ro b e n  u n d  ih re  B e d e u tu n g . Ergebnisse 
einer Rcihe physikalischer Proben, — Wirkunpen ver- 
schiedener Warmebehand lung,— Erm Udunpsw derstand, — 
zahlreicheKleingefUgebilder undTafeln m it Sehaulinien, — 
richtige Warmebehandlung groBer und kleincr Abgiisse. 
[Foundry 1917, Jan ., S. 21/9.] (

R. W. Bailey: D e h n b a re  M a te r ia l ie n  be i y e r -  
s c h ie d c n e r  S c h c rb e a n sp ru c h u n g .*  Das Verhaltcn 
von delmbaren Materialien unter ycrschicdcnen Soher- 
bcanspruchungen unter besonderer BerUcksiclitigung yon 
der Biegung und Ycrdrehung ausgcsetzten Stiiben. 
[Engineering 1917, 27. Ju li, S. 81/3.]

Ricliaid Moldcnke: „ S e a s o n c ra c k in g "  v o n  GuB- 
8 tiick en . Eiortcrungen uber die Ursaehen der Rifi- 
bildung (Scasoncraeking) yon GuBstucken. [Met. Chem. 
Eng. 1917, 15. Marz, S. 342.]

Metallographle.
A llgem elnes.

Dr. M, y. Schwarz: M e ta l lo g ra p h ie  u n d  V er- 
e d e lu n g s in d u s tr ie .  Die Bcdeutung der Metallographje 
in der Vcrcdclungsindustric. [Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 
1917, 8. Sept., S. 173.]

Clarcnce Estes: U e b e r s ic h t  iib e r  Z u s ta n d s -  
d iag ra m m e . Uebersichtliche graphisehe und tabcllarische 
Zusammenstellung der bisher untcrsuchten biniiren, ter- 
naren und quaternaren SyBteme. [Met. Chem. Eng. 1917,
1. Marz, S. 273/82.]

A en d eru n g  d u re h  w a rm e b eb a n d lu n g .
U e b e r  d ie  W a rm e b c h a n d lu n g  y o n  WTe rk z c u g -  

s ta h l .  Besehreibung yon VcrBuchen und deren Ergeb- 
nissen Uber die W armebehardlung yon W erkzeugstahl. 
[Ir. Tr. Rev. 1917, 9. Aug., S. 297/8.]

W. W. W ebster ur.d E. L. Patch : D ie  W a r n e -  
b ^ h a n d lu r g  y o n  A n k i rk i  t te n .*  Vjtl. St. u. E. 1917, 
27. Sept,, S. 888, wo dic betreffer.de Z< itschriftento tiz  
einen FehUr in der Literaturancabe auf weist. [Ir. Age 
1917, 11. Jan ., S. 146/9. Ir. Tr. Rev. 1917, 21. Juni, 
S. 1346,50.]

S ta h le  und  ih ro  B c h a n d lu n g . [Ir. Coal Tr. Rcy. 
1917. 27 Ju li, S. 84.1

B. Bogitch: U e b e r  d io  O b e r f ia o h c n d e fo rm a -  
t io n  y o n  bei n ie d r ig e n  T e m p e ra tu re n  g e h a r te te n  
S ta h lc n .*  [Compt. rer.d. 1915, 14. Juni, S. 768/71. — 
Vgl. St. u. E. 1915, 29. Juli, S. 790; 30. Sept., S. 1014.] 

M. Okroff: A e n d e ru n g e n  im  V olum  y o n  M c
ta l l e n  n a e h  d e r  H a r tu n g .*  |Rey. de la Sec. russe de 
Mćt. 1915, I, S. 442/55. — v glv  Rev._ J!et. 1917, 
MSrz/April, S. 85/90.]

Zeitschrillenierzeichnis ntbst Abl&rzungtn sithe Stite 86 bis 88.



■988 Stahl nnd. Eison. Zeitachriltenachau. 37. Jahrg. Nr. 43.

C. R . Hayward und S. S. Raymond: D e r E in flu B  
J e r  Z e i t  beim  A n la sse n  von  S ta h l.*  [Met. Chem. 
Eng. 1917, 15. Marz, S. 342.]

Henry M. Howe: D ie  r e rz o g e r n d e  W irk u n g  
■des M an g an s. Betraehtungen iiber dic Abhangigkeit 
der Umwandlung dea Eisens ro n  einer Modifikation in 
■die andere Tom Mangangehalt. [Ir. Tr. B er, 1917,28. Juni, 
S. 1399/1400.]

A. P orterin : U e b e r d ie  U m w a n d lu n g sg e se h w in -  
< łig k e it to ii S ta h le n  b e i d e r  E r h i t z u n g  u n d  iib e r  
d e n  sp e z if iso h e n  e le k t r i s c h e n  W id e r s ta n d  r o u  
E isen . [Compt. Tend. 1914, 6. Juli, S. 51/3.]

N. Tsohisohewsky: E in s a tz h a r tu n g  von  E is e n  
d u r o h  Bor.* Theoretisehe Betraehtungen iiber die Vor- 
gange bei der Einsatzhartung von Eisen durch Bor. 
{Engineering 1917, 18. Mai, S. 472.]

K ritisch e  P u n k te .
A p p a r a t  z u r  B e s tim m u n g  d o r  U m w a n d lu n g s-  

p u n k te ,*  Kurze Besclircibung eines Verfabreus zur Be
stimmung der Umwandlungspunkto zwecks gceigneter 
Warmebehandlung. [Met. Chem. Eng. 1917, 1. Febr., 
S. 165.]

P. Saldaou: A p p a r a t  z u r  B e s tim m u n g  d e r  k r i-  
t is o h e n  P u n k te  v o n  E ise n  u n d  S ta h l.*  Beschrei- 
bung eines Apparates zur Messung des elektrischen 
Widerstandes ro n  festen Korpern bei hohen Tempera
tu ren ; Anwendungsmoglichkeit dieses Apparates zur 
Feststellung der kritischen Punkte ron  Eisen und Stahl. 
(Rev. de la Soc. russe de Mót. 1915, I, S. 655/90. — Vgl. 
Rev. Met. 1917, Marz/April, S. 76/81.] 

S o n d e ru n te rsu ch u n g en .
Hans Arnold: D as M e ta l l s p r i tz v e r f a h r e n ,  se in e  

w is s e n s c h a f t l ic h e n ,  te c h n is c h e n  u n d  w ir t s o b a f t-  
l ic h e n  G ru n d la g en .*  Wir werden auf den Gegenstand 
nooh zuruekkommen. [Z. f. ang. Chem. 1917, 4. Sept., 
S. 200/14: U . Sept., S. 218/20.]

W itold Broniewsky: U e b o r d e n  P 'a t z  d es M a r te n -  
s i t s  im  E is e n  - K o h le n s to f f -D ia g ra m m ,*  Vcrsuche 
zur Bestimmung dea Stabilitatsgebietes ron Martensit. 
{Compt. rend. 1916, 13. Juni, S. 917/9.]

Ralph H. Sherry: K o rn w a c h s tu m  in  w eichem  
S ta h l .  ErSrterung der versohiedenen das Kornwachstum 
beeinflussenden Faktoren. [Met. Cllcm. Eng. 1917, 
15. Febr., S. 224/5.]

E. C. W. ra n  Dijk: F l ie f ib i ld e r  a u f  d e r  O b e r 
f la c h e  g e s p a n n te r  M etalle .*  Wir werden auf don 
Gegenstand noch naher eingehen. [Organ 1917, 1. Sept., 
S, 276/81,]

L. Norris: D ie  R o lle  d e s  V a n ad iu m s bei d e r  
■ S tah lh e rs to llu n g .*  [Ir. Ago 1917, 19. Ju li, S. 134/7.] 

N. P. Tclujersky und S. M ikhailorsky: T e rn a re s  
•System  E ia e n -B o r-N ic k e l.*  [R er. de la.Soc. russe 
■de Metal. 1915, I, S. 547/59. — Vgl. R er. Mót. 1917, 
Jan ./F ebr., S. 16/21.]

Chemische Prufung.
A llgem eines,

Dr. Th. Dćiring: F o r t s o h r i t to  a u f  dem  G e b ie te  
<ler M o ta lla n a ly so  im  J a h r e  1910. Allgemeines. 
Neuerungen auf dem Gebiete der Analysierung von 
Kupfer, Silber und Gold, Zink, Kadmium, Quecksilbcr, 
Aluminium, Zinn, Blei, Arsen, Antimon, Mangan, Eisen, 
Nickel und Kobalt. [Chem. Źg. 1917, 8. Aug., S. 633/5; 
15. Aug., S. 650/2.]

H. Weber: Z u r A n a ly se  r o n  E is e n  u n d  S ta h l.  
Neuere Veroffentliehungen auf dem Gebiete der Phosphor- 
bestim m im gin Eisen und Stahl. [Z, f. anal. Chem. 1917, 
H eft 8, S. 396/405.]

Jam es J. Dobbie: D ie  A u s b ild u n g  d e r  C h em ik c r. 
Auf der letzten Jahresrersam m lung des Institu te  of 
Chemistry gehaltener Yortrag. Manche Gedankcn diirften 
•auch in Deutschland Beachtung finden, [Z. f. Elektro- 
■chem. 1917, 1. Sept., S. 282/5.]

Zeitichrifttni-erzeichnit nebit A

C hem ische A p p ara te .
G. Frerichs: N eue  L a b o r a to r iu m s o f e n  fu r  Gas- 

heizung .*  [Z. f. anal. Chem. 1917, H eft 8, S. 393/6.]
Dr. G. Sohumacher: E in e  e in fa c h c  G aapum pe.*  

[St. u. E. 1917, 20. Sept., S. 860/1.]

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

E isen .
W. Pauli u. J . Matula: P h y s ik a l is c h -c h e m iso h o  

A n a ly se  d es E is e n o x y d s o ls .  [Kolloid-Ztschr. 1917, 
Aug., S. 49/63.]

P hosphor.
®t.«gng. Richard Friedrich: M e th o d e  z u r  W ied er- 

g ew in n u n g  dos m o ly b d a n s a u re n  A m m o n iu m s aus 
d en  F i l t r a t e n  d e r  P h o s p h o rb e a tim m u n g e n  im 
S ta h l  u n d  R o h e isen . Wiodorgewinnung ron  molybdiin- 
saurem Atnmonium in fester Form ro n  genilgender Rein- 
heit, oline den Umweg iibor die Molybdansiiure einzu- 
schlagen oder Losungen cinzudampfen. [Chem.-Zg, 1917,
23. Aug., S. 674.]

N ickel, C hrom .
G. Zuceari: N eu es  V e r fa h re n  z u r  r o lu m c tr i -  

so hen  B e s tim m u n g  des N ick e ls . Das Verfahren be
ruht auf der T itration m it Nitroprussidnatrium, das da* 
Niokel ais unlóslichea Nitroprussidnickel ausfallt. [Che- 
misohes Zentralblatt 1917, 5. Sept., S. 247.]

E. W. Reid: B e m e rk u n g e n  iib e r  d io  A nalys*  
r o n  g e g o sse n en  N io k e lo h ro m le g ie ru n g e n . Genauo 
Angaben iiber die Bestimmung ron Silizium, Niekel, Eison, 
Chrom, Mangan, Zink und Kohlenstoff [J . Lid. Eng. 
Chem. 1917, Mai, S. 488/90.]

Z in k .
Dr. G. Fonner und Dr. Rothschild: B e m e rk u n g e n  

z u r  S c h a f fn e rs e h e n  Z in k b e s tim m u n g sm o th o d e . 
[Z. f. anal. Chem. 1917, H eft 8, S. 384/90.]

B rennsto ffe .
Otto Nolte: U e b e r  d?*' S t ic k s to f fb e s t im m n n g  

n a c h  K jo ld a h l. (3. Mitteilung.) Dic Gegenwart ron 
gasfórmigem Schwefeldioxyd bewirkt b?im AufschluB 
organisoher Stiokstoffrerbindungen nach dem Verfahren 
ro n  Kjeldahl eine Besebleunigung. In  gleieher Weise 
wirkt das dureh Zerfall ro n  O ialsaure gebildeto Kohlen- 
dioxyd und Kohlenoxyd. [Z. f. anal. Chem. 1917, H eft 8, 
S. 391/3.1

G ase.
E. T. Gregg: E in  r o r b e s s e r te r  K o m p e n s a to r  

f i i r  G asan a ly se .*  A pparat, um bei der Gasanalyso die 
Gaamenge entsprechend der Tem peratur zu messen. 
[J. Ind . Eng. Chem. 1917, Mai, S. 528.]

J. M. Kolthoff: D ie  T i t r ic r u n g  d e r  K o h le n s a u re  
u n d  ih r e r  Salze* Bereohnung der Gleichgewiohte 
zwischen Kohlensaure und Bikarbonat einerseita und Bi- 
karbonat-Karbonat anderaeits. Aufatcllen der Neutrali- 
aationskurre der Kohlensaure ais ein- und zweibasisoh* 
Siiure. [Z. f. anorg. Chem. 1917, Bd. 100, H eft 1 u. 2, 
S. 143/58.]

Markgraf: E in ig e  s iiber Z u sa m m e n - 
s o tz u n g  u n d  E ig e n s c h a f te n  t c c h n is c h e r  G ase  fiir  
h i i t te n m a n n is o h e  Zweekc.* Zweok der Gaserzeugung, 
Heizwert, W rbrennungstemperatur, Art und Leuchtkraft 
der Flammc, Entziindungsgeschwindigkeit, Zusammen- 
setzung der Gase. Generatorgas aus Koks. Mondgas. 
Lcuchtgas. [Feuerungstechnik 1917, 15. Sept., S. 283/6.] 

W asserre in ig u n g .
Dr. A. Goldberg: Z u r K e n n tn is  d e r  r e r s c h ie d e -  

n en  f e s te n  A b s c h e id u n g s p ro d u k te  a u s  e inem  
D a m p f kesse l. Untersuohung ronKesselstein- undKessel- 
sohlammablagerungen, die einem Zweiflammrohrkessei 
nach einer Betriebszcit ron  ungefahr 4 y2 Monaten ent- 
nommen wurden. Betraehtungen uber die Bezichungen 
dieser Abscheidungen zur Besohaffenheit des Kessel- 
speisewassers und zu dem rerursaehten Kesselsohaden. 
[Chem.-Zg. 1917, 29. Aug., S. 6S3/4.]
ilnunoen sitht Seite S6 bis SS.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Der Kriegsausschufi der deutschen Industrie uber Fragen der Uebergangs- und 

der Friedenswirtschaft.
Der KriegsausschuB hielt am 18. Oktober 1917 im 

Kaisersnalo des Hotels Adlon, Berlin, eine Sitzung ab, in der 
wiehtige Fragen der Uebergangs- und der Friedenswirt- 
schaft eingehend crortert wurden.

Der Yorsitzende L andrąt a. D. M ax  R o tg e r ,  Vor- 
eitzeilder des Centralyerbandea Deutscher Industriellcr, 
begriiBt dic aus allen Teilen des Deutschen Reiches in sehr 
groBer Zahl crschicncneli Teilnehiner, und fiihrt dann in 
einercinleitenden Ansprache aus: In Handelskreisen besteht 
die Befiirchtung, daB der fast vólligen Ausschaltung in der 
Kriegszeit cino wcitgchcndo Einschniirung oder gar Aus
schaltung des Handels in der Ucbergangszcit folgen werde. 
Daraus ist ein gewisses MiBtrauen gegeniiber der Industrie 
entstanden. Dicses MiBtrauen zu beseitigen, ist in erster 
Linie Vcranlassung und Aufgabe der heutigen Versamm- 
lungv

Zu Punkt 1 der Tagesordnung sprieht darauf ais erster 
Berichterstatter Geheimrat c- k . W. B e u k e n 
berg , Generaldirektor des Phoenix, iiber I n d u s t r i e  
und H a n d e l  in d e r  U o b e rg a n n s w ir ts o h a f t .

Der Berichterstatter begriindet zuniiehst die Not. 
wendigkeit einer staatlich geregelten Uebergangswirt
schaft. Ganz abgeschen von allen anderen Schwierig
keiten, dio uns die Feinde berciten wollen, miissen unsere 
ersten Sorgen darauf gerichtct sein, wieder Nahrungs- 
mittel ins Land zu bringen, ferner Futterm ittcl zur 
Ilebung des eigenen Vichstandes. Daneben miiBten die 
I-iigcr in auslandisclicn Rohstoffcn fiir die Industrie wieder 
aufgefuhc werden. Das gelte ganz besonders von den Roh- 
stoffen, die zum Teil wieder ais vcrfeinertc Ware zur Aus
fuhr gelangen und uns dio notigen Zahlungamittel fiir 
unsere Kiiufe im Auslande liefem.

Bei dem bcschrankten Sehiffsraum sei daher Sorge 
zu tragen, daB dieso Ware zuallererst cingefUhrt werde. 
Die Riicksioht auf eine Verbesserung unserer Zahlungs- 
bilanz m acht cs auBerdem notig, daB nieht dringend 
notige Waren (Luxuswaren) fiir eine gewisse Zeit von 
der Ausfuhr ausgeschlossen oder nur auf Grund besonderer 
Antrago in mafliger Hohe zugelassen werden.

Um dieses sioherzustellen, sei naoh FriedensscliluB 
eine Ucberfiihrung der jetzt durch dic Kriegsverhaltnissu 
gebundenen W irtschaft in eine unter staatlioher Mit- 
wirkung gestellte Uełfeigangswirtsch&ft vorzunehmcn, die 
aber auf dic unbedingt notige Zeit zu b.aehranken sein 
wird. Zu dem Zweeke ist im yorigen Jahro  das Reichs- 
komniissariat fiir Uebergangswirtschaft errichtet worden. 
Das Reiehsamt des Innem  war damals iiberfullt. Sein 
Aufgabenkrcis war zu groB, daher glaubte man eine 
besondere Behorde fiir diesen Zwcck erriehten zu miissen.

Redner scluldert dann dio Zusammensetzung dea 
Kommissariats sowio dio bisherige Arbeit desselben, 
sehildert die Schwierigkeiten, die sich aus der Bildung 
einer besonderen, niclit einem Reiehsamt angeglicdcrten 
Behorde ergeben haben, und betont, daB neue Vorschlage 
fiir eine andere Regelung im Gange sind.

Im  weiteren Verlaufo geht Redner auf die Stellung 
des Handels in der Uebergangswirtschaft ein und zer- 
strcu t die Bedenken, dio sich in den Kreisen dea 
H andek geltend gemacht haben und in Zeitsehriften, in 
Beschliissen der Handelskammcrn, des Handelstages, 
besonders aueh in einer EntschlieBung des „Ehrbaren 
Kaufmanns“ und der Biirgerschaft yon Hamburg zum 
Ausdruek gekommen sind. Es handelt sich einmal um 
die B e f iiro h tu n g , daB das fast staatssozialistiseho 
System der staatlichen Regelung der Zwangssyndikate 
aueh in dic Friedenswirtschaft m it hinubergenommen 
wird und die Entwicklung des Handels wie der Industrie 
hemme oder unmoglich mache. Dic zweite G e fa h r , die

naeh Ansicht unseres Handels seine Zukunft bedrobt, 
liegt seiner Meinung naeh in den Bestrcbungen, don 
Handel zugunsten der Industrie in der Uebergangswirt
schaft auszuschalten.

Demgegcniiber zeigt Redner, daB in den bisherigen 
Verhandlungen Uber dio Uebergangswirtschaft bei allen 
Bcteiligt.cn, der Regierung, der Industrie svie tłem Handel 
selber die Ueberzeugung von der Notwendigkeit einer 
móglichst baldigen Wiedcreinsetzung des Handels in 
seine alte Stellung stets lebendig war.

In eingehender Weise stellte Redner dar, wie bei 
allen bisherigen Yerhandlungen sich eine Kontingentie- 
rung oder ein ZusammenśchluB des Handels selbor, bis auf 
ganz yereinzelte Ausnahmen, alg unmoglich erwiesen h a t. 
Eino Kontingentierung sei aber erforderlich, um bei der 
bcsehriinkten Einfuhr von Rohstoffcn jeder Industrie 
und jedem Betriebe die ihnen zukommenden E infuhr - 
mengen bzw. dic dazu erforderlichen Schiffsraume und 
Zahlungamittel zuzuweisen. Dieses konno nur durch eine 
Kontingentierung der Yerbraucher geschehen, und zwar 
auf der Grundlage des Yerbrauches in einem bestimmten 
Zeitraumc der letzten Friedenszeit. Diese Auffassung wird 
in einer Reihe vou Bcispielen fiir die yerschiedencn In- 
dustrien begrundet. Aus zwingenden Grundcn, die der 
Berichterstatter d is naheren darlegt, ist es nieht moglich, 
dem Handel allein die Einfuhr zu ubjrtragen. Wohl aber 
ist Sorge zu tragen, <laB naeh dem Kriege der Handel in 
altcr Weise beschiiftigt wird. Der Fordcrung der Aus
fuhr muB ausnahmslos jede Unterstutzung zuteil werden.

Redner sehlieBt mit den W ortcn: In d u s tr ie  u n d  
H a n d e l m iissen  z u s a m m e n a rb e ite n ,  dam it beido 
móglichst bald ihre alte Stellung in der Welt wieder- 
erlnngen. (Lebhafter Beifall.)

Zusummenfasscnd betont Redner:
1. Die Notwendigkeit einer unter staatlicher Mit- 

wirkung geregelten Uebergangswirtschaft naeh Friedcns- 
schluB liegt yor. Sie wiichst m it der liingeren Dauer des 
Krieges.

2. Die Heranschaffung der notwendigsten Lebens- 
ulid Futterm ittel sowie der Rohstoffe fiir die Industrie 
ist in erster Linie sicherzustellen. Die erforderliehe Ein- 
schrankung bedingt eine gerechte Verteilung der herein- 
kommenden Rohstoffe. Eino Kontingentierung des 
Handels fiir diesen Zweck ist aus den ycrschicdcnsten 
Grundcn niclit moglich.

3. Die Kontingentierung muB beim Verbraucher ein- 
setzen. Der Handel ist in seiner Tatigkeit yollkommen 
freizulasscn.

4. Die Sicherstellung der Yerbraucher, daB sie den 
ihnen zugebilligten Anteil aueh erhalten, wird gewfi.hr- 
leistet durch Zuweisung der zur YcrfUgung stehenden 
Zahlungs- und Transportm ittel an die Rohstoff yer- 
arbeitendc Industrie, die dieso an den sie yersorgenden 
Handel weitergeben kann. Die Verteilung mid wo notig 
der Einkauf erfolgen durch eigene Einrichtungen der 
Industrie unter Aufsicht des Staates.

5. Im ubrigen sind dem Handel und der freien Ge- 
werbetiitigkeit keine unnotigen Fesseln anzulegcn, sowohl 
hinsichtlich der Einfuhr ais namcntlich der Ausfuhr.

Ais zweiter B erichterstatter auBert Gehęinjer Kom
merzienrat W. K o p e tz k y , Vorsitzenderdes Ycrbandcsdes 
Einfuhrhandcls, Vizeprasident der Handelskammer zu 
Berlin, sich dahin, daB an sich die Beseitigung aller Kriegs- 
organisationen bei Kricgsende wiinschenswert sei, aber 
nieht ais erreichbor angesehen werden konne. W ahrend 
der Uebergangswirtschaft wird zunachst der Bedarf 
kontingentiert und die Einfuhr beschrankt werden miissen.
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Der Einkauf der Rohstoffe sollte. jedoch don Kriega- 
goBellschaften entzogen und Handel und Intlustric iiber- 
tragen werden. N u r  d e r  K a u fm a n n , d e r  e ig en e  
V e r a n tw o r tu n g  t r a g e ,  w ird den mannigfaohen und 
schwierigon Aufgabon gewachsen Bein, dio sich seiner 
Findigkeit und seiner Erfahrung ste llen  w erden.

Dsr Ab3atz dor eingofiihrtsn Rohstoffo im Inlando 
an dic yerarbeitende Industrie miiBto, soweit eine Bc- 
wirtschaftung notig iat, duroh Vcrteilungsstellen geregelt 
werden, dio von don Intoressonton unter behordlioher 
Mitwirkung zu bilden w&ren. Dio Beteiligung des Handels 
am Einfuhrgesohaft wiire zur Wiederbelebung des intor- 
nationalen Verkehra und zur Wioderaufnahmo friiherer Be- 
ziehungon unentbohrlich. Beschrankungcn irgondwelcher 
A rt sollten jedcnfalb) in der notwendigen Riieksioht auf 
Sobiffsraum und W ahrung ihre Grenze finden.

Es wird darauf folgende E n ts c h lie B u n g  oinstimmig 
angenomnicn:

Bi-hufs schleuniger Wiedcrankniipfung unserer aus- 
wartigen Handelsbeziehungen naeh dem Kriege ist ein 
eintnfftiges Zusammenwirkcn von Handel w id Industrie 
erforderlieli. Die unter staatlioher Mitwirkung zu 
regelnde Uebergangswirtschaft ist auf eino moglichst 
kurze Zeit zu bemessen; die Einfuhr soli nur soweit 
besehriinkt werden, ais der Mangel an doutsehem 
Schiffsraum und die Ruoksicht auf unsere Zahlungs- 
bilanz es hedingen.

An der Einfuhr von Rohstolfen fiir die Industrie 
ist der Handel in bisheriger Weise zu beteiligon; auoh 
die Einfuhr sonstiger Waren soli naeh Maflg&be ihrer 
Dringlichkeit dem Handel iiberlassen und ihm auch 
dafttr Schiffsraum und Valuta zur Verfiigung gestellt 
werden. Es ist Sorge zu tragen, dafl die Resehrilnkun- 
gon, denen der Handel wahrend dor Kriegszeit unter- 
worfen war, besoitigt und ihm die unbesohrankte Teil- 
nahme atu Binnenhandel sobald und soweit ais moglich 
gcsichert werde.

Die xiusfuhr soli naeh Tunlichkeit gefordert werden 
und nur insoweit Beschrankungcn unterliegon, ais es 
die eigenen Lsbsńsnotwendigkeitcn erforderlioh machen.

Dio Betiitigiińg des deutschen Handels und der 
deutsohen Industrie auf den ausliindisehen Miirkten 
soli nicht beschrankt werden.

Naeh ScliluB der Erorterungen iiber Punkt 1 der 
Tagesordnung spra«h Regierungsrat a. D. Dr. S chw oig - 
h o ffo r , M. d. A., Berlin, Geschaftsfiihrer des Kricgsaus- 
sohusses der deutschen Industrie, iiber Z w a n g ssy n d ik a to  
u n d  s t a a t l ic h o  M onopole . Wir stehen der Tatsacho 
gegeniiber, daB naoh dem Kriege i u ylelen Industriezweigen 
nicht der deutsche Einzelkanfmann den W ettbawerb mit 
dcm fremdliindischen Konkurrenten fiihren kann, sondern 
nur die in einzelnen Zweigen kartellierte Industrie. Aber 
das Ausschlaggcbendc muB sein, daB sie, wie in der 
Ericdenszeit vor dem Kriege, auf der f rc io n  EntschlieBung 
der Beteiligten boruhend dio wirtschaftliche Freiheit der 
zusarumengeschlossonen Industriegrappcn rerbiirgen. Nur 
daduroh haben sich die Syndikato und Kartelle vor dem 
Kriego zu den bedeutenden Faktoren unserer Volkswirt- 
schaft entwickeln konnen, nur dadurch werden sic naoh 
dcm Kriego die Aufgabon des wirtschaftlichen Wicdcr- 
aufbaues erfiillen konnen. Redner fiihrt Beispielc an, 
die darauf hindeuten, daB das sog, Ermachtigungsgesetz 
vom 4. August 1914 benutzt werden konnte, um m ittels 
einer au f D a u e rw irk u n g  b e re o h n e te n  Z w a n g ssy n - 
d iz ie ru n g  in dio wichtigsten Fragen der Friedenszeit 
cinzugreifen, und yerweist in diesem Zusammenhango 
auf AeuSerungen des R e io h s k a n z le r s  Dr. M io h ae lis  
gelegentlich Beines Besuches in S tu ttgart, daliingehend: 
dic Zwangssyndizicrung werde auoh naeh dem Kriego 
weiter bestehen miissen; die Einfiihrung staatlioher 
Monopole, insbesondero zwecks fiakalischer Ausnutzung 
unsercr Rohstoffyeisorgung, werde sich angesichts der 
gewaltig gosteigerten Bedurfnisso des Reichshaushaltes ais 
unumganglich erweisen. Demnach ist m it planmiifiigen

Eingriffen in das private Erwerbslcben za rechncn, dio 
auch naeh Wiodcrkchr friedlichor Zeiten wirksam blciben 
sollen.

Vor dem Kriege war es nicht der fiskalische Qo- 
siehtspunkt, sondern das aagcbliche AUgemeininteresso, 
das von politischon Parteien fiir dio Notwendigkeit der 
Monopolisierung der Erzeugung durch den S taat ins 
Fcld gcfiihrt wurde. Wenn jetz t dic Gewerksohafts- 
gruppen in einor Eingabe an den H erm  Reiohskanzler 
T osi 16. Marz d. J . dio Monopolisierung wiohtigcr In 
dustrien durchaua sympathisch begriiBt haben, so besteht 
dio ernsto Gefahr, daB infolge der f is k a lis c h o n  Ab- 
s io h te n  d e r  R o ic h s le i tu n g  auf dem Wego der Steuer- 
politik das erreieht wird, was die sozialistischen Parteien 
m it der Ueborfiihrung der bisherigon W irtschaftsordnung 
in den Zustand des Kommunismus und Kollektivismus 
erreiehen wollen. Domgcgeniibcr ist darauf liinzuwęisen, 
daB die p r iy a tw ir ta o h a f  t l io h e  Arbeit fiir Industrie 
und Lftndwirtschaft, fiir Handel und Handwerk da3 
Lcbensclcment war und ist. W urden an Stelle der p rira t- 
wirtschaftlichen Tiitigkeit staatliche Zwangsyerwaltungen 
und Monopole treten , so wurden dam it die Quellen des 
wirtschattliohen Fortschrittcs fiir allo Zweige des W irt- 
sohaftslcbens, ganz besonders aber fiir Industrie und 
Handel, yerschiittet werden.

Redner berichtet weiter iiber dio vom Kriegsamte 
in Gemeinschaft m it dem KriegsausschuB der doutschen 
Industrie goleiteteu Vorarbeitcn fiir die Z u sam m o n - 
leg u n g  in d u s t r ie l lo r  B e tr ie b e .

Im  AnschluB an dio Ausfiihrungon des Berioht- 
erstatters gibt Ministerialdirektor M u lle r  v o m  R e ie h s-  
a m t des I n n e m  die Erkliirung ab, daB an keiner Stello 
der Reichsleitung ein Zweifel dariiber besteht, daB  dio 
j e t z t  z w a n g s liiu f ig e  W ir ts o h a f t  s o b a ld  a is  irg e n d  
m o g lic h  in  f re io  B a h n o n  z u r u o k g e le i te t  werden 
miisse, Dio erwahnten Auslassungen des Reiohskanzlers 
Dr. Miohaelis diirfcn nur dahin aufgefaBt werden, daB es 
Falle geben kann, wo naeh Prufung der Einzelyorhiiltnisse 
die Frage zu erwageji ist, ob niolit d a  und dort ein Zu- 
sammenschluB notig ist, um fiir dic Notwendigkeit der 
staatlichen Einnahmen gunstigere Verhaltnisse zu schaffen. 
Eino Festlegung in dcm Sinne, daB grundsatzlich darauf 
hingesteuert werden sollte, M o n o p o le  u n d  S y n d ik a to  
zu schaffen, dio zu Steuerzweeken ausgebeutet werden 
sollten und lediglieh dem Zwecke zu dienen hatten , Stcuer- 
crtrage zu sohaffen, darf naeh der Auffassung des Herm  
Ministerialdirektors aus den AeuBerungen des Reichs- 
kanzlers nicht hcrausgelesen werden.

Unter Hinweis auf den E rnst der Finanzlage naeh 
dcm Kriego und dio Frago der Einnahmebeschaffung 
angesichts eines Jahresbedarfes yon etwa 8 Milliarden Ji 
allem zur Vcrzinsung der Kriegsschulden und Kricgslasten 
r ic h te te P ra s id c n tO c ta v io F re ih e r rv ,Z o d litz ,  M .d.A ., 
die Mahnung an dio Industrie, g e g e n iib e r  d o r G e fa h r  
d e r  S ta a ts m o n o p o le  Bich nicht auf die Abwehr zu 
beschranken, sondern p o s i t iy o  M ita r b o i t  zu leisten, 
dam it dio Intercsson der Industrie und die der gesamten 
Volkswirtschaft nicht zu Sohaden kommen, wenn zur 
Deckung des Einnahmebedarfes neuo Wego beschrittcn 
werden miissen. Der, Kampf gegen die Monopolbestrebun- 
gon muB yon dem leitenden Satze behcrrscht worden: 
dio MaBnahmen zur Stouerbeschaffung diirfcn in keiner 
Weise das W irtsohafts- und Erwerbsloben driicken und 
hindcm . (Stiirmischer Beitall.) Wiirde in dic freie E n t
wieklung des Wirtschaftslebcns m it fiakalischer Hand 
cingegriffen werden, so wiirde es auBerstandc sein, eino 
Last von 8 Milliarden Jl  jiihrlioh neben den bisherigen 
Lasten auf sich zu nehmen. Zur Kennzeichnung der bei 
der Einnahmebeschaffung kiinftig zu beschreitenden Wego 
bezieht sich Exzellenz v. Zedlitz auf den w ti r t to m b e rg i-  
so h en  F in a n z m in is te r ,  der ais notwendig bezeichnot 
habo, die ateuorliche Erhcbung yon dem Ende des wirt- 
sohaf tlichen Prozesses an dieAnf ange der Produktion, an den 
Rohstoffbezug zu yerlogen. M it d iesem  G e d a n k e n , an  
d en  w a h rs c h e in lio h  p r a k t i s c h  a n g e k n u p f t  w o rd e n
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w iirdc, m iisse  s ic h  d ic  I n d u s t r i e  e in g o h o n d  be- 
so h a ftig o n ; m it  K a t  u n d  T a t  m iisao sio  p o s i t iv  
m itz u w irk e n  s u o h c n , daC  d ie  sc h w e ren  A u fg ab o n  
dor F in a n z -  u n d  S te u c r w ir t s e h a f  t ,  d io  n a o h  dem  
K riogo a n  u n s  h o r a n tr e to n ,  so g e lo s t  w e rd en , daB 
d a b e i d ie  L e b e n s in to rc s s e n  d e r  I n d u s t r io ,  dor 
n a tio n a le n  W ir t s c h a f t  u n d  d es g a n ze n  V olkos 
g e w ah rt b lo ib o n . (Leblmfter Beifall.

Naoh einem SchluB%vort des Berichterstatters Re- 
gicrungsrats a. D. Dr. Soli w e ig h o f f e r  wird darauf die fol
gende zweite E n ts o h lic B u n g  cinstimmig angenommen: 

Der KriegsausschuB der deutsohen Industrio weist 
darauf hin, daB im Hinblick auf dio Wettbowerbsyer- 
hiiltnisso naoh dem Kriege und auf dio schwerwiegenden 
Eragen der Uobergangswirtschaft das deutsche W irt- 
sohaftslcben m it einer neuen Periodo der Entwioklung 
des Konventions- und Syndikatswesens zu reohnen 
haben wird, und daB cin engererZusammenschluB zahl- 
reieher Zweige der Gewerbet&tigkeit die Folgo der 
Kriegswirtsehaft soin wird.

Er gibt aber dor Befiirchtung Ausdruck, daB ein 
gcsctzgeberischcs Eingreifen in dieso Bewegung nur dazu 
dienen kann, den gesunden Entwicklungsgang zu henunen 
und tiefgreifende Yolkswirtschaftlicho Sohiidigungcn 
herbeizufiihrcn. In  der Ueberzcugung, daB im Intcresse 
des teohnisohen Fortschrittcs und des wirtschaftlichen 
Erfolges jedo A rt eines wirtschaftlichen Zusammen- 
aohlusses nur dem froien EntsehluB der Bctoiligten zu 
uberlassen ist, orhcbt er grundsatzlieh Einspruch gegen 
den Plan, wichtigo deutsche Wirtschaftszweigo der 
Zwangssyndiziorung und der staatlichen Monopolisie- 
rung zu unterwerfen. Es wurde hiorduroh cinerseits 
die duroh den Krieg bedingte zwangslaufige Wirtschafts- 
einrichtung auoh auf dio Friedenszeit iibertragen und 
dio Grundlago unscrer bisherigen Wirtschaftsordnung, 
dio privatwirtschaftlichc Tiitigkeit, crschuttert werden, 
anderseits dio Regicrung m it Aufgabon belastet werden, 
dio infolgo ihrer Eigonart seitens staatlicher Behorden 
nioht crfiillt werden konnen.

Bies gilt auch, wenn die Monopolisierung des Ge- 
werbes lediglich stcuerlichon Zwecken dienen sollte, 
da dio Wicderaufriehtung unseres Wirtschaftslebcns 
und der Wiederaufbau des deutschen AuBenhandels 
und dam it auch die Grundlagen unscrer Steuerkraft 
in Frage gestellt werden wurden, wenn die fiskalischen 
Gesiohtspunkto den wirtschaftlichen vorangestellt 
wurden.

D arauf sprach Dr. I le r lo ,  Geschaftsfiihrer des Kriegs- 
ausschusses der deutschen Industrie und stellyertretender 
Geschiiftsfuhrer des Bundes der Industriellen, iiber V or- 
so h la g e  d o r  I n d u s t r i e  z u r  De m o b il ni a o h u n g . 
Redncr erortert die MaBnahmen, die getroffen werden 
miissen, um am Tage des Friedenssehlusses Millionen von 
Heeres- und Hilfsdicnstpflichtigen und Tausende von 
heimkehrenden Kriegsgefangenen unscrer W irtschaft zum 
baldigen Aufbau zuzufiihren. Die D e m o b ilis ie ru n g  
unterschcidet sich von dorMobilisierung dadurch, daB bei der 
ersteren grundsatzlieh das militarische Interesse aussehlag-

E in se h ra n k u n g e n  Im  A b sa tz  der W alzw erke. — Mit
Riicksicht auf dio groBen Anforderungen, die gegenwiirtig 
an dio Walzwerke gestellt werden, hat das K r ic g s a m t 
(Kricgs-Rohstoff-Abteilung im Einverstiindnis m it der 
Bauten-Prufstcllc) angeordnet, daB mit sofortiger Giiltig- 
keit bis auf weiteres der V ersan d  a n  K o n s tr u k t io n s -  
w e r k s t a t t e n  in R .u n d eisen  (40 mm und niedriger), 
T ra g c rn  (260 mm und niedriger), U -E ise n  (200 ram 
und niedriger), T -E iso n , sowie siimtlichen Sorten W in k ę  1- 
e is e n  ru h o n  und auch die Auswalzung dieses Materials 
fiir Konstruktionswerkstiitten unterbleiben soli. Die 
Lieferung an Eiscnbetonfirmcn wird von der Sperro nicht 
beriihrt. In  ganz dringliehen Fallen sind Ausnahmen 
zulassig.

gebend sein miisse, wahrend bei der Entlassung der 
Heerespfliohtigen dio Notwendigkeiten des Aufbaues der 
durch den Krieg Yollig umgcstoBenen W irtschaftsordnung 
den militarischen Bcdurfnissen Yoranzugchen haben. Zu 
fordem  seicn vor allem Y e rh iitu ń g  von  A rb e its lo a ig -  
k e i t ,  dann so h n o lls te  Z u f iih ru n g  je d e r  A rb o its -  
k r a f t  zu der Stelle, an der sie sofort und mit dem wirt- 
schaftlich groBten Nutzen Y envertet werden konnte, und 
sohlieBlich dic Freistellung tunlichst aller K rafte, deren 
unsere W irtschaft zu ihrem Wiederaufbau bedurfe. Im 
AnschluB daran begriindete der Vbrtragendc dann im 
einzelnen dio gedruckt vorlicgenden Wiinscho der In 
dustrie fiir dic bei der Demobilisierung zu treffenden MaB
nahmen. Beriohteistatter glaubt m it ziemlicher Bestimmt- 
heit feststellen zu konnen, daB sich in der ersten Ueber- 
gangszeit auf dem Arbeitsraarkte im allgemeinen kaum ein 
Mangcl an Arbeitskriiftcn lierausstellen diirfte, daB also 
hier die Naehfrago das Angebot, namentlioh soweit be- 
stimmte Industx'ien m it hochwcrtigcn, gelemten Fach- 
arbeitem  in Betracht kamen, bei weitem iibeisteigen 
werde. Die Iluuptschwierigkcit wiirdc vielmchr darin 
bestehen, die zuriickkehrendon Kriifto moglichst schnell 
an die richtigen Stellen zu leiten, <1. h. an diejenigen 
Posten, die einmal ihrem eigenen Wunsche entspraehen, 
deren Besetzung dann aber auch im Interesse der Wirt- 
schaftlichkeit am zweekmaBigsten wiire. Nicht erfullbar 
sei der Wunsch der deutsohen A n g c B te lltc n Y c rb iin d e , 
nach osterreichischem Vorbild die Ąrbcitgeber Yon Gc- 
setzes wegen zu yerpflichten, ihre aus dcm Heere entlasso- 
nen Angestellten grundsatzlieh wieder in ihre Betriebe 
aufzunehmen. Abweichend Yon den Arbeitgcbern, dio 
unter allen Umstiinden eine groBere Arbeitslosigkeit vcr- 
meiden wollen, fordem die G e w o rk so h a fte n  grundsiitz- 
lich die sofortige Frcilassung samtlichcr Kricgstcilnehmer 
nach FriedensschluB und Yersorgung der Stellungsloscn 
durch Arbcitslosenunterstiitzung. Anscheinend sollo 
dam it auf Einfiihrung einer staatlichen Arbeitslosen- 
Ycrsiohenmg hingearbeitet werden, cin gefahrliches 
Expcriment, m it dem am allerwenigsten die Uebergangs- 
zeit belastet werden diirfe. Redncr schloB seine m it leb- 
haftem Beifall aufgcnommenen Ausfiihrungen, indem er 
den der Yersammlung Yorliegenden Entwurf einer Er- 
kliimng der Industrio zur Demobilisierung in den cin- 
zelncn Punkten orliiutcrto und begriindete.

Darauf schloB Kommerzienrat H. F r ie d r ic h s ,  Yor- 
sitzender des Bundes der Industriellcn, der inzwischen dic 
Leitung ubernommen hatte , mit herzlichem Dankc an 
die Beriohteistatter und die Tcilnehmcr die bedeutsamo 
Tagung des Kriegsaussohusses der deutschen Industrie, 
von der man sagen darf, daB sic durch dic Sicherstellung 
eines cinmiitigen Zusammeirwirkens yoii Handel und In 
dustrie bei den Aufgaben der Ucbergangswirtsohaft dem 
Vaterlando e in e  w e r tv o llo  B iirg s c h a f t  m elir fiir 
e in e  g lu e k lio h e  Z u k u n f ts e n tw io k lu n g  gebracht und 
das deutsche Volk im Sinuc des allverehrtcn Gencral- 
feldrnarschalls V. Hindcnburg au f dem  W ogo zu in n e re r  
E in ig k e it  u n d  G e sc h lo s se n h e it  e in e n  w ic h tig e n  
S c h r i t t  Y o r w a r t s  gefuhrt hat.

E isen h iitten w erk  K eu la  bel M usk au , A ctien-G esell- 
s c h a f t, K e u la -O b erlau s itz . — Wie der Bericht des Vor- 
standes m itteilt, haben sich im abgelaufencn, den Zeit- 
raum vom 1. Juli 1916. bis 30. Juni 1917 umfassenden 
Geschiiftsjahre die Herstcllunga- und die Vcreandziffem 
sowohl der GieBereien ais auoh der Maschinenfabrik der 
Gesellschaft im Ycrgleich zu den Ziffern des Yorjahres 
erhoht, wio auch der UeberschuB sich gestcigert h a t .  Der 
RohuberschuB botragtbeim GieBereibetriebc 1270201,12.14, 
beim Maschinenbaubetriebo 81 277,50 .( t ; ais UeberschuB 
aus Ackerpachten und Mieten ergibt sich ein Betrag Yon 
1901,54 J t .  Diesen insgesamt 1 359 380,16 J t  Btehen die 
Kosten fiir dic Instandsctzungsarbeitcp, fiir Erhaltung der 
Pferde und Wagen, die allgemeinen Unkosten, Steuern 
und Yersicherungen, Zinsen und Gewirmanteilo m it
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474 958,17 .K, <lic Abschreibungen mit 207 190,95 Jl 
gegenuber. Der sioh soimt ergebende UebersehuB yon 
677 225,04 ,K soli zur Tilgung des vom Vor;ahre noch 
yorhandenen Fehlbstrages gleicher Hohe yerwendet 
w e rd e n .

E schw eilcr B ergw erks-V ere in , K ohlschc ld . — Wio
der Yorstand berichtet, gelang es dem Unternehmen im 
abgelaufenen Geschaftsjahre, tro tz  der bekannten groBcn 
Schwierigkeiten den Betrieb ohne nennenswerte Storungen 
aufrećhtzuerhalton. Die Kohlenfordórung, sowie dio Her- 
stclhlhg von Koks, ■ Briketts und Nebener/.eugnissen hiclt 
sich ungefiihr auf gleieher Hohe wie im Vorjahre. Auf 
der Ćoneordiahutto war Ofen I bis Ende Februar in 
Betrieb; er wurdo m it Riieksicht auf seinen sehlechten 
Zustand und den hohen Koksyerbmuch stillgelegt und 
der ais Ersatz dienende Ofen II  ohne jede Stfirung an- 
geblasen. Die ubrigen Zweigo der Hiltlcnabteilung waren 
im ganzen Geschaftsjahro dauernd ohne griiBere Storung 
in Betrieb. Dank der Bemiihungen der ganzen Belegsehaft 
war es moglich, den Anforderungen der Abnehmer Geniigo 
zu leisten. Die Abteilung Bleiwalzwerk und Verzinkerei 
ging im Monat Noyeniber 1910 durcli Kauf an dio Mauscr- 
BChen Eisenwerko in Coln-Ehrenfeld iiber, naolidem die 
Maschincn des Bleiwalzwerkes bereits im Jahre  yorher 
zusammen mit der Beteiligung bei der Deutschen Blei- 
yerkaufsatelle an die Vereinigten Blei- und Zinnwerke, 
G. m. b. H, in Coln, abgetrcten worden waren. Dio im 
Laufe des Gcschiiftsjahres eingetretenen Erhohungen der 
Verkaufspreise fiir Kohlen, Koks und Briketts ermoglieh- 
ten bei der Bergbauabteihing nur einen teilweisen Aus- 
gleieh gegeniiber der Steigerung der Sellwtkosten, wiihrend 
dic Hiittenabteilung in erheblich hoherem MaBe zu 
dem Gesamtergebnis boitrug, ais in den Vorjahren. 
Fiir Neubauten einsehlieBlieh der Anzahlungen fiir in der 
Ausfulirung begriffene Arbeiten wurden 904 124,85 Jl yer
wendet. An Stenem , Yersicherungsbeitragen soivie fiir gc- 
meimiutZigeZweckeusw. wurden insgesamt 2325264,07 Jl 
oder 6,12 %  des Aktienknpitals verausgabt, fiir Kriegs- 
wohlfahrtapflege 1441 480 J l. Die Beteiligung bei der 
Bergwerksgeseilschaft Laura und Vereeniging in Heerlen 
ergab fiir das Geschaftsjahr 1915/16 12 %  Gewinnausteil. 
Die Ertragsrechming weist ais Anteil am Gcwinn der In -  
te r e s s e i ig o m e in s c h a f tm itd e n  V o re in ig ten  H ti tte n -

w erlten  B u rb a c h -E ic h -D u d e l in g c n  9066 136,85 Jl 
naeh, wahrend 4 000 000 Jl abgeschrieben, 00 000 .li dem 
Arbeiter - Unterstutzungs- und Beamten - Buhegehaltu- 
Schatze iiberwiesen, 100 122,72 Jl ais Belohnungen an 
Beamte und i4 i0 0 0  J l vertragsgemiiB ais Gewinnanteilo 
yergiitet, 205 014,13 Jt desgleiehen an den Aufsiehtsrat 
ausbezahlt und 3 040 000 Jt (8 % ) ais Gcwinn anjdic 
Aktienbesitzer ausgeteilt werden sollen.

G elsenk irchcncr G uB stahl- un d  E isenw orke , Gelsen
k irch en , — Das Unternehmen war, wie der Boricht des 
Vorstandes feststellt, wiihrend des ganzen Geschiiftsjahres 
1916/17 in siimtlichen Butrieben bis zur Grenze der 
Leistungsfiihigkeit bcachaftigt. Im Novcmber 1916 er- 
warb die Gesellschaft das S ta h lw e rk  K r ie g e r  (A.-G.) 
in Diisseldorf-Oberkassel; ui Verbindung hierm it wurde 
das A k t ie n k a p i ta l  von 3% au f 4 y2 M illio n e n  Jl 
e rh o h t  uud der ais Aufgeld crziolte Gewinn der gesetz- 
lichen Riicklage zugefiihrt. Die Ausgaben fiir soziale Fiir- 
sorge betrugen in der Berichtszeit 1 092 000 J t .  Fiir Neu* 
bauten, Erweiterungen und Neuanschaffungen zeigt der 
AbsehluB einen Zugang yon 1 705 242,24 J t .  Die Ertrags- 
reehnung weist neben 445 437,90 J t  Gewinnvortrag und 
156 885,06 J t  Zinseiiuiahinen einen Betriebsgewinn yon 
9 845 224,26 J t  naeh ; diesen Erlosen stehen 1 019 957,11 J t  
allgemeine Unkosten und Zinsen fur Sclmldyorschreibun- 
gen, 2 329 503,S0 J t  fiir allgemeine Wiedcrherstellungs- 
arbeiten, 599 901,46 Jt Abgiinge durcli Abnutzung und
1 030 096,59 J t  Abschreibungen gegeniiber. Der somit 
yerbleibendo Reingewinn von 5 468 088,25 Jl soli wio 
folgt Verwendung finden: Sonderriioklage einsohl. Kriegs- 
gewinnsteuer 3 000 000 ,K. Riicklage fiir Zinsbogcnsteuor
25 000 J t ,  Riicklago fiir BUrgsohaften 95 000 J t ,  Gowinn- 
anteil des Aufsiehtsriites 246 176,13 J t ,  Sonderyergiitung 
an Vorsta.nd und Beatnto 450 000 J t ,  (25% ) Gewinnaus
teil 1 125 000 J l, Yortrag auf neue Rechnung 526 912,12 J t .  
— Wie der Bericht zum Schlusse noch bamerkt, haben 
sich die Erwarturigen, die man auf dic Angliedcrung des 
Stahlwerks Krieger gesetzt hat, erfUllt; das dam it er- 
worbene Geliinde von iiber 50 Morgcn sohafft dem U nter
nehmen ltaum , um dio infolge von Liefcrungsverpflich- 
tungen notwendig gewordenen Neubauten auszufiihren, 
und diese wiederum bedeuten eine wesentliche Erhohung 
der Leistungsfiihigkeit Je r  Werke.

Yereins-Nachrichten.
Verełn deutscher Eisenhiittenleute.

F 0 r die V erelnsbllcherel sind  e ln g e g a n g e n :
(Die Etonender ron Geachenken alnd mit einem * bezelchnct.)

=  D is s e r ta t  io n en . =
A n d e rse n , F r id t jo f :  Uelx‘r die D a r s te l lu n g  einiger 

Sehwermetalle und Logierungen duroh Elektrolyse im 
SehmelzfluB. (M it3Textabb. u. 2 Taf.) Darm stadt 1916: 
J . C. Herbert’sche Hofbuohdruekcrei Naehf. (40 S.) 8°. 

Darm stadt (Techn. Hoehsehule*), St.*3ng.-Diss. 
A n w a n d te r ,  R u d o lf :  Zur K e n n tn is  der Bunsenflammo 

im Unterdruck, (Mit 19 Abb.) Miinchcn 1916: lt. Olden- 
bourg. (72 S.) 8°.

Karlsruhe (Teohn. Hoehsehule*), $l>3ng.-Diss. 
B ie l, C.: Die B e fc s tig u n g  kiinstlicher Arme. (Mit

28 Abb.) Wiesbaden: J . F. Jiergmann 1917. (36 S.) 4°. 
Karlsruhe (Techn. Hoehsehule?), $r.-3ltg.-Diss. 
(Aueh ersch. in: Archiy fiir Orthopadie, Mechano- 

therapie und Unfallehirurgie. Bd. 15, 1917, lf. 1.)
B ólim , O tto :  Rechnerisohe und experiment«lle U n te r 

s u c h u n g  der Einwirkung yon Wanderwolion-Schwin- 
gungen auf Transformator-Wicklungeu: (Mit 65 Abb.) 
Berlin 1917: Ju lius Springer. (58 S.) 4°,

Darm stadt (Techn. Hoehsehule*), Śt.«3ug--Diss. 
(Mit kleinen Kiirzungcn yeroffentlicht in : Archiy 

fiir Elektrotechnik.)
H a lb e r t s m a ,  N ic ó la as  A.: Liehttcohnische S tu d ie n . 

(Mit 115 Abb.) Leipzig: Hachmeister & Thal 1916. 
(84 S.) 8°.

Darm stadt (Techn, Hoehsehule*), Sr.-gng.-Diss.

K a rp f ,  L eo o a d ie : Kouiplexe E is e n v o rb in d u n g e n . 
Ziirich 1915: J . J . Meier. (VIII, 76 S.) 8°.

Ziirieh (Uniyersitiit), Pilił. Diss,
L e h m a n n , M. R .: P r in z ip io n  der Selbstkostenberech- 

nung auf Bleihutten. (Mit 6 Beil.) (Coblenz 1916: 
Buoiidruekcrei des Evang. Stifts St. M artin.) (VI, 
41 S.) 4°.

Aachen (Techn. Hochschulo*), 3)r.-3ing.-Diss, 
L e u e n b e rg e r ,  E .: Ueber den E in f lu B  des Siliziums und 

der Gluhdaucr auf dio meehanisch-physikalischon Eigen- 
sohaften des schmiedbaren Gusscs. (.Mit 26 Abb. im 
Text u. auf 1 Taf.) Dusseldorf: Verlag Stahleiscn m. b. H.
1916. (20 S.) 4°.

Aachen (Teohn. Hoohsehulo*), 5)r.'3Hf|.-Dis9.
(Auch ersch. in: Stahl und Eisen. 1917, Nr. 22 u. 26.) 

L u m rn e r t,  R u d o lf :  Eine neuo M e th o d e  der Bastiin- 
mung der Durchliissigkeit wasserfiihrcndor Boden- 
schiehten. (Mit 3 Abb.) Braunsohweig 1917: Friedr. 
Yioweg & Sohn. (53 S.) 8°.

Berlin (Teohn. Hoohsehulo*), 'Sr.-^ng.-Diss. 
WTa lle n b o rn , G u s ta y :  U n to rs u o h u n g  von Sohaufel- 

m atcrial fiir Dam pfturbinen, insbesondere dessen blei- 
bende Lingeniinderung nacli mehrfaoher Erwłrmung. 
(.Mit Abb., Tali. u. Schauhildern.) Wiirzburg 1916:
II. S turtz, A.-G. (60 S.) 8°.

Darm stadt (Teohn. Hoehsehule*), 35t.*3"9'-Diss. 
Z o erlo d o r, A lfre d  v o n : S tu d ie n  zur Verhuttung 

kupferhaltiger sulfidiseher Nickelerze. (Mit 22 Abb. )• 
Halle (Soalc): Wilbelm Knapp 1916. (34 S.) 4°.
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R. Durrer: Die praktische Anwendung der Metallographie in der Eisen- 

und Stahlgiefierei.

Abbildung 58. Ungelitzt. Rand.
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Abbildung GO. Gcatzt. Rand.

Abbildung 59. Ungcatzt. Mitte. Abbildung 61. Gc&tzt. Mitte.
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Abbildung 63.
G ew ohnliche Qualitiit, RohguB (Normalstab). W idmannstattensche Struktur.


