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Mit aufrichtigein Schmerzc. haben wir den Mitgliędern des Vereins deutscher Eisenhtttten- 
leute die Trauerkunde zu ubermittcln, daB unser Elirenmitglied J o h n  F r i t z ,  der Altmcister 
der nordamerikanisćhen Eisenhiittcnlcutc, am 13. Febriiar d. J. aus seinem arbeitsreichen, 
gesegneten Leben abberufen worden ist. Ein ruhiger Tod hat dcm fast Einundneunzigjahrigen
in seinem stillen Heim 
zu Bethlehem in Pcnn- 
sylvanien dic Augen 
fiir immer geschlossen.

Welche wechsclvollen 
Schicksale den deut- 
schem Stamine Ent- 
sprossenen beglcitct,und 
was er insbesondere fiir 
die Eisenindustrie der 
Yereinigten Staaten ais 
einer ihrer tiichtigsten 
und hervorragendstcn 
Yertreter geleistet hat, 
ist erst kttrzlioh auf 
diesen Blattcrn einge-
hend 
den. 
der 
Freunde

cschildcrt wor- 
von 

seiner 
hat der Ent-

Getragen 
Zuneigung

genossen aller Laridęr,. 
in denen man Eisen 
erzeugt und reekt, ge- 
nieBen diirfcn. Nacli- 
dem er noch bis in sein 
hohes Alter fiir den Be- 
ruf, dcm er in vorbild- 
licher Treue*anhing, ge- 
wirkt hatte, brach seine 
bis dahin kriiftige Ge- 
sundheit im Friihjahr 
1912 unter dcrLast der 
Jahre zusammen. Seit- 
dem krankelte er, und 
wenn er auch zeitweilig 
sich wieder etwas cr- 
holte, so siechte er doch 
trotzliebcvollsterPflege 
allmiihlich dahin.

3Iit John Fritz ist 
einer der Fithrer aiif 
dem Gebiete des Eisen- 
hiittenwesens von uns 
geschieden. Sein An- 
denken aber wird fort- 
leben im Gediichtnis

schlafene in der Zeit 
der Mu Be sich der gro
Ben Erfolgc seiner rast- 
losen Tiitigkeit erfreuen 
und, wie selten einer, die 
Yerehrung der Berufs-
seiner Zeitgenossen, und sein Naine wird einen ehrenvollen Rang einnehmen sowohl in der 
Geschichte des Eisens ais auch in den x\nnalcn unscres Yereins. Mit Stolz durften wir ihn zu 
den Unsrigen zahlen, m it W ehmut stchen wir an seinem Grabę.

Seine Ruhestatte ha t John Fritz auf dem herrlichen Fricdhofe zu Nisky gefunden, an einer 
Stelle, die er sich selbst ausgewiihlt hatte. Dort liegt er gebettet in den Httgel, zu dem des Ent- 
schlafenen eigene Schopfung hinttbergruBt, der machtige Bau der Bethlehem Steel Works.

Y e r e i n  d e u t s c h e r  E  i s e n h ii 11 e n 1 c u t  e.

Dor Yorsitzendo:
$r.=3ug. D. Sc. F. Springorum,

Kimigl. Kom m erzienrat.

Der Goschaftsfiilirer: 
E. Schrodter.
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Die Bedeutung des GieSereiwesens, d e rB eru f  desGieBerei-Ingenieurs 
und seine Ausbildung an der Technischen Hochschule.

Von Dozent i5)r.*3ng. E. L e b e r  in Breslau.

Dic Tatsache, daB mail sieli entschloB, an der 
jungsten deutschen Technischen Hochschule in 

Breslau ein selbstandiges Lehrfach fiir das GieBerei- 
wesen cinzurichten, ist ein deutlicher Hinweis, daB 
ein Umschwung in der Auffassung uber die Bedeutung 
des Giefiereiwesens fiir das Leben unserer Technik, 
Wirtschaft und K ultur eingetreten ist. Ganz ob- 
jektiv gesprochen, hatte somit m. E. die gieBerei- 
mannischc Weit Grund, fiir diese Einsiclit der lhaB- 
gebenden Kreise dankbar zu sein, iusbesondere 
Herrn Professor Simmersbach, der dic Initiative bei 
Begriindung dieses Lehrfaches gefuhrt hat,

Wenn wir kurzweg vom GieBerciwcsen śprechen, 
so miissen wir uns bewuBt bleiben, daB hiermit 
einer Abkiirzung Raum gegeben ist, die allgemein 
ilblich ist und im gewollten Sinne verstanden wird, 
jedoch nicht notwendig so verstanden zu werden 
braucht. Auch wenn wir uns auf den Ausdruck Eisen- 
und StahlgieBerei beschriinken, so bleibt immer noch 
ein Unterschied zwischen dem, was man logisch 
ais Eiscn- und StahlgieBerei bezeichnen muB, und 
tłem, was praktisch darunter verstanden wird, weil 
ja  letzten Endes kein Stttck Eisen und keiu Stiick 
Stahl, welche Form es nun immer haben mag, 
unsere Eiscnhiittcn- und GieBereibetriebe verlaBt, 
das nicht ursprunglich gegossen wiire; und doch wird 
keiner von uns den Begriff bei gutein Willen miB- 
vcrstehen. Denn in Wirklichkeit handelt es sich 
um zwei Gebiete, dic innerlich zusammengehoren, 
die sieli aber dennoch stcllcnweise und zeitweise 
von einander losgelost haben und sogar auseinander- 
gehalten werden m iissen . Hierfiir machen sich, 
vom heutigen Standpunkte aus betrachtet, zwei 
Griiiide geltend, cimnal ein geschichtlicher, der 
friiher ein saclilicher war, und das andere Mai ein 
dauernd saclilicher Grund. DaB man heute das 
EisengieBereiwesen neben der machtigen Eisen- 
huttenindustric ais etwas Selbstandiges empfindet, 
ist eben auf den Losl6sungsvorgang zuriickzufuhren, 
der mit der Erfindung der Umschmelzofen, die an 
Stelle der Hochofen traten, einsetzte und der im 
18. Jahrliundert durch dic Einfiihrung der Dampf- 
maschine verschiirft wurde. Diesem Yorgang ver- 
danken noch heute die vielen selbstiindigen Eisen* 
gieBereibetriebe ihr Dasein. Das BewuBtsein elie- 
maliger ziinftiger Zusammengeliorigkeit mit dem 
Eisenhuttenwesen ist vielerorts giinzlich geschwundcn, 
und nur der Bezug des Rohoisens von der H tttte 
erinnert noch danin. Der zweite Grund ist, wie 
gesagt, saclilicher Art und bcrechtigt auch dazu, 
eino Grenzlinie zu zielien, und zwar eine solche, 
die den Begriff Eisen- und StahlgieBerei auf den- 
jenigen Inlialt beschrilnkt, den es in der vorliegenden

Arbeit hat, die auch dem Wort GieBerei-Ingenieur 
seinen gebriiuchlichen Sinn gibt und ebenso das 
Gebiet uirigrenzt, das m it gewissen Einschrankungen 
ais selbstandiges Lehrfach aufzufassen ist. Diesen 
sachlichen Grund bildet ganz einfach das Formen 
des GuBstiickes, indem diese Tatigkeit von scliarf 
umrissener Eigenart den sonstigen formgebenden 
Arbeiten des Walzens, Pressens, Schmiedens usw. 
gegeniibergestellt wird. Das Handwerk des GieB- 
formens gibt dem GieBerciwcsen im engeren Sinne 
sein Gepriige; aus der Herstellung der GieBform 
entspringen alle weiteren Anordnungen, Eiurich- 
tungen in teclinischer und selbst organisatorischer 
Hinsicht, die es von dcm machtigen Gebiet des 
Eisenhiittenwcsens scheiden. Im GieBereibetrieb 
spiiren wir, abgesehcn von besonders gelagerten 
Einzelfallen, infolgcdessen, rein auBerlicli, sinnlich 
genommen, niehts mehr von der wuchtigen GroB- 
artigkeit der Eisenhiitte.

Aber innerlich betrachtet, werden wir hier dennoch 
bei genauerem Zusehen eine GroBe und  Bedeutung 
gewahr, die man im allgcmeinen untersehiitzt, und 
diese Bedeutung kommt am klarsten und ent- 
scliiedensten zum Ausdruck, wenn man das Eisen- 
gieBereiwesen vom wirtschaftlieh-statistischen Stand- 
punkt aus betrachtet. Es wird daher von Vorteil 
sein, einen Augenblick hierbei zu verweilen. Leider 
muB aber gesagt werden, daB die S tatistik  der 
giefiereitechnischen Erzeugnisse, namentlich im Hin- 
blick auf das Ausland, schwer zu beschaffen und sehr 
liickenhaft ist, wahrend man der Statistik der Halb- 
fabrikate und Walzeisen eine viel griiBere Sorgfalt 
zuwendet. Es wiire daher zweifellos an der Zeit 
und von groBem Nutzen, ein gleiches auch dem 
Eisen- und StahlguB zuzubilligen. In der Haupt- 
saclie muBte ich mich bei den statistischen An- 
gaben auf Deutschland beschriinken. Um einen 
annehmbaren V’ergleichsmaBstab zu besitzen, seien 
die Gesamt-Roheisenerzeugungsziffern fiir die Jahre 
1910, 1911 und 1912, soweit wie vorliegend, ins 
Gedachtnis zuriickgerufen:

Zahlentafel 1. R o h e is e n e rz e u g u n g .

OO

!

1911 | 1012
t I t

Ver. S taaten  . . . 27 740 000 24 028 000 30 203 000
D eutschland . . . 14 793 000 15 534 000117 869 000
K n a la n d .................. 10 380 213 9 874 136 ?
Frankreieh . . . . 4 001 000 4 426 000 *4 827 OOOi
Oesterreich . . . . 2 010 000 ? 1 »
R u B la n d ................. 3 040 000 ? ? —J

* Yorlaufige Zahl.
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Zahlentafcl 2. G ie B e re iro h e is e n e rz e u g u n g . Zahlentafcl 3. D e u ts c h o  G u B W a ro n e rz eu g u n g .

1910 1911

t

% der 
lloheiscn- 
erzeugung t

% Jer
lioheisen-
erzeugung

Ver. Staaten 5 344 014* 19 4 540 443* 19
Dcutschland 2 053 457 18 2 820 882 18
England — — — —

: Frankreich 606 682 15 718092 10
i Oesterreich 264 010 13 200 255 —

RuBland 382 003 12,5 _ _ —

GuBwaren 1. Sphmelzung . 
JuBwaren 2. Sóhmolzung . 
tah lfo rm g u B .......................

GuBwaren insgesam t auBer 
T em p erg u B .......................

1010

t

80 403 
2 651012 

203811**

2 995 880

1911
t

90 082 
2 823 094 

209 372**

3 188 548

Yielleicht diirfte es nicht ganz unzweckmaBig 
sein, bei der Lttckenhaftigkeit des Stoffes zum Ver- 
gleich in Zahlentafcl .2 die Erzeugungsziffern fiir 
GieBereiroheisen daneben zu stellen.

Nach den Yeroffentlichungen des Statistischen 
Amtes wurden, abgesehcn von TemperguB, den icli 
in Ermangelung der Unterlagen auf etwa 120 000 t 
schiitze, in Dcutschland dic in Zahlcntafel 3 zu- 
saminengestellten Mengen von Gufiwaren erzeugt.

Sehr niitzlich ware es natUrlich, wenn wir un- 
gefiihr wiiBten, in welche Arten von GuBwaren 
diese Ziffern sich aufteilen, schon allein, um den Wert 
annahernd bestimmen zu konnen; indessen die 
statistischen Aufzeichnungen lassen uns hier wiederum 
stark im Stich. Immerhin gelangen wir zu einiger- 
maBen angenaherten Yorstellungen. wenn wir dic 
schon erwahnte Statistik des Kaiserlichen S tatisti
schen Amtes (Zahlcntafel 4) fiir die Jahre 1909 bis 
1911 zu Ratę ziehen und eine sehr angenaherte 
Aufstellung des Yereins deutscher EisengieBereien

fiir das Jah r 1909 daneben stellen (Zahlcntafel 5).
— DaB die Aufstellung der Zahlcntafel 5 sehr mangel- 
liaft ist, geht schon aus der erheblichcn Abweichung 
gegen dic Summen der Zahlentafcl 4 hervor; os 
fehlt auBerdem dio Angabe der Erzeugung an Stahl- 
formguB. Dio Ziffer der GuBwaren m it unbe 
kanntem Verwendungszweck ist auBerordentlich 
hoch. Yor allem ist anzunehmen, daB die Ziffer 
der MaschinenguBerzeugung in W ahrheit betriieht- 
licli hoher ist. Rechnen wir noch fiir das Jahr 
1911 eine StahlformguBerzeugung** von 269 372 t  
im Werto von 90 509 000 J t f  und in Ermange- 
lung sicherer Unterlagen schatzungsweiso eine 
TemperguBerzeugung von etwa 120 000 t  im 
Worte yon rd. 48 Mili. J t  h inzu , so erhalten wir 
fiir das Jahr 1909 eine GesamtguBwarenerzeugung 
von 3332548 t  im Gesamtwerte von 6G8 475 000 Jl. 
Fiir 1910 erhalten wir unter Beriicksichtigung einer 
StahlformguBerzeugung yon 263 811 t  im W erte von 
89 695 740 AL und 115 000 t  geschatzten Tempcr- 
gusses im W erte von 46 000 000 . H, insgesamt 
3 110 886 t  GuBwaren im Werte von 617121740 J l.

Zahlentafcl 4. D e u ts c h e  G u B w a re n e rz c u g u n p

1909 1010 1911

t .li t .11 JL

,, „ ( GesehirrguB GuBwaren 1 °
1. Schmelzung } 55 425 

12 069

|  die Tonne 
> zu 
j 108,97 Jl

62 020 
18 443

} die Tonne 
J* zu 
J 87,98 J l

0 90(5 
04 970 
24 206

| die Tonne 
/ zu 
) 92,57 Jl

07 494 7 355 000 80 403 7 063 000 96 082 8 894 000

n  o ____  ( GesehirrguBGuBwaren | °
2. Schmelzung |

138 863 
351 261 

1 898 691

] dio Tonno
Ł U

) 177,18 Ji

134 714 
367 581 

2 149 317

1 die Tonne 
z ZU
) 178,90 M

125 421 
384 501 

2 330 172

) die Tonne 
}■ zu
) 183,08 ll

2 3S8 815 423 257 000 2 051 012 474 363 000 2 840 094 521 072 000

Insgesam t Graugufi 2 45 6 309 430 612 000 2 732 075 481 426 000 2 942 176 529 966 000

Zahlentafcl 5. D e u ts c h e  G u B w a re n c rz e u g u n g  
in  1909.

Bedeutungsyoll fiir unsero Betrachtuns ist nun

M asch in en g u B ................................................. 1 OOO 000
Ofen- und G e se h irrg u B ................................ ; 120 OOO I
RohrenguB............................................................i 335 OOO
Bau und K a n a l i s a t i o n ................................. j 125 000
TemperstahlguB und schm iedbarer GuB . I 115 000
Emaillierter Handelsgu B .............................i 31 000 {
S an itiitsg u B ....................................  | 19 000
GuB for chemische I n d u s t r i e ....................■ 1 200
Gufiwaren m it unbek. Verwendungszwcck ; 485 OOO

das Yerhiiltnis der gesamten GuBwarenerzeugung zu 
der Gesamterzeugung an FluB- und SchweiBeisen- 
yerkaufsmaterial. Bedient man sich zu ihrer Berech- 
nung der Yeroffentlichung des Kaiserlichen S tatisti
schen Amtes, so ergibt sich fiir das Jah r 1910 eine 
gesamte FluB- und SchweiBeisenerzeugung yon

i 2 231 200

* EinschlieBlich Ferrosilizium.
** Vgl. St. u. E. 1912. 28. Marz, S. 548. 
f  Ais m ittleren W ert fiir StahlformguB habo ich 

mangels anderer Unterlagen entsprechend der S ta tistik  
der Oberschlesischen Berg- und H uttenindustrie  in St. u. E. 
1912, 4. April, S. 591 rd. 340 JC f. d. t  angenommen.
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13155 070 t im Werte von 1 700 480 000 .11 und liir 
das Jah r 1911 eine solehe von 14 551 164 t  im Werte 
von 1 885 132 000 ./(, so daB also alles in allem fur 
das Jahr 1910 eine silmtliche Erzeugnisse der Eisen- 
hiitten- und GieBereiindustrie umschlieBende Waren- 
inenge von 16 265 9561 im W erte von 2 317 601 740 JC 
und fiir 1911 von 17 883 712 t  im Werte von 
2 553 607 000 J i anzusetzen ist.

Aus einer Gegcniiberstcllung der GieBereierzeug- 
nisse einerseits und der SchweiB- und FluBeisen- 
erzeugnisso anderseits ergibt sich alsdann fiir das 
Jah r 1911 die fiir das GicBcreiwcscn — wolilbemerkt 
im engeren Sinne — bedeutsame Tatsache, daB fiir 
beide Jahre m it zicmlicher Uebereinstimmung der 
G e w ie h ts a n te i l  d e r  g e fo rm te n  G uB w aren  an 
dem  G e s a in tu m s a tz  an Ycrkaufswarcn iiber- 
haupt rd. 19%  u n d  d e r  W e r ta n te i l  d a r a n  
25%  b e tru g .  Ferner m aeht der G u B w aren - 
u m s a tz  v o n  d e r  W a re n in e n g e  an  e is e n -  
h i i t t e n m a n n is c h e r E r z e u g u n g  im engeren Sinne 
(SehweiB- und FluBeisenwaren) ausgedriickt dem  
G e w ic h te  n a c h  23 %  u n d  dem  W e r te  n a c h  
rd . 35,5 %  aus. Fiir das Jahr 1912 haben sich 
die absoluten Zahlen wiederum um ein betriicht- 
lichcs gehoben, und dic Anteilziffern der GuBwaren- 
erzeugung haben sich gewiB nicht verschlechtert. 
Ins reehte Licht aber werden diese Ziffern erst geriickt, 
wenn man sie m it  d en  E rz e u g u n g s -  u n d W c r t -  
z i f f e rn  a n d e re r  w ic h t ig e r  l n d u s t r i e n  in V e r -  
g le ic h  stellt. W e d e r  d ic  G e s a m te rz e u g u n g s -  
m e n g e  a l le r  M e ta l lh u t te n c r z e u g n is s e ,  die 
beispielsweise im Jahre 1910 (spatere Angabcn 
liegen nicht vor) 484 000 t  im Werte von 
289 433 000 J i  ausmachte, n o ch  d ic  Z a h le n  d e r  
g e s a m te n  T e e r in d u s t r i e  o d e r  e in e r  a n d e re n  
b o d e u te n d e n  c h e m is c h - te c h n o lo g is c h e n  I n 
d u s t r i e  r e ic h e n  h e ra n . Und daB sich die soeben 
angefuhrten Wertziffern noch betrachtlich steigern, 
sobald wir Bcarbcitung oder Verfeincriing hinzu- 
rechnen, liegt auf der Hand.

Auch nach einer andern Richtung bietet ein 
Ycrgleich der verschiedenartigen Eisenerzeugnisse 
Interesse; stellt man namlich die Durchschnitts- 
werto fiir die Tonne Yerkaufsware nebeneinander, wie 
es in Zahlentafel 6 geschehen ist, so zeigt sieli, daB 
der StahlformgiiB und die GuBwaren zweiter Schniel- 
zung bei ihrem Durchschnittswert vou 336 bzw. 
186 J i ais die hochstwertigcn Erzeugnisse der 
Eisenindustrie aufzufassen sind und sie diese Stellung 
sowohl der vorhergegangenen Gattierung ais auch 
der cigentumlichen Art der Formgebung zu danken 
haben, wobei nicht zu yergessen ist, daB der Preis 
fiir die Tonne GrauguB etwa zwischen 100 und 400 JC 
schwankt.

Ein weiteres Moment, das mindestens ebenso 
scharf die Bedeutung des GieBereiwesens fiir unser 
Wirtschaftsleben und zugleich fiir unser Kiiltur- 
leben beleuchtet, ist die Zahl der bestehenden 
GieBereibetriebe und der darin besćhiiftigten Per- 
sonen. Bei der letzten amtlichen Berufs- und Be-

Zahlentafel 0. V e rk a u f s \v o r t  d e r  E is e n e r z e u g n is s e  
im  J a h r o  1911.

Ji 
t. <1. t

.u 
f. <l. t

FluBeisenrohbloeke 86,75 FluBeisenfertig-
FluBeisenhalb- erzeugnisso. . . 141,08

erzeugnisse . . . 89,12 SohweiBeisenfertig-
GuBeisen erster erzeugnisso. . . 147,99

Sohmelzung . . 92,91 GuBeisen zweitor
SchwciBeisenroh- Schmelzung . . 182,00

luppen .................. 115,00 StahlformgiiB . . 336,00

triebszahlung aus dcm Jahre 1907 ergaben sich nicht 
weniger ais 2163 Betriebe und 165 314 Pcrsoncn. 
Die erstere Zahl stiirimt m it der Summę der in der 
„GemeinfaBlichenDarstellungdesEisenhutteriwesens" 
namentlieh aufgefflhrten GieBereibetriebe ziemlich 
iiberein. (In den Vereinigten Staaten fehlten bei einer 
Betriebszahlung im Jahre 1912 nur vier GicBercien, 
um dic Zahl 6000 voll zu machen.) Wenn in ihr aucli 
cinc groBere Zahl kleiner und klcinstcr Betriebe mit- 
liiuft, so lehrt doch cin Blick in das genannte Ver- 
zeichnis, daB der groBere Teil stattliche Betriebe 
sind, dic unter Leitung eines besonderen Betricbs- 
lciters stehen. Auch hier diirfte das Verhilltniś der 
in GieBcreibetrieben beschiifligten Arbeiter (nicht 
Personen) zu den be i d e r  E i s e n v e r a r b c i tu n g  
i ib e r h a u p t  besćhiiftigten Krilftcn von Wichtigkeit 
sein. Die schon einmal erwahnte Aufstellung des 
Kaiserlichen Statistischcn Amtes gibt fiir das Jahr 
1910 alles in allem fiir in EisengieBercien, SchwciB- 
eisen und Flufieisenwerken tiitigc Arbeiter dic Zahl 
323183 an, wahrend in  E is c n g ie B e rc ic n  all;ein 
120 281 A r b e i te r ,  d. h. 37%  d e r  G e s a m tz a h l,  
Beschaftiguiig fanden, so daB, wenn wir dic Stahl- 
gieBercicn schatzungsweise einbeziehen, 4 0 %  sicher 
nicht zu liocli gegriffen ist. Wenn auch dicse Zahlen 
nicht ais crschopfend anzusehen sind, so wird ihr 
Verhaltnis zueinander schwerlich eine erhebliche 
Yerschiebung erleiden.

Weiterhin aber diirfeu wir bei einer Betrachtung 
iiber die Bedeutung des GieBereigewerbes nicht jene 
Unternelimungen auBer aclit lassen, die ilirc Erzcug- 
nisse im GieBereibetrieb absetzen. W ir wissen, 
daB schon vor langeren Jahren eine Industrie ins 
Lcben trat, die heute in Bliite steht, und dic aus
schlieBlich fiir GieBereibetriebe arbcitet. Indem 
ich nur oberflachlich diese Zahl iiberschlage, ziihle 
ich in Deutschland schon 35 solcher Unternehmcn, 
die lediglich Putzereimaschinen, Formmaschinen, 
Kupolofen, Aufbereitungsanlagen, Pfannen, Form- 
ka^ten, Formsande und sonstigen GieBereibcdarf 
liefern. Es folgt die groBe Schar derjenigen, deren 
Erzeugnisse zu einem erheblichen Bruchteil in 
GieBereien Absatz finden, der Fabriken fiir Trans
port- und Ilebezeuge, fiir PreBluftwerkzeugc, fiir 
Gebliisc und Kompressoren, fiir feuerfeste Materia- 
lien; und schlieBlieh darf das Nachstliegende nicht 
yergessen werden, daB die GieBerei doch ein Haupt- 
abnehmer der Eisenhiittenwerke ist. Auch das ist 
ohne Zweifel kennzeichnend fiir die auBerordentliche
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Eutfaltung des GicBcreiwesens, daB wir allein in 
Deutschland mindestens ein starkes Dutzend Zivil- 
iiigenieure zahlen, die ihre Kraft nur in den Dienst 
der Erbauung und Einrichtung von GieBereien ge- 
stellt haben. Weiterhin gibt es in Deutschland allein

gegangen. Heute liegen die Dinge so, daB die altcn 
Modelle, wie sie beispielsweise noch dio Ilsenburger 
und Sayner H iitte besitzen, die schiineren sind. Die 
Fortschritte, die das Kunstgewerbe, wie z. B. die 
Tischlcrei, Giirtlerei, Metalldriiclcerei, Keramik u. a..

zwei Fachvereine, dereń Mitglicdschaft sich aus. den letzten Jahren gcniacht hat, sind auf detn
Gebiete des Eisenlcunstgusscs nicht zu verspuren, 
und wenn etwas aus ihm werden soli, so muB auch

GieBereiuntcrnehmeru und -ingenieuren zusąmmcn- 
setzt, von denen ein erheblichcr Teil akademische 
Ausbildung genossen hat.

Fassen wir alle diese Arbeitskrafte, dic mittelbar 
und um nittelbar aus dem GieBereigcwerbe ihren 
Lebensunterhalt ziclien, iiberschliigig zusąmmen, 
so wird die Zahl von 200 000 heute ganz gewiB nicht 
zu hoch gegriffen sein. Was diese Ziffcrn kulturell 
bedeuten, das liiBt sich nicht mit zwei Wortcn sagen, 
und eine Erlauterung wilrdc uns zu weit fiihren. 
Doch auf zwei Puhkte moclite ich hinweisen. Ein- 
mal ist docli, wie sehon gesagt, die fragliche Industrie 
nicht allein mafigebend fiir die Lobenshaltung dieser 
200 000 Menschen, sondern auch fiir die ihrer Fa- 
milien, die m it ihren Brotgcbern zusąmmen doch, 
schlecht gercchnet, eine Gemeinschaft von sicherlich 
y2 Million Scclen bilden. Dic Entwicklung des Ge- 
werbes aber bestinnnt wiederum nicht nur ihre 
Kaufkraft fiir Lebensmittel, sondern auch fiir Bil- 
dungsmittcl, und es muB dazu bemerkt werden, 
daB der gelerntc Formcr einer der bestbezahlten 
Arbeiter ist, dessen Stundenverdienst in groBeren 
Stadten kaum unter 70 Pf. liegt und bis 1 J l  und 
mehr anstcigt, und daB Former, die im Akkord 
arbeiten, durchaus nicht selten m it Monatslohnen 
von 200 bis 250 J l  nach Hause gehen.

Die sonstigo unmittelbare Bcdeutung des GuB
eisens ais Kulturelcment kommt yielleicht nur noch 
in seinen Beziehungen zur Baukultur und ais Materia! 
zur Herstellung von Kunstgcgenstanden in Frage. 
Was den ersten Punkt anbelangt, so spielt es heute 
eine geringere Rollo ais in friiheren Zeiten, in denen 
man es fertig brachte, ganze Fassaden aus GuBeisen 
hcrzustellen in dcm jewcils bcyorzugten klassischcn 
Stil. Seitdeni dic Aestlietik des Tnigerbaues so ver- 
heiBungsvolle Anlaufe gemacht hat, ist das GuB- 
eisen stark zurttckgedrangt bzw. an den Ort ver- 
wiesen, wo es seinen inneren Eigenschaften nach 
liirigehort. GuBeisen soli hauptsilchlich auf Druck 
beaniprucht werden, und so benutzt man es heute 
im Architekturbau fast nur noch ais FuBpunkt und 
Stiitzpunkt fiir Triigcr, Pfeiler und S&ulen. Bekannt 
sind die Bemtthungen, die man aus gicBereitcch- 
nischen Kreisen macht, die guBeisernen Siiulen 
an Stelle der schmiedeiserncn wieder stiirker ein- 
zufiihren, und diese Bewcgung hat, abgcsehen von 
anderm, auch ihre innere iistlietische Berechtigung, 
da hier kein Gegensatz zwischen Form und Material- 
eigenschaft besteht; das GuBeisen ist den An- 
spriichen auf Tragkraft, die hier gestellt werden 
mussen, durchaus gcwachsen.

Der KunstguB, der einst in Bliite stand, ist, 
ebenso wic das ganze Kunsthandwerk, in den letzten 
Jahrzehnten des yorigen Jahrhunderts zuriick-

dicse Technik den AnschluB an den gewerblichen 
Kiinstler, wie wir sie auf anderen Gebieten in 
l l i c m e rs c lu n id ,  B e h re n s ,  K le in h e m p c l u. a. 
besitzen, finden.

Was sonst das GuBeisen kulturell bedeutet, das 
liegt eigentlich alles in dcm einen W ort Maschine. 
Was wiire die Maschine ohne Eisen-, Stahl- und 
MctallguB; indessen, die Maschine kulturell betrachtet, 
ist einProgramni fiir sich, das nurangedeutet werden 
kann. Sio hat uns nicht allein die neuzeitlichc 
Ziyilisation gcbracht, sondern auch den tiefstgehenden 
EinfiuB auf unsero gcsellschaftlichen, wirtschaft- 
lichen und solbst sittlichen Zustande gehabt. Sie 
steht am Tor der neuen Zeit. Bcdenkt man aber, 
welche bedeutungsyolle Rolle die Maschine nicht 
allein in wirtschaftlichcr, sondern ilberhaupt in 
kulturcller Hinsicht spielt, so muB es ein erhobender 
Gcdanke fiir den GieBereimann sein, daB fast alle 
Maschinen, die in der ganzen Weit gebaut werden, 
m it einer yerschwindendęn Ausnahmc yielleicht, 
ihren Ursprung in der GieBerei haben, daB etwas 
sehr Wesentliches daran seinem Denken und seinem 
Konnen entsprungen ist, namlich die Yerwirklichung 
der Form und das Materiał, das der Maschine Dauer 
ycrlciht.

So p la tt es yielleicht klingen mag, es bleibt dennoch 
wahr, daB der GicBereiunternchmer eine so unent- 
behrliche Rolle in der Entwicklung ćcr Zivilisatiou 
spielt wie der Fleischor und Biickcr im Alltagsleben. 
Unscre Ziyilisation ist ohno Industrie, und diese 
wiederum ohne Maschinen, d. li. ohne EisenguB, 
nicht denkbar. Und ahnlich wie man im Alltags
leben, ob m it Recht oder Unreclit, davon spriclit, 
daB jene Gewerbe, die fiir des Leibes Notdurft sorgen, 
ihr gute3 Auskoiutncn finden, so m eint man auch 
heuto noch, daB eine geschickt geleiteto Eisen- 
gicBerei ihren Mann ernahrt, und es wird nicht leicht 
fallen, diese Auffassung zu widerlegen. Jedenfalls 
aber braucht dem EisengieBereigewerbe, im ganzen 
genommen, sehon aus diesem Grunde um seine Zu- 
kunft nicht bange zu sein. Wenn der P raktiker 
immer nur seine eigene Fabrikation vor Augen hat, 
yergiBt er leicht oder bedenkt selten, was alles von 
den iibrigen Fachgenossen und Sonderfachleuten her
gestellt wird. Da ist zunachst die Landwirtschaft 
mit ihren so wichtigen Dreschmaschinen, Stroli- 
pressen, Erntcmaschinen, Pflugscharkorpern, Saat- 
maschinen, Sclirot- und Quetschniiihlen, Eggen, 
Diiiigerstreuern, Schleudeni usw., die ja  im wesent- 
lichen niclits anderes sind wie aus sauber geformten 
und geputzten GuBstiicken zusammengesetzte Korper. 
Man denko ferner an den Bau der Unzahl yon Dampf-
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maschinen, Yerbrennungsmotoren, Dampfturbinen 
aller Art, Klein- und GroBgasmaschinen, an den ge- 
waltigen Bedarf der elektrischen Industrie m it ihren 
Polgchiiusen, Magnetgestellen, Motoren usw. usw., 
an den groBartig entwickelten Bau von Werkzeug- 
maschinen, von denen manchmal eine iiber 300 t 
wiegt, an dic gewaltige Rohrenindustrie, an die 
maclitjge HartguBindustrie m it ihren Walzen, Zer- 
kleinerungsmaschinen, Panzertiirmen usw.

Das aber sind nur die Kamen einiger Mąschinen- 
gruppen. Wieyiel Tausende von Selbstandigen Ma- 
schineiłausfuhrungen fiir irgcndeine Sonderverwen- 
dung mag es geben, zu denen dann noch abermals 
Tausende von GuBstuckarten, wie GcfiiBe fiir die 
chemische Industrie, Koch- und andere Geschirre, 
Oefen, GuB fiir Bauzweeke, emaillicrte Waren, Sani- 
tatsguB und Hunderte, vielleicht Tausende von GuB- 
korpern kommcn, Iiber dereń Yerwendung man 
nichts Niiheres weiB.

Alle diese Maschinen, Apparate und Gegcnstiiiide 
leisten nun irgend einen wichtigen Dienst in unserem 
Industrie- und Kulturleben, und der Zweck, dem sie 
dienen, stelit seine genauen Anforderungen an den 
Stoff selbst und an seine Formen. Diesen An
forderungen nach zwei Seiten hat der GieBereimann 
gerecht zu werden. Mit der Yielseitigkeit und der 
Kiihnheit unserer industriellen Einrichtungen aber 
sind diese Anforderungen nicht nur vielseitiger, sie 
sind auch genauer und, was oft noch wichtiger ist, 
enger begrenzt worden, und die Bedingungen werden 
luirter ais zu irgendeiner Zeit vorher gestellt. Damit 
sage ich dem Fachmann gewiB nichts Neues, nur 
muB es in diesem Zusammenhang betont werden, 
weil damit die Stellung des GieBereimanns eine andere 
geworden ist, und zwar seine Stellung nicht ais 
Berufsmensch allein, sondern auch ais Kulturmensch; 
das ist hier das Wichtige. Zu keiner Zeit hat der 
GieBereimann so hohe Ycrantwortungen zu tragen 
gehabt wie heutzutage (man denko nur an die wich
tigen GuBteile an Flugzeugen und Kraftwagen), 
zu keiner Zeit hat er so scharfe Lieferungsbedingungen 
zu crfiillen und Gewahr zu leisten gehabt; man denke 
an die Festigkeitsyorschriften, an die einzuhaltenden 
Wandstiirken, an die Gewichtsbeschrankungen, For- 
derungen, die oft mit einer Nachdriicklichkeit, ja 
Schroffheit gestellt werden, die in gar keinem Yer- 
haltnis zu dem Wagnis der Auftragsubernahme und 
noch weniger zu den gezahlten Preisen stehen. Zu 
diesen Schmerzen aber, was hier ebenfalls nicht iiber- 
gangen werden darf, komint noch der groBte in 
Gestalt des Ausschusses, den die neidischeri Gotter 
so ungleich zu verteilen pflegen.

So hat das GieBereiwesen stiindig an wirtschaft- 
licher wie technischer Bedeutung zugenommen. 
Immer verwickelter,umfangreicher und auch schwerer 
werden die GuBteile, immer groBer werden die Be- 
triebe und die Erzeugungsziffern, immer schśirfer 
wird der Wettbewerb, immer neuen Yerwendungs- 
zwecken werden der GrauguB, der StahlguB, die 
Sonderlegierungen und nicht zuletzt der MetallguB

zugefuhrt und dementsprechend hóhere Anspriiche 
an die Formtcchnik und an die maschinellen E in
richtungen gestellt; dementsprechend wird auch 
eine wirtSchaftlichere Betriebseinrichtung, straffere 
Betriebsgliederung und scharfe Kostenrechnung ge- 
fordert und, was noch wichtiger ist, hoherwertige 
Materialeigenschaften verlangt.

Immer aber, wenn sich ein technisches Gewerbe 
in einem Zustand des Aufstieges befindet und Fach- 
fragen wie die oben gestreiften zu einer Liisung 
drangen bzw. zu unumganglichen ernsten Forde- 
rungen werden, dann fiingt man an, sie auch von 
der wissenschaftlichen Seite anzufassen. Es ergibt 
sich von selbst, daB der reine Praktiker nicht mehr 
die Sache allein machen kann; es wird notwendig, 
daB, wie Ledebur es einmal ausdriickte, „zu den 
Ilerren vom Leder sich diellerren derFedergesellen11.

Warum hat man nun im hoheren technischen 
Unterricht das GieBereiwesen solange vor anderen Ge- 
werben, dio eine bedeutend geringere Rolle spielen, 
zuriickgesetzt und setzt es heute noch zuriick? War 
es die geringe wirtschaftliche, vielleicht die geringe 
zivilisatorische oder gar die geringe kulturclle Be
deutung, die es h atte?  Ich glaube, daB wir m it der 
letzten Frage den Kernpunkt getroffen haben: Es 
liegt in der N atur der Sache, und dieErfahrung zeigt, 
daB sich vor allem solche Gebiete einer besonderen 
Gunst bei der Aufnahme ais hoheres Lehrfach er- 
freuen, die einer moglichst wissenschaftlichen, syste- 
matischen Darstellung und Behandlung zuganglich 
sind und sich durch theoretisches Durcharbeiten 
und exakte Yersuche aus sich heraus ausbauen und 
fortentwickeln lassen. So war es in den ersten Jahr- 
zehnten des verwichenen Jahrhunderts m it den 
maschinentechnischen und baufachlichen Wissen- 
schaften; dann hatten wir dasselbe Bild bei dem 
eisenhtittenmannischen Lehrfach, und so ist es heute 
bei der GieBerei. Das GieBereiwesen ist noch immer 
eines der wenigst wissenschaftlich behandelten Ge
biete, wenigstens insoweit es nicht schon von der 
Theorie des Eisens mit erfaBt wird. Es stelit heute 
da, wo etwa vor vierzig oder funfzig Jahren das 
Eisenhiittenwesen stand. Noch gehort bei ihm un- 
endlich viel mehr ureigenste Betriebserfahmng dazu 
ais auf irgendeinem andern technischen Gebiet, um 
ein fertiger Fachmann zu sein, und manche glauben 
daraus sogar die Berechtigung herleiten zu durfen, 
geringschatzig auf den gieBereimannischen Beruf 
herabzublicken, wahrend diese hohe Wichtigkeit 
der Erfahrung im GieBereifach doch eigentlich nur 
beweist, wie schwierig der Stoff ist. Was hat 
man, um nur e in  Beispiel zu nennen, nicht schon 
alles versucht, um dichten GuB herzustellen. 
Immer wieder macht die Praxis einen Strich durch 
die Rechnung. Und doch kann dieser Zustand des 
unwissenschaftlichen Arbeitens und Ausprobierens 
nicht fortdauern, durfen die Bemiiliungen nicht 
aufhoren, auf wissenschaftlichem Wege vorzudrin- 
gen. Wie vieles ist doch schon besser geworden! 
Wie viel hoheren Anspriichen ist das GuBeisen
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lieutc gewaclisen infolge der Ergebnisse wissen- 
schaftlicher Versuche und Forschungen. Das einzelnc 
kann hier nicht alles aufgezahlt werden; jedoch wer 
Augen hat zu sehen und in der Materie lebt, sieht, 
daB es sich in allen Ecken regt, die GieBereipraxis 
fiir die Wissenschaft zu erschlioBen; und daB cs an 
zahlreichen Problenien niclit fehlt, das ist bekannt 
genug.

Dennoch ist der GieBereimann von heute lcein 
Schwarzkunstler mehr, so viel ihm auch noch ver- 
borgen ist, und so viel Schwierigkeiten aucli am Wege 
liegen mijgen; er w ill nicht allein, er muB zum 
Lichte durclulringen. Diese Schwierigkeiten aber, 
die sich nicht mehr ohne "Wissenschaft bewaltigen 
lassen, dic hohe Verantwortung, die die vorwarts 
stiirmende neuzeitlichc Technik ihm auferlegt, die 
yielseitigen Anforderungen, die der Beruf an das 
Wissen und die Personlichkeit stcllcn, diese Mo- 
niente sind es, die die Meisterwirtschaft bereits fast 
ganz hinweggefegt haben, die den GieBerei-Ingenieur 
an ihre Stelle setzte und ihm eine gehobenere 
Rolle anwies, kurz, ihm die Berechtigung gaben, 
sich ais Kulturmensch hoher einzuschatzen. Allcr
dings vollzogsich dieser Vorgang langsam, und er ist 
heute noch nicht vollendet, denn unter dem raschen 
Aufschwung der Industrie wurde die wissenschaft- 
liche Behandlung des Gegenstandes zunachst noch 
Ycrnachlassigt; der Techniker, der sich aus dem 
Meisterstande heraus entwickelt hatte, und der 
Maschinentechniker mit Mittelschulbildung fand 
seincn Weg zur GieBerei. Vielfach aber wurde auch 
der akademisch gebildete Maschineningenieur, ver- 
einzelt auch derEisenhiitteningenieur in die GieBerei 
verschlagen; das erstere war meist in kleineren und 
mittleren Betrieben der Fali, wenn nicht der Besitzer 
selbst die Leitung des Betriebes ubernahm, der dann 
haufig, namentlieh dann, wenn die GieBerei mit 
einer kleinen Maschinenfabrik yerbunden war, 
maschinentechnische Ausbildung mitbrachte; der 
letztere Fali tra t ein, wenn man etwa in mittleren oder 
groBeren Betrieben der Alleinherrschaft der Meister 
satt war, besonders wenn groBere Anforderungen an 
organisatorische Tiitigkeit gestellt wurden. GroBe 
Maschinenfabriken setzten dann in die GieBerei- 
betriebe einen ihrer Maschineningenieure, Hiitten- 
werke m it GieBereibetrieb etwa einen Hochofen- 
ingenieur. Wechselten diese dann ihre Stellungen, 
so blieben sie beim GieBercifach, und so haben viele 
der heutigen fiihrenden GieBereifachleute ihre Tiitig- 
keit dem Um stand zu danken, daB sie von ihrer ur- 
sprungliclien Richtung abgedriingt wurden. Und so 
ist die Verteilung heute noch; in vielen Fiillen leitet 
der mehr oder weniger studierte Besitzer selbst seine 
GieBerei, ein groBer Teil von KleingieBereien arbeitet 
ausschlicBlich m it Meistern, ein anderer Teil mittlerer 
und auch groBerer Betriebe m it Technikern, wieder 
ein groBerer Anteil m it Akademikern ohne ursprung- 
liche Fachausbildung, und nur sehr wenige leitende 
IngenieUre sind von Haus aus GieBereifachleute. 
Es soli hier niclit daruber gerechtet werden, ob diese

Lage der Dinge gut oder schlecht ist; die meisten 
stehen auf Grund ihrer Erfahrungen und ihres Ent- 
wicklungsganges sicherlicli an ihrem Platze, die 
Frage bleibt nur, ob cs in Zukunft so weitergehen soli. 
ZahlemniiBig zu beweisen, daB es besser ware, wenn 

^albrdiejenigen, die einen gieBereitechnischen Betrieb 
leiten, auch eine entsprechende Ausbildung hiitten, 
wird in vereinzelten Fiillen durchaus moglich sein, 
im allgemeinen aber nioht. Aber kein Einsichtiger 
wird bestreiten, daB auch der Besitzer und Selbst- 
leiter einer Maschinenfabrik m it GieBerei oder der 
zukilnftige Erbe einer solchen iiber einen gewissen 
Scliatz giefiereitechnischer Kenntnisse verfiigen muB. 
Selbst der Maschineningenieur, sei es nun, daB er 
in der Praxis ais Betriebsingenieur oder ais Kon- 
stm kteur ta tig  ist, wird gut tun, wenn er sich m it 
gieBereitechnischen Kcnntnissen riistet. Nicht allein, 
daB dem Betriebsingenieur nicht eben selten auch der 
GieBereibetrieb unterstellt wird und der Mascliinen- 
konstrukteur die Anfertigung einer form- und gieB- 
gerechtcn Zeichnung verstehen sollte; mit dem 
GieBereibetrieb, aus dem allo diejenigen Apparatc 
und Maschinen heirorgehen, mit denen er sein Leben 
lang zu schaffen hat, sollte er ebensogut und ebenso- 
weit vertraut sein wie der GieBerei-Ingenieur m it der 
Maschinenkunde. Indessen hieBe es, wie es ja  auch 
hier und da geschieht, die Dinge auf den Kopf stcllcn, 
wenn man behaupten wollte, daB ein Maschinen
ingenieur in den GieBereibetrieb geliore. Solche 
Meinungen sind fiir Stellen verstandlich, auf denen 
der Beruf des GieBerei-Ingenieurs zu dem geruhigen 
Dasein eines Verwaltungsbeamten ,,verkalkt“ ist, 
in dem tagein tagaus dasselbe hergestellt und ge- 
leistet, wo jahraus jahrein 2 %  AusschuB gemacht 
wird, und wo seine Yerminderung auf 1 ,8%  ais 
persćinliches Yerdienst gefeiert wird, eino gelegent- 
liclie Terminubcrschreitung aber Chef und Meister 
sehon unruhige Niichte verursacht. Wer jedoch einen 
tieferen Blick in das unruhige Getriebe einer voll- 
beschaftigten GieBerei mit ihren IIundertenvon GuB- 
stuckarten, mit ihren eiligen, sehr eiligen und brand- 
eiligen Auftragen und ihren zahllosen Anforderungen 
getan h a t und mit erfahrcnen und gereiften Mannern 
Aussprache gepflogen hat, der weiB, daB es ohne 
einen soliden fachtechnischen Untergmnd heute nur 
unter groBen Miihen gelingt, seiner Aufgabe Herr zu 
werden, daB von einem Auslernen und Fertigwerden 
iiberhaupt nicht die Rede sein kann, und daB vor 
allem nur der in allen Siitteln gerecht ist, der, auBer 
daB er eine angemessene Bildung empfangen, sich 
den Wind eines halben oder gar eines ganzen Dutzends 
von Betrieben um die Nase hat wehen lassen. Darum 
soli der GieBereimann, so gut wie jeder andere auf- 
strebende Berufsmensch, in jiingeren Jahren nicht 
rasten, um nicht zu rosten.

Diese beiden Punkte also, die Forderungen an 
die Person und die Forderungen an die Wissenschaft, 
drangen die GieBereikunde zur Technischen Hoch
schule, auch sie will un ter Berufung auf ihre hoh 
wirtschaftliche Bedeutung einen Platz an der Sonne;
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dic Ausbildung des Giefiereimannes ist bis heute 
noch, obwohl wir schon einige Jahrzehnte giinstigster 
Entwicklung hinter uns haben, etwas vollig Un- 
geregeltes. Wie liegen denn die Dinge bei dcm 
giefiereitechnischen U ntcrricht? W ar er denn so 
ganz vernachlassigt bisher? so wird man fragen. 
Im allgemeinen ganz gewiB, an einzelnen Stellen 
nicht. An der einen oder andern Hochschule werden 
teils vortrefflichc Vortriige iiber GieBereikunde 
gehalten, aber leider noch lange nicht allgemein und, 
wenn cs gcschieht, meist nicht unter Berucksich- 
tigung aller Faktoren und m it d e r je n ig e n  E in -  
d r in g l i c h k e i t ,  die derB enif fur sein eigenstes Lehr- 
fach yerlangen kann oder muB, und zwar aus dem 
einfachen Grunde, weil es sozusagen eine physische 
Umnoglichkeit sowohl fiir den Lclirer ais auch fiir 
den Horer ist. Die groBen eisenhuttenmannischen 
Vortriige hatten  ohnedies schon eine ungeheure 
Stoffmasse zu bewaltigen, so daB hier ein richtiges 
MaBhalten und Abwagcn schon im eigenen Gebiet 
eine Kunst war. Die Gefahr wissenschaftlicher 
Ueberfutterung lag nahe, und das wurde in den letzten 
Jahren bei dem allgemeinen Anwachsen des Wissens- 
stoffes nicht besser, sondern schwieriger. W ir sehen 
das am deutlichsten daran, daB sich bereits mehrere 
Gebiete von dcm Grundstdck der EisenhiUtenkunde 
losgelost haben, wie die Metallographie und Walz- 
werkskunde. Sie konnte unmoglich den Wissens- 
stoff des ganzen GieBereiwesens noch in ihr Lehr- 
bereich hineinzwangen unter vollcr Beriicksich- 
tigung der praktischcn Erfordernisse.

Etwas Aehnliches gilt von der mechanisch- 
metallurgischen Technologie, auch sie ha t eine un- 
gewohnliche Stoffiille zu bewaltigen; ihr fiillt die 
Aufgabe zu, zuniichst allgemeine Kcnntnis der 
Metallverarbeitung und -bearbeitung zu crmoglichen. 
Zwar bictet sie auch in der speziellen Technologie 
eingehendere Darstellung von Fabrikationsverfahren, 
aber in der Yorfiihrung der v e r s c h ie d c n s tc n  
wichtigen Technologien liegt wiederum die Ein- 
engung. Es soli nicht verkannt werden, daB stellen- 
weise die GicBereitechnik gut dabei wegkommt, 
aber doch immer nur m it der durch den Charakter, 
Zweck und Umfang des Lehrgebietes gebotenen Be- 
schrankung. Das gilt in noch st&rkerem MaBe von 
der mechanischen Technologie. Alle diese Lehrfacher 
sollen keine GieBereifachlcute vorbilden und konnen 
es auch nicht. W ir erkennen das sofort, wenn wir 
uns ganz allgemein vcrgegenwartigen, um was es 
sich bei der gicBereimannischen Ausbildung handelt. 
Soviel ich sehe, um viererlei. Einmal um das Iland- 
werkliche selbst und dann um dasjenige, was ihm 
das Handwerk erst ermoglicht. Zu dem letzteren 
gehort einfach alles, was zum Bau der Anlage und 
zur inneren Ausstattung der GieBerei gehort, zum 
erstereu dic Materialuntersuchung und -behand
lung sowie alles, was damit zusammenhangt (Schmel
zen, GieBen, Putzcn, Yerschiinern) und die Form 
technik m it allem Zugehorigen fAufbereiten, 
Trocknen, Arodellherstellung). Ais drittes kommt

eine aller Fabrikation voraufgehende vorbereitende 
Tatigkeit hinzu, bei der die genaueren Bedingungen, 
unter welchen die Fabrikation vor sich gehen soli, 
also auch die Selbstkosten, festgelegt werden, 
und schlicBlich viertens eine alle Betriebszwcige 
iiberwachende, verwaltungstechnische, organisato- 
rische Beschaftigung.

Es wiirde zu weit fiihren, wollte ich ausfiihrlich 
begriinden, warum der GieBereimann die grund- 
legenden Kenntnisse nach allen vier Riclitungen 
besitzen muB; der Praktiker er Fali r t es ja  tagtaglich, 
wie notig er sie hat, und es liieBe Wasser in den Rhein 
tragen, Breiteres dariiber auszufuhren. Nur iiber die 
Frage, wie weit man in der Darstellung aller dieser 
Punkte gehen soli, konnte Zweifcl bestehen, was 
namentlich 111 bezug auf die Ausbildung nacli der 
wirtschaftliclien und organisatorischcn Seite hin gilt. 
Jedenfalls wird man sich nicht der Erkenntnis vcr- 
schlieBen, daB hier ein Gebiet vorliegt, fiir dessen 
Schwierigkeit und problematischcn Charakter zum 
mindesten der Sirin geweckt werden muBte, wenn- 
gleich auch hier gerade konkrete Kenntnisse ein 
Zurechtfinden in der Praxis ganz erheblich erleichtern 
und 111. E . sogar notig sind.

Angcsichts dieser ganz bestimmten Anforderungen, 
die aber dic Praxis je nach dem Charakter der Stellung 
in vollerem oder beschrankterem MaBe an den Fach- 
mann stellt, muB naturlich auch die Frage gestellt 
werden, auf welche Weise und wic weit dic Hoch
schule ihnen entgegenkommen kann.

Zuniichst war die Rede vom Bau und der An- 
ordnung der GieBerei. Das Gebiet besitzt, wie schon 
erwahnt, einen solchen Umfang, wenn wir die vielerlei 
Arten von GieBereien und ihre Sonderanspriiche 
ins Auge fassen, daB im Ralimen der Yortriige iiber 
GieBereikunde zuniichst nur ein beschrankter Raum 
dafiir iibrig sein wird. Bei einer so starken Entwick
lung des Gewerbes und der fortwahrend zunehmenden 
Zahl von Neubauten verschicdensten Charakters 
aber wird sich vielleicht m it der Zeit eine gesonderte 
Behandlung von selbst notwendig machen, und es 
ware zu erwiigen, ob nicht etwa ein Teil der prak- 
tischen Uebungen in der Art auszufiillen ist, daB der 
Studierende die eine oder andere einschlagige, auf 
Grund bcstimmterYoraussetzungen gestellte Aufgabe 
an Hand der im Vortrag gebotenen Unterlagen lost, 
Arbeitsdiagrannne entwirft, verschiedene Jloglich- 
keiten der Raumanordnungen skizziert u. dgl., ohne 
dabei an Konstniieren zu denken. Indessen stellt die 
Praxis so haufig kleincre oder groBere Anforderungen 
nach der konstruktiven Seite, daB iiberall da, wo 
die Gelegenheit fiir solche Betiitigung felilt, das 
gieBereitechnische Praktikum  auch dafiir unter 
Umstiinden einen gewissen Raum lassen muBte.

W ichtiger ais TJebungsstoff ist jedoch die zweite 
Gruppe von vorbereitenden Beschaftigungen, das 
Zeiclinunglescn, Priifen auf Formgerechtheit, Fest- 
legen des Formverfahrens, des GieBverfahrens und 
Berechnen der Selbstkosten. Diese Dinge konnen 
dem Studierenden 111. E. nur dadurch niiher gebracht
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werden, daB er selbst die Zeichnungen in die Iland 
nimmt und sich nicht durch geistloses Nachzeichnen, 
sondern vertieftes Studium allmahlich in den Stoff 
einlebt und iiber die einzelnen Punkte AufschluB 
zu gewinhen sucht. Durch ausgezogene Handskizzen,

gehort, das zeigt uns am deutlichsten ein Blick auf 
die freie Lehmformerei. Sich aus den verschiedenen 
auf der Patise aufgezeichneten Schnitten m it einiger 
Fertigkeit den entsprechenden GuBkórper zusam- 
menzudenken, dazu gehort eindringliches Bemiihen

berechnung11 S. 62 bis 66, 68, 94 und 95 vorge- 
schlagenen und in „Stahl und Eisen“ 1909, S. 625 u. f. 
angewendeten Yerfahren, liiBt sich iiber den Aufbau 
der Form und die Lage der Kerne Klarheit schaffen, 
das Anlegen von Schreckplatten und der Anschnitt 
verdeutlichen, das vorteilhafteste GicBverfahrenusw. 
festlegen. So ist eine naturliche Grundlage fiir 
gieBereitechnische Uebungen gegeben, in denen sich 
dann bei Besprechung und Behandlung einzelner 
Beispiele eine zwanglose Aussprache iiber vieles 
ergibt, das der Yortrag nicht alles erfassen kann. 
Denn fiir mich unterliegt es kemem Zweifel, daB der 
bloBe Vortrag dem Horer alle dic genannten Dinge 
iiberhaupt nicht naher zu bringen vermag. Auch 
wenn der Studiereńde zehnmal das im Kolleg Nieder- 
geschriebene durchliest und sich beispielsweise iiber 
den grundsatzlichen Unterschied der verschiedenen 
Formverfahren klar ist, so daB er sich notigenfalls 
in der Prufung dartiber ausweisen konnte — in das 
Wesen der Formtechnik ist er deshalb doch nicht

gut wie ausge-

etwa nach dem von mir in meiner „Selbstkosten- ^ a ad  Uebung, und das in noch hóherem Mafie, wenn
es sich um den gedanklichen Aufbau der Form dreht. 
Denn hier handelt es sich nicht um die Vorstellung 
des Kórpers selbst, sondern sozusagen um ein nega- 
tives Lesen der Zeichnung; und was haufig die 
Sache am meisten erschwert, ist nicht immer das 
Erkennen der Form in Uinrissen, die um den in 
Gedanken aufgebauten Korper herumgebaut werden 
muB, und um die einzelnen Kerne, sondern das Formen 
um Durchbriiche, Kanale, Einspriinge usw. herum, 
die man oft aus der Zeichnung miihsam zu folgern 
geniitigt ist, aber nicht weiB auf blau sehen kann. Wie 
oft sind hier die Falle so schwierig gelagert, daB selbst 
gewiegte und langerprobte Lehmformer ihre Not 
haben, und wie oft werden durch scheinbar gering- 
fiigige MiBgriffe oder miBverstandene Auffassung 
teure Stitcke zum AusschuB, und wiire es nur durch 
das Verwechseln von rechts und links eines Nockens 
o. dgl. Sehr schon driickt Max Eyth, der Dichter- 
Ingeriieur, diese Erscheinung in seinem Gedicht 
„In  der GieBerei11 aus, in dem es heiBt:

„E s ist ein Schaffen, wio Knappenwerk,
H ier sink t eino Grubo, d o rt w ich st ein Berg,
Das w tthlt und wiramelt, das m auert und klobt,
Bis sich dio Form  aus dera Grunde erhebt:

Unformliche Massen, plum p und schwer,
Mit Kohlen und Gassen in kreuz und quer:
W as voll ist, wird hohi, und Was hohl ist, wird voll, 
N ur Peter* weiB, was draus werden soli.

Das Stehendo hiingt, und das Hangende steht,
In  des Form ers Gehirn is t alles verdreht.
D j.s ist eino K unst, dic der Himraol sehenkt;
N icht jeder kann denken, wio Pe ter denkt.

Und schlflpft er heraus aus dem griiulichen Bau, 
E rkliirt er voll E ifer d ir alles genau,
So glaubst du ihm  kaum , daB, was dich verwirrt,
E in Sehiffsmaschinenzylinder w ird.“

Somit aber handelt es sich bei der GieBerei und- 
besonders der Formerei um eine eigenartige, bild- 
nerisehe Tatigkeit, die ganz auf der Anschauung 
beruht, und os liegt in der N atur der Sache, daB 
cs oft langwieriger und eindringlicher Erkliirungen 
bedarf, um selbst iu Wirklichkeit einfach liegende, 
typische Falle der Formteilung und Formmoglich- 
keiten zu verdeutlichen. Es ist also nur riąturlicJi, 
daB man sowohl dcm Lehrer wie dem Lernenden 
die Aufgabe durch Darbietung gutgcwiihlten An- 
schauungsmaterials zu erleichtern bemiiht sein muB. 
Mit einem Blick kann man gerade auf unserem Ge
biete mehr erfassen, ais das Studium des besten 
Buches oder Yortrages zu yermitteln vermag.

Es versteht sich femerhin von selbst und bedarf 
keiner weiteren Erorterung, daB der GieBereimann aus 
den gleichen Griinden wie der Eisenhiittenmann tlber

eingedrungen. Es ist beinahe so 
schlossen, daB er etwa in der Lage wiire, an Hand 
seiner Aufzeichnungen die verschiedenen Form- 
moglichkeiten und darunter wieder die wirtschaft- 
lichste irgendeines, selbst nur wenig verwickelten 
Stuckes zu bestimmen. Es ist eben hier wie auch 
auf anderen Gebieten. Wer sich beispielsweise not- 
diirftig iiber das Wesen eines Diagrammes klar ge
worden ist, kann noch lange nicht in Diagrammen 
denken, ist noch lange nicht heimisch im Lesen dieser 
Schreibart, oder, um ein Beispiel aus anderen Gebieten 
heranzuziehen, wer Noten zu lesen vermag, und wiire 
er selbst ein durchgebildeter Klavier- oder Geigen- 
spieler, kennt sich noch lange nicht im Lesen oder gar 
Spielen der P artitu r aus. Ganz ebenso ist es bei 
den yerschiedenen oben angefuhrten Dingen. Durch 
das mir vorschwebende gieBereitechnische Praktikum 
soli eben erst der Yortrag fruchtbar geinacht und 
ergiinzt werden. Wenn dann auch zunachst niehts 
Vollkommenes erreicht wird, so ist doch dem An- 
fiinger der Bodcn fiir selbstandiges Weiterarbeiten 
vorbereitet. Ueber dieses MaB hinaus zu wirken, 
liegt im allgemeinen iiberhaupt nicht im Ziel der 
Hochschule. Zugleich aber wiiBte ich nicht, auf welch 
anderem Wege man das Interesse und die Liebe zum 
Bemf erregen und nahren konnte; ist doch Berufs- 
liebe niehts anderes wie das leidenschaftliche Ringen 
um ein tieferes Durclulringen und Uebersehen der 
Zusammenhiinge und der Bedeutung einer Tatigkeit, 
an die man den groBeren Teil seines bewuBten 
Daseins setzt, Und daB zu einer solchen hoheren 
Berufsauffassung eine gewisse Leidenschaftlichkeit

* Verla2 Stahleisen 1910.

IX .33

* D *r Form er Peter, der in dem Gedicht ais han • 
delndo Person a u f tr i t t.
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eine griindliche chemische Ausbildung verfiigen muB 
und sieli die theoretische wie praktische Seite dieser 
Grundlage in gleichem Umfange durch denselben 
Studiengang, dasselbe ubliche eisenhuttenmiinniscli- 
chcmische Praktikum  soweit aneignet, daB er ohne 
weiteres bei E in tritt in die Praxis die chemischen 
Untersuchungen in einem gieBereiteclmischen La
boratorium auszufiihren vermag. Das gleiche gilt 
von den mechanischcn Priifungcn des Eisens.

Dic wichtigste Frage jedoch bezuglich des theo- 
retischen gieBereitechnischen Unterrichts ist die 
Frage der metallurgischen Ausbildung, weil hier 
die einzige Gefahr eines ZusammenstoBes mit dem 
eisenhutteńmannischen Unterricht zu vermuten, 
aber im Grunde genommen dennoch nicht zu be- 
fttrchten ist. Die Eiscnhiittenkunde und GieBerei- 
kunde gehen in yielen Punktcn eine lange Strecke 
miteinander, und wenn man den im Laufe der Zeit 
praktisch herausgebildeten eisenhuttenmaiinischen 
Lehrverhaltnissen Rechnung tragt, so wird man iiber- 
all da, wo eisenhuttenmannisches Studium bereits 
getrieben wird, dieses ais die natiirliche Yoraus- 
setzung des gieBereimannischen betrachten. x\nders 
lage die Sache, wenn die GieBereikunde im Laufe der 
Zeit hier und da ais unabhiingiges Lehrgebiet ange- 
fordert werden sollte. Der Eisenhiittenmann sowohl 
wie der GieBereimann bedient sich des Martin- 
verfahrens, des Flammofenprozesses, des Tiegelofens 
und Elcktrostahlofens, infolgedesseu kann sich die 
gieBoreimannische Unterweisung, ohne zu kurz zu 
kommen, unter Berufung auf diese Darbietungen, 
einschlieBlich der zugehorigen Nebenprozesse und 
Einrichtungen, auf das Herausheben des Wichtigsten 
bezuglich der genannt enG ebiete beschranken, wahrend 
sic sich der ausgiebigen Darstellung der chemisch- 
physikalischen und betriebstechnischen Seite des 
Kupolofenprozesses, der Kleinbessemerei, des Teni- 
perns, ais ausschlicBlich der Herstellung von Form- 
guB dienenden Yerfahren, nicht versclilieBen darf. 
Was aber die metallurgische Chemie des GuBeisens 
und des Stahlgusses anlangt, so kann die Behandlung 
dieses Gegenstande.s unmoglich aus dem Zusammen- 
hang der grundlegenden Darstellungen, die sich auf 
die Eigenschaften und Zustandsformen des Eisens 
im allgemeinen und die einzelnen Eisenarten im 
besonderen, so wie im eisenhiittenmannischen Unter
richt geboten, herausgerissen werden. Auch hier 
kann und soli sich die Giefiereikunde im groBen und 
ganzen anlehnen und bescheiden, dafur aber muBte 
sie mit um so mehr Griindlichkcit bei den fiir sie 
so auBerordentlich wichtigen Erscheinungen der 
Seigerung, der Lunkerbildung, des Schwindens und 
Ausdehnens, der Gasausscheidung und verwandten 
Fragen verwcilen. Ebensowenig konnte auf eine 
eingehendere, grundsatzlich unerliiBliche Darlegung 
der wechselseitigen Beeinflussung der Fremdkorper, 
auf dio Eigenschaften der verschiedenen GuBarten 
verzichtet werden, ein Kapitel, bei dem ich aus nahe- 
liegenden Griinden besonders auch die elektrischen

und magnctischen Eigenschaften, den EinfluB der 
Flammen, den der Warmebehandlung und chemischer 
Korper beriicksichtigt wissen inochte. Im tibrigen 
bleibt, wenn sich auch hier und da Wiederholungen 
nicht vermeiden lassen, die chemische Metallurgic 
dieselbe, ob es sich nun um  Erzeugnisse des Hoch- 
ofens, Thomas-, Bessemcr- oder M artinbetriebes han- 
delt, ob das Eisen ais Rolnnaterial gewonnen oder 
ais FormguB oder Halberzcugnis aus dem Betrieb 
komrnt. Damit aber ist nichts anderes gesagt, wie 
daB sich die GieBereikunde grundsatzlich auf der 
breiteren Grundlage der eisenhiittenmannischen Me- 
tallurgie aufbauen muB, und allen Meinungen und 
Yersuchen, den GieBereimann durch eine Sondor- 
ausbildung aus diesem Zusammcnhang herauszu- 
losen, muB widersprochen werden. Aber dariiber 
dari kein Zweifel sein, daB demjenigen, der gieBerei- 
miinnische Sonderausbildung an der Technischen 
Hochschule oder Bergakademie sucht, heute die 
Moglichkeit dazu gegeben sein rnUBte; dafur ist die 
gieBereimannische Technik nun doch endlich reif 
geworden.

W ahrend so die GieBereikunde nach der m etal
lurgischen Seite hin und bezuglich der Materialpriifung 
in gewissem Sinne gebunden ist, hat sie nach der form- 
technischen Seite und allem, was bei der Fabrikation 
hinter dem Schmelzen und GieBen liegt, viillig freies 
Feld, d. h. also in bezug auf das Formen selbst 
und was damit zusammenhangt, die Aufbereitung 
und Trocknerei, ferner Modellherstellung, die GieB- 
technik, das Fertiginachen und Verschonern des 
Gusses durch Piitzen, Beizen, Schleifen, Polieren, 
Emaillieren. Dann aber auch beziiglich alles dessen, 
was zu den Obliegenheiten der GieBereileitung ge- 
liort: Studium der Zeichnung, Kostenberechnung, 
Organisation. Wahrend man aber in der Prasis von 
dem eisenhiittenmannischen Anfanger im allgemeinen 
kauni mehr ais chemiscne Fertigkeiten und eine durch 
die praktische Zeit erworbene allgemeine Unterrich- 
tung verlangt, werden von dem gieBereimannischen 
Neuling viel mehr Kenntnisse handwerklicher Art, wie 
sie der Beruf eben m it sich bringt, gefordert werden 
mussen, und deshalb ist auch dem GieBereimann 
nichts zwcckdienlichcr ais eine griindliche P rak ti- 
kantenzeit, die m. E. besonders fruchtbringend ist, 
wenn sie zum groBen Teil in der Lehmformerei zu- 
gebracht wird.

Ist dem Studierenden keine Moglichkeit gegeben, 
sich iiber die Herstellung von M3tallguB zu unter- 
richten, so trag t man lediglich den praktischen Yer- 
haltnissen Rechnung, wenn auch diese Richtung des 
Gewerbes in entsprechend beschriinkter Form rnit- 
behandelt wird, da doch fast jede groBere GieBerei, 
namentlich wenn sie im AnschluB an eine Ma- 
schinenfabrik arbeitet, selbst ihren Bedarf an Metall- 
guB zu decken pflegt.

Im ubrigen kann der GieBereimann einer griind- 
lichen Allgemeinkenntnis der Metalle nicht ent- 
behren. Sie wird ihm geboten in der M ateriał-
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kundc, metallurgischen Technologie und Metall- 
hiittenkunde.

Maschinentećhnische Kenntnisse, die, wie wir 
zeigten, aus verschiedenen Griinden unentbehrlich 
sind, werden ihm iiberall nach allen Richtungen hin, 
allgemeiner und besonderer Art, reichlich geboten, 
wiilirend die Vorfiihrung gieBcreitechnischcr Ma- 
schincn in zwąekdienlicher Form der GieBereikunde 
yorbehalten bleiben miiBto.

Nach allem Yorangegangenen nun zu glauben, 
die Hochschule konne fertige GieBerei-Ingenieure 
cntlassen, d;is wiire, wie das auch schon zwischen- 
durcli angedeutet wurde, ein grundlicher Irrtum. 
Kein Einsichtiger konnte etwas derartiges verlangen. 
Aber sie kann, was bisher, soyiel mir bekaunt, noch 
nicht geschehen ist — und das war dic Absicht zu 
zeigen —, den Geist aufschlicBen fiir den tieferen 
Sinn und Inhalt des Berufes; sie soli ihm ein un- 
cigenniitziges Interesse oder, wenn man will, Liebe 
zu seinem Beruf erwecken, die ihm die so notige 
Selbstachtung gibt, durch dic allein er die fach- 
lichen Schwierigkciten iiberwindet, und ohne die er

so leicht der Enttauschung und Entm utigung an- 
heimfallt. Die verwirrende Mannigfaltigkeit von 
Obliegenhcitcn soli sie ihm klaren, dam it er sich im 
Anfang leichter zurechtfindet und einlebt, ihm gewisse 
unumganglich notige Fcrtigkeiten mitgeben, miih- 
ŝ Ug&j; Sichdurchfinden, unbefriedigendes Auf-sich- 
selbst-Angewiesenseiu crsparen und dem Vorgcsetz- 
ten dic Arbeit der Einfuhrung erleichtern.

Eins aber diirfte aus allein Gesagten herausleuch- 
ten, namlich die Tatsaehe, daB w ir es bei dem Beruf 
des GieBereimanns m it einem Kreis von Betiitigungen 
zu tun haben, die dem Fachm ann und Menschen 
eine Fiille der Anregung bieten und Gclcgenhcit 
geben, seine Begabung und Fahigkeit nach den ver- 
schiedensten Seiten zu entwickeln, wie es in anderen 
Berufsarten so leicht nicht więder vorkommt. Ueber 
alles hinaus wiichst aber die hohe w-irtschaftliche 
und zivilisatorische Bedeutung des GieBercigewerbes, 
die dem einzelnen eine kulturell gehobene Lebcns- 
stellung gibt, und dic ihre Wirkung belebend und 
erhebend zuriickstrahlt in das Leben jedes Fach- 
genossen, der es ernst mcint m it seiner Arbeit.

U eber neue Rohrengiefiereien, Bauart Ardelt.*
Von Oberingenieur R o b e r t  A r d e l t ,  Ardeltwerke, Ebersw'alde.

(Hierzu Tafel 2 und 3.)

I \ i e  H a n n o v e r s c h e  E i s e n g i e B e r e i ,  um fiir beide Anlagen nur einen Schmelzbetrieb
A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  A n d e r t e n - M i s - notig zu haben.

b u r g ,  besitzt bereits seit Jahrzehnten eine Die Neuanlage ist so ausgestattet worden, daB
RohrengieBerei fiir die Erzeugung von Muffen- in ihr ununterbrochener Tag- und Nachtbetrieb
und Flanschenrohren bis zu den groBten Ab- untcrhaltcn werden kann. Ais Betriebskraft dient
messungen. Diese GieBerei war fiir die Herstellung der im Werke erzeugte Drehstrom von 190 V Span-
der kleineren Rolirsorten nicht mehr geniigend nung. Die Beheizung der Trockenkammern sowie
leistungsfahig, und so entschloB sich die Gesell- das Trocknen der Formen erfolgt durch Braunkohlen-
schaft im vorigen Jahre, einen neuzeitlichen Er- brikettgas, das in einer von der Hannoverschen
ganzungsbau aufzufiihren, nachdem die angestellten EisengieBerei selbst erbauten Gaserzeugeranlage
Erwiigungen iiber einen Umbau eines Teiles der erzeugt wird. Diese Anlage m it drei Gaserzcugern,
alten Anlage solchen ais unzweckmaBig hatten Bauart Blczinger, von 1780 mm Schachtdurch-
erscheinen lassen. — In dem Neubau werden nun- messer und 2000 mm Schachthćihe liefert fiir den
mehr Rohre bis zu 200 mm 1. W. und in Baulangen gesainten GieBereibetrieb und fiir die Beheizung der
bis 5 m hergestellt. Dampfkessel das Gas, so daB im ganzen Werke

Die neue Anlage (s. Abb. 1) wurde neben der keine Rostfeuerungen in Anwendung sind. Der
alten so untergebraeht, daS beide Anlagen zugleich im Ifeizwert des erzeugten Gases betriigt 1450 WE/cbm.
Betrieb gehalten werden konnen; auch wurde darauf Das Gas hat folgende Zusammensetzung:
Riicksicht genommen, daB sich der Neubau ohne C02 ....................................... 4,9 %
weiteres beliebig verlangern laBt. Ferner war die Lage Cn Hm . . . ....................  41.1%
der vorhandenen Nebenwerkstatten, wie Putzerei, .......................................  ” ! brennbare
Abstecherei, Probierraum und Asphaltierhalle, die c o * ' ' . . . . .  .. J Bestandteile
zugleich der alten und der neuen Anlage dienen ------ 55 0~°'—
sollen, fiir die Lage des neuen Teils m it maBgebend. Bei der Kupolofenanlage (s. Abb! 2 bis 5) ist auf

WC|1a Forderung zu beruck- mfi lichste Verringerung von Materialbewegungen
s chtigen, daB von der neuen Kupolofenanlage aus ^  MenschenkraDft 4 en wordcn. Die Gattierung 
das flussige Eisen au kurzestem und beąuemstem hieht auf dem | oheisenplatZ) das Roh. und
^ CgC 111 dle alte AnlaSe gebracht werden kann, | mcheisen wird in Yorderkippwagen geworfen und

* Vgl. St. U. E. 1910, 2. Febr., s. 185; 2. Marz, ailf der Gattienmgswage, die sich vor jedem Kupol-
S. 362. ofen befindet, gewogen. Die Begichtung erfolgt durch
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einen fahrbaren Schragaufzug, B auart Ardelt, indem 
der Wagen auf die Aufzugpritsolie gefahreu wird. 
Mit dieser geht er lioch und entleert seinen Inlialt 
sclbsttatig in die Giohtoffnung, um darauf zu er- 
neuter Fiillung auf den Roheisenplutz zuriickzu- 
kehren. Der gleiche Yorgang spielt sieli m it dem 
Sclimelzkoks und Kalkstein ab. Das gesehmolzene 
Eisen wird in fahrbare Pfannen abgestoehen und 
unter die Oeffnung in der GieBbiihne gefahren, von 
wo sie der Velozipedkran hebt und zu den Dreh- 
gestellen fahrt, um das Eisen zu vergieBcn. Die 
dem Kupolofen entstromende Schlacke wird in 
einfachen zweiradrigen Schlackenwagen abgefangen, 
in denen sie bis zum Erkalten verbleibt.
Danach wird sie in Stucken entleert und 
von den mitgerissenen Eisenteilen befreit.
Die fiir die Kupolofen gewahlte Funken- 
kammer bietet fiir den Dauerbetrieb die 
meisten Yorteile. Infolge ihres groB be- 
messenen Querschnittes vermag die schwache 
Windstromung die leichten Ascheteilchcn 
nicht herauszuschleudern; sie fallen auf 
den Boden der Funkenkammer zuruek und 
konnen von da durch einen der Kupolofen 
zur Httttensohle hinabgeworfen werden. Die 
Dacher und Rinnen werden somit durch die 
Kupolofenlosche nicht verunreinigt, 'auclrist 
keine Gichtflamme iiber der Funkenkammer 
sichtbar. Ausbesserungen an der Kanimer 
sind jahrzehntelang ausgeschlossen, da sich 
keinerlei Teile derselben den aufwiirtsstro- 
nienden, heiBen Gasen in den Weg stellen.
Der fiir den Betrieb der Kupolofen erfor- 
derliche Wind wird von einem der drei vor- 
handenen Jaegerschen Hochdruckgeblase 
geliefert.

An den beiden elektrisch angetriebenen 
Drehgestellen (s. Abb. 6) sind die Form- 
kasten befestigt. Ań jedem Drehgestell hat 
eine patentierte Ardeltsche Rohrformstampf- 
maschine Aufstellung gefunden. Die Muffe 
wird nach unten geformt. Ein Mann setzt 
am unteren Ende des Formkastcns das Muffen- 
modell ein; darauf wird das guBeiserne Schaftmodell 
mittels des Laufkranes in den Formkasten ein- 
gclassen, und die Stampfarbeit m it der Maschine 
kann beginnen. Die Maschine wird hierzu iiber den 
Formkasten geschwenkt, der Stampfer durch An- 
ziehen einer Druckschraube hcrabgelassen, die 
Maschine in Bewegung gesetzt und gleich darauf 
der Formsand in den Formkasten geworfen. Nach 
etwa einer Minutę bei den kleinsten und nach etwa 
zwei Minuten bei den 200-mm-Rohrformen ist die 
Form lioehgcstampft, so daB die Maschine still- 
gesetzt und an ihrem Ausleger wieder zur Seite 
gedreht -werden kann. Nun zicht der schon erwahnte 
Laufkran das Schaftmodell aus der Form heraus 
und setzt es in den nachsten Rohrformkasten wieder 
ein, worauf das Stampfen von neuem beginnen 
kann. Nach dem Aufstampfen der Form wird diese

m it einem Gemisch von Wasser, Graphit und 
Koks geschwiirzt und darauf m it Gas getrocknet. 
Sind alle Formen am Drehgestell fertig, so werden

\die Kerne, die inzwischen in der Kemmacherei 
angefertigt worden sind, mittels des Laufkranes 
^on den Kernwagen gehoben und in die Formen 
eingesetzt, und das GieBen beginnt. Die von dcm 
Velozipedkran durch die Oeffnung gehobene und 
zu dem Drehgestell gefahrene GieBpfanne wird von 
dcm Laufkran erfaBt und von den Arbeitern in 
die Formen entleert. Sofort nach dem AbgieBen 
werden mittels des Laufkranes die Kernspindeln her- 
ausgezogen und gleich darauf die gegossenen Rohre.

Diese wrerden auf einen Trausportwagen gelegt und 
iiber den SchragablaB (Abb.7) derPutzereizugefahren.

Zwischen den beiden Drehgestellen befindet sich 
die Formsandaufbereitung. Beim Ziehen der abge- 
gossenen Rohre sind die Drehgestelle so gedreht, 
daB die Form kasten m it den zu z i eh en den Rohren 
unm ittelbar neben dem Becherwerk stehen, so daB 
der aus den Form kasten fallende Sand unm ittelbar 
vor die Einwuirfsoffnung des Becherwerks fiillt, 
welches den m it neuem Sand yermisehten und 
wieder angefeuehteten Formsand in ein sich drehen- 
des Vielecksieb fórdert. Hier wird er gesiebt und 
aufgelockert und fiillt dann in den Vorratsbehalter, 
aus welchem er wiederum nach Bedarf den beiden 
Stampfmaschinen zugeteilt werden kann. Ein ein- 
ziger Arbeiter regelt den Kreislauf des Formsandes, 
indem er nur den Sand in das Becherwerk ein- 
zuschaufeln hat.

Abbildung 2. Kupolofen der Hannoversehen EisengieJJerei A.-G.
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m ai abgegossen, so daB ein Kernwagen die Kerne auf- 
zitnehmen hat, die fiir einen GuG crforderlich 
sind. Jede Trockenkammer hat zwei ubereinander 
laufende Trockenwagen, von denen sich abwechselnd 
einer in der Kammer und der andere vor der Kammer
befindet.....An der unten liegenden Trockenkammer
werden die Muffehkerne in guBeisernen Kernbiichsen 
aus Sand gestampft und in der Kammer getrocknct.

Der Sand hierfiir wird im Hangebahnwagen aus der 
Aufbereitung herbeigefahren.

Die Aufbereitung der Kern- und Schwarze- 
materialien gesohieht in drei Kollergangen, einer 
Sandmischmaschine und in drei Schwarzeriihr- 
werken. Alles Materiał wird aus dem Lagerschuppen 
mit Hangebahnwagen zu den Yerbrauchsstanden ge- 
fahren. Die aufbereiteten Kernmaterialien werden

Fiir die Herstellung und 
das Trocknen der lloh- 
kernc ist je Drehgcstell 
eine elektrisch angtótriebene 
Kerndrehbank und eine 
Trockenkammer Yorgese
hen, wahrend dic Muffen- 
kerne in einer fiir beide 
Drehgestelle gemeinsamen 
Trockenkammer getroek- 
net werden. Die Ilerstel- 
lung der geraden llohr- 
kerne geschieht in folgen
der Weise: Die durch die 
Kerndrehbank in Drehung 
versetzte scluniedeiserne 
Kernspindel wird mit 
Strohseilen o. dgl. um- 
wickelt und mit Lehm um- 
kleidet. Darauf wird sie 
mittels eines Wasserdruck- 
Hebezeuges auf den Kern- 
trockenwagen gelegt, ge- 
trocknet, nochmals mit 

einer mageren Lelim- 
mischung iiberzogen und 
wiederholtgetrocknet. Zum 
dritten Małe auf die Kern
drehbank gebracht, wird 
der numnehr fertige Kern 
m it Schw&rze bestrichen. 
Fiir jeden GuB werden dic 
Kerne von einer Kern- 
machergruppe an den 
Kerndrehbanken in der 
zwischen zwei Giissen lie- 
genden Zeit hergestellt, 
und zwar werden die For
men an jedem Drehgestcll 
i n einfacher Schicht vier-

Abbildung 4. 

RohrengieB- 
hallo 

(GrundriB).

S c f w r f t  A  - B

Abbildung 3. 

RóhrcngieBlialle 
(Querschnitt).
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Abbildung 5. 
RohrorigieBhalle (Liingsschnitfc).

Scnn/tf C-fl

Abbildung 3 bis 5.

GieBhalle der RohrengieBerei der Hannoyersehen RohrengieBerei A.-G.
1 =  Drehgestcll I.  2 =  Drebgestell I I .  3 —  Kormkasten. I =  Rohrform-Sfaimpfmaschinen. 
5 =  Kemspindeln. G =  Laufkran fllr DreliKestell I.  7 =  Laufkran fllr Drebgestell I I .  8 =  Yclo- 
zipedkran. 0 =  Sandaufbereitung. 10 =  Becberwerk. 11 =  HUngcbahn. 12 —  Kollerg&nge. 
13 =  Scbwiirzemiscbmasehinen. 14 =  Lcbmaufzug. 15 -- Łchmwagen. 1<! —  Kerndrelibank. 
17 =  Hydraulisches Hebezeug fiir Kenie. 18 =  Robrkcrn troekenkammern. 10 =  Muffenkem-
trockenkanuner. 20 =  Kernwagen. 21 =  Gaskunal. 22 —  Itupolofen. 23 - Punkcnkainmer. 
24 =  Gebliiseraum. 25 =  Wimlleitung. 20 =  Selbsttiitiger Gicbtaufzug. 27 —  Yorderkipp- 
wagen. 28 =  Gattiemngswage. 20 ~  ScbriigablaO. 30 =  Oeffnung fUr das Hocbziebcn des 

fliisaigen Eisens. 31 =  Meisterstube.

fiir die oben liegende 
Kernmacherei m it 

einem clektriśch an- 
getriebenen Aufzug 
hochgezogen und in 
die Kastenwagen ent- 
leert, die bis unmit- 
telbar in die Nahe 
der Kerndrehbanke 
gefahren werden.

In derPutzerei wer
den die Rohre von der 
im Innern haften ge-- 
bliebenen Kernmasse 
befreit; dann wird der 
Grat, der sich innen 
an der Stelle gebildet 
hat, wo der Schaft- 
kern mit dem Muffen- 
kern zusammentrifft, 

herausgemeiBelt.
Nachdem die Rohre 
auBen und innen sau- 
ber geputzt worden 
sind, gelangen sie in 
die Abstecherei, wo 
sie auf den Abstech- 
banken auf das ricli- 
tige LangenmaB ab •

gestochen werden. Yon hier 
gelangen dic Rohre auf die 
Rohrpriifpresse, wo sic auf 
20 at Wasserdruck gepriift 
und da nach gewogen wer
den. Dann werden die 
Rohre der Asphaltierhalle zu- 
gcfiihrt, wo sie, auf etwa 
150“ G erwarnit, in ein 
Asphaltbad getaucht werden. 
SchlieBlich nach Erkalten und 
Trocknen desAsphalts gelan
gen sie nach dem Lagerplatz. —

Mit dem Bau der Neuanlage 
wurde von den Ardeltwerken 
G. m. b. I i., Eberswalde, im 
Marz 1912 begonnen, und im 
Oktober des gleichen Jahrcs 
konnte zum ersten Małe darin 
gegossen werden. Die Lei- 
stungsfahigkeit der Neuanlage 
allein betriigt bei Tag- und 
Nachtbetrieb jiihrlich etwa 
14 700 t, wenn angenommen 
wird, daB an einem Dreh- 
gestell 100 mm weite Muf fen- 
rohre und an dem zweiten 
Drehgestell 200 mm weite 
angefertigt werden.

Die Anlage ist hinsichtlich 
der GroBenverhaltnisse und

Abbildung 6. RohrengieBerei der Hannoverschen EisengieBerei A.-G.
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wechselt zu werden. Das Drehgestell wurde 
dann einen Formkreisdurchmesser von 
8500 ram erhalten haben. Diese Anordnung 
wurde jedoch den Nachtęil m it sich gebracht 
haben, daB bei der Auswechslung der Form- 
kasten fiir ein bis zwei Schichten der g a n z e  
Betrieb hiitte ruhen miissen. Zur Yermeidung 
so langer Betriebsunterbrechung blieb somit 
nur die Wahl von zwei kleinen Drehgestellen 
iibrig, dio einen Formkreisdurchmesser von 
5000 mm erhielten, und die, abgesehen von 
einigen Reserveformkasten, nur so v ielFonn- 
kasten aufnehmen konnen, wie im gunstig- 
sten Fali auf einen GuB, bei vier Giissen in 
einer Schieht, Rohre entfallen. Es arbeitet 
somit nur e i ne  Kcrmnachergruppe an e i ner  
Kerndrehbank und e i n e r  Trockenkammer 
mit e i nem Drehgestell zusammen. Dafiir 
reichte auch die Krananlagc, bestehcnd aus 
je einem Laufkran fiir jedes Drehgestell 
und dem Yelozipedkran ais Zubringekran 
und zur Aushilfe fiir die beiden Lauflcrane, 
aus. —

Bei do r Co mp a g n i e  Ge n ć r a l e  d e s Co n -  
d u i t e s  d 'E a u  in Liittich lagen dio Verh;ilt- 

Abbildung 7. SehriigabUB der Hannoyerschen EiscngieBeiei A.-G. nisse anders. Hier wurde eine derartig hohe
Leistungsfiihigkeit in kleinen Rohren bis 

Leistungsfiihigkeit der Drehgestelle sowie der Kran- zu200m m  $  verlangt, daB die Drehgestelle wegen der
anlagen nach den folgenden Gesichtspunkten ent- damit verbundenen Yerbilligung der Lohnkosten in
worfen und ausgefiihrt worden: einer GriiBe gewiihlt werden konnten, welche die Be-

Es wurde eine gleichmaBige Leistungsfiihigkeit schiiftigung von je zwei  Kernmachergruppen an zwei
in den Rohrsorten von 40 bis 200 mm verlangt; Kcrndrehbiinken und den Betrieb vonzw eiTrocken-
dafiir sind mindestens vier verschiedene Rohrform- kammern fiir jedes Drehgestell erlordert.
kastengroBen erforderlich. — Nun bestand dic Mog- An diesen groBen Drehgestellen (s. Abb. 8 und 9) 
lichkeit, m it einem einzigenDrehgestellauszukomm|n. liiBt sich eine weitergehende Arbeitsteilung vor-
Man hiitte dieses dann 
gleichzeitig nut zwei 
FormkastengroBen be- 
setzen und in s o l e he r  
GroBe wiihlen miissen, 
daB cs ausreichend Form- 
kasten fiir die Verarbei- 
tung der zwischen zwei 
Giissen an zwei Kern- 
drehbanken herstellbaren 
Kerne aufzunehmen ver- 
mochte, und hiitte den 

zwei Kerndrehbanken 
entsprechend zwei Trok- 
kenkammern in Betrieb 
haltcn und zwei Kern
machergruppen beschaf- 
tigen miissen. So hatten 
sich, wie je tzt auch, je- 
weilig zwei Formkasten
groBen unbcnutzt auBer- 
lialb der GieBerei befun- 
den, um zur gegebenen 
Zeit gegen die am Dreh
gestell hailgenden ausge- Abbildung 8. RdhrengieBe.ei der Compagnie Generale des Conduites d ’eau in Liittich.
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nehmen ais an den kleinen Drehgestellen, woraus 
die nicht unerhebliehe Lohnersparnis erwachst.

Die Ausnutzung der Stampfmaschinen und Sand- 
aufbereitungen ist eine hohere, da das Aufstampfeii 
der Fonuen m it der Maschine ohne jede Untcr- 
brechung vor sich gehen kann. Eine besondere 
Arbeitergruppe beschiiftigt sich allein m it dem Ein- 
setzen der Kerne, dem AbgieBen und dem Kcrn- 
spindel- und Rohreziehep.

Hier sind Drehkrane, die inmitten eines jeden 
Drehgestells Aufstellung finden, und die fiir alle 
Arbeiten bis auf das Einsetzen und Herausziehen 
des Schaftmodells Yerwondung finden, am Platze. 
Das Aufstampfen m it den Ardeltschen Rohrform- 
stampfmaschinen erfolgt in einer so raschen Folgę, 
daB fiir das Modellziehen ein besonderes Hebezeug 
erforderlieh ist, welches hier ais elektrisch ange- 
triebenes Windwerk m it einem Auslegearm in den 
Dachbindern Uber jedem Drehgestell eingebaut ist.

Die GieBerei ist m it sieben groBen Drehgestellen, 
14 Rohrkern- und vier Muffenkern-Trockeniifen aus- 
gestattet. Fiir das Heben der Kerne von der Kern- 
drehbank auf die Trockenwagen und zuriick sind 
hier acht Stiick, nicht durch Wasserdruck, sondern 
elektrisch angetriebene Hebezeuge yerwendet worden. 
Das aufbereitete Kernmaterial wird durch zwei 
elektrisch angetriebene Aufziige und Hangebahn aus 
der unten liegenden Aufbereitung zu der oben 
befindlichen Kernmacherei gebracht. Zwei Veloziped- 
krane dienen fiir das Zubringen des fliissigen Eisens
u. dgl. Die Trockenkammern werden m it Schlamm- 
kohle geheizt und die Formen m it Gas, aus Anthrazit 
und Koks erzeugt, getrocknct. Im ubrigen arbeitet die 
ganze RohrengieBerei nach dem gleichen Arbeitsver- 
fahren wie die der Hannoverschen EisengieBerei, wes-

halb sich eine Beschreibung des Arbeitsvorgangcs er- 
iibrigt. Die Leistungsfahigkeit der Anlage betriigt 
in den Lichtweitenvon 40 bis 200 mm in einfacher

* Schicht 42 000 t  im Jahr. Die Bauausfiihrung war 
Ih ier besonders schwierig, und zeitraubend, weil die 
%euanlage an dem Platz der alten Anlage errichtet 
werden muBte und der Betrieb der alten Anlage 
nur schrittweise aufgegeben werden durfte in dem 
MaBc, wie die Neuanlage in Betrieb genommen 
werden konnte.

Eine dritte Art der Krananordnung in einer 
RohrengieBerei, die sich ebonfalls gut bewahrt hat, 
zeigt Abb. 10, Tafel 3. Diese hat den Yorzug, daB an 
Stelle des feststehenden Ilebezeuges fiir das Heraus
ziehen des Schaftmodells ein Laufkran Verwendung 
findet, der auch, wenn es erforderlieh wird, andere 
Arbeiten wie nur das Modellziehen verrichten kann. 
E r kann auch gleichzeitig an zwei Drehgestellen 
Dienste leisten fur den Fali einer Ausbesserung 
an einem Kran. Der in der Zeichnung dar- 
gestellte Drehkran muB dabei freistehend ausgefiihrt 
werden.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Beschreibung mehrerer Ausfuhrungen neuzeitlicher 
RohrengieBereien m it Drehgestellen. Leitendc Ge- 
sichtspunkte bei E ntw urf solcher Neuanlagen. Lohn
ersparnis infolge Ersatz von Menschenkraft durch 
Maschinenkraft bei Herstellung der Kerne und der 
Formen, der selbsttatigcn Begichtung, dcm Trans- 
porte des fliissigen Eisens, der gegossenen Rohre 
und der ubrigen Materialien. Die Anlage in Luttich 
zeigt eine Ausfiihrung fiir groBe Łeistungen unter 
Anwendung groBer Drehgestelle mit Zapfendreh- 
kranen und Modellwinden.

Aus der Praxis in- und auslandischer Eisen- und StahlgieBereien.

20. R ilt te lfo rm m asch in e n  m it  raeohan iseher 

M ode llau she b un g.

I j ie  urspriinglich nur fiir groBe Formen benutzte 
Riittelformmaschine vermag sich infolge ihrer 

stetig fortschreitenden Entwicklung, insbesondere 
auch infolge der Ausstattung mit fast allen Modell- 
auszieh- und Formkastenabhebe - Yorriehtungen, die 
bei anderen Formmaschinen gebriiuchlich sind, immer 
weitere Arbeitsgebiete der Formerei zu erobern. 
Schon an friiherer Stelle* konnte iiber Riittelform- 
maschinen m it Kippvorrichtungen berichtet werden, 
heute sollen einige Maschinen m it geradliniger Ab- 
ticbung besprochen werden.

Bei der in Abb. 1 dargestelltcn, stoBfreien Riittel- 
formmaschine**erfolgt das Aus- und Abheben von Mo
deli und Formkasten durch eine Hebevorrichtung, 
welche durch Druckluft und Oel betatigt wird. Auf 
dem FuBe des Ruttelzylindęrs, der bei einer Tisch- 
groBe-ron 1050 x  1350 mm einen lichten Durch-

messer von 250 mm besitzt, ist ein Korper von an- 
nahernd elliptischer Grundfliiclie angeordnet, auf 
dessen beiden Schmalenden Plungerkolben von 
150 mm lichtem Durchmesser und 900 mm Hub 
festgeschraubt sind. Diese Kolben sind cinerseits 
durch den mit ihnen fest verbundenen Abhebetisch 
und anderseits durch ein Hebelwerk und eine am 
Zylindergehiiuse gelagerte Querwelle miteinander so 
verbunden, daB sie sich nur durchaus gleichmaBig 
heben und senken konnen, wodurch ein ruckloses, 
stetiges Ausziehen des Modells gewiihrleistet wird.

Die gleiche Maschine kann auch fiir Durchzieh- 
einrichtungen benutzt werden. Der Riitteltisch wird 
dabei zum Modelltrager, und die Durchziehplatte 
erhiilt yorspringende Lappeu, die den Formkasten- 
tragrahmen notigen, sie wahrend des Hubes mit 
lioch zu nehmen.

Die Abb. 2+* zeigt eine gewohnliche Riittelform- 
maschine m it einer auf den gleichen Yoraussetzungen

* St. u. E. 1910, 12. Okt., S. 1753 u. 1750.

IX .M

** Ausgefiihrt yon der T abor Mfg. Co., Philadelphia.
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beruhenden Abhebevorrichtung. Entsprechend der ausheben. Die PreBluft wird durch einen engen.
groBeren StoBbeanspruchung sind die Einzelteile in don Abbildungen vorne unten siclitbaren Schlauch
der Aushebevorrichtung kraftiger gestaltet, und zugefiihrt, wahrend der etwas hoher angeordnete
der Unterbau der Plungerkolben liegt unter den Schlauch ' von groBerem Durchmesser die Abluft
Rtittelzylindem. Die Kolben umschlieBen die Plun- weiter befordert. Das Luftzufiihrungsventil hat

Abbildung 1 und 2. StoBfreie Ruttelformm aschine m it Modcllaussenkung.

gerzylinder mit langcn Hiilsen, wodurch ihrer Ver- 
schmutzung vorgebeugt wird.

Beide Masehinen eigrien sich trotz ihres groBen 
Hubes nur fiir niedrigere Modelle, weil sie die Form 
iiber das Modeli heben. Diese Scliw&chc wird durch

Abbildung 3.
Maschine fertig zum Einriltteln der Eoim.

die in den Abb. 3 und 4 wiedergegebene Maschine,* 
bei der mit der Abheberorrichtung eino W endeplatte 
vereint ist, glucklich venuieden. Sie ist von vorn- 
herein fiir kleinere Formen und mittlere Korne be- 
stimmt, denn der Riittelzylinder von 90 mm lichtem 
Durchmesser vermag nur Formen von etwa 500 mm 
Durchmesser oder Seitenlange und 300 mm Hohe 
zu bewiiltigen. Der eine Zylinder dient ebenso dem 
Zusamihenriitteln des Formsandes wie dem Modell-

Macliine Co.,

10 m m , das Abluftventil 25 mm lich ten Durchmesser. 
Bei geoffnetem Abluftventil erfolgt das Riitteln, 
bei geschlossenem der Hub zum Modellausheben.

Die Ausfiihrung der Maschine ist iiuBerst einfach. 
Eine gemeinsame Grundplatte triigt den Arbeits- 

zylinder und zwei glatte 
Stahlsaulen, an denen je 
eine Hiilse lose gleitet. Die 
Hiilsen sind m it ausge- 
bohrten scitlichen Muffen 
zur Aufnahme der Wendel- 
plattendrehwinkel versc- 
hen und lassen sich durch 
Stellschraubcn in beliebi- 
ger Hohe fest an die Fub- 
rungssaule klemmen. Ei ne  
Wendeplatte dient fiir alle 
Yorkommenden Arbeits- 
stiicke; je nach der Hohe 
der abzuformenden Teile 
werden aber zur Erleichte- 
rung des Wendens ver- 
schieden hohe Drehwinkel 
gebraucht. Die Wende- 

wahrend die am 
P latte haupt-

Abbildung 4.
Maschine fertig zum Ausscnken des Modells.

platte ist zugleich R iitte ltisch , 
Riittelkolben unmittelbar

* Ausgefiihrt von der D. S. Molding 
OJeveland.

befestigte
siichlich dem Modellausheben dient. Zur Befestigung 
von Formkasten oder von Kernbiichsen sind an den 
vier Ecken der W endeplatte Schlitze vorgesehen, 
mittels welcher Stellhaken oder Stellwinkel fest- 
geschraubt werden konnen.

Der einfache, in gleicher Weise die Herstellung 
von Formen und von Kernen ermóglichende Arbeits- 
vorgang spielt sich in folgender Weise ab: Auf 
die in ilire tiefste Lage gesenkte Wendeplatte
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wird bei vollig gelosten Hiilsenstellschrauben das 
Arbeitsstiick, ein Formkasten oder wie im gewahlten 
Beispiele eine Kernbiichse festgeschraubt (s. Abb. 3), 
Sand aufgcschiittct und durch entsprechende Be- 
tiitigung der Luft-Zu- und -Abliihrungsventile ver- 
dichtet. Nun streicht man den iibrigen Sand glatt 
ab, schlieBt das Luftabfiihrungsventil und liiBt den 
Kolben durch Oeffnen des Luftzufuhrungsventils 
hochsteigen, wobei er dic Form mitnimmt. So- 
bald eine Hohe erreicht ist, die das Wenden ge- 
stattct, wird der Hub durch SchlieBen des Ventils 
unterbrochen, die Wendeplatte festgeklemmt, indem 
man die Hiilsenstellschrauben anzieht, der Kolben 
gesenkt und dic Wendeplatte um 180° gedreht, 
worauf man den Kolben wieder bis zur Kern- 
biichse steigen laBt. Damit durch vollig wage- 
rechte Lage der Wendeplatte ein guter und sicherer 
Abhub gewiłhrleistet werde, lost man die Stell-

schrauben und liiBt den Kolben m it der P lattc um 
einige Millimeter in die Hohe gehen. H at dic P latte 
auf diese Weise selbsttiitig eine genau wagerechte 
Lage erreicht, so wird sic durch Anziehen der Stell- 

4 schrauben wieder festgeklemmt, ein PreBluft-Los- 
wdopfer (Vibrator, in den Abbildungen nicht gezeich- 
net) in Tatigkeit gesetzt und gleichzeitig der Kolben 
gesenkt (Abb. 4). Beim Arbciten mit Formkasten 
bleibt nun der Kasten mit der fertigen Form, bei H er
stellung von Kcrnen der Kern auf der Aushebeplatte 
des sinkenden Kolbens liegen. Im letzteren Falle 
wird vor dcm zum Zwecke des Geraderichtens er- 
folgenden Anpressen des Kolbens cin durchaus 
gerades Abhebebrett oder Blcch zwischen die Kolben- 
platte und die Kernbuchsc gclegt. SchlieBlich wird 
der Kern oder die Form abgchoben, worauf die Arbeit 
nach deni Zuriickdrchen und Senken der Wendeplatte 
aufs neue beginnen kann. C. Irresberger.

Umschau.
bar einfaohsten Weise; dazu d ien t ein und dieselbe Vor- 
riohtung fiir alle sohmclzbaren Metalle.

Diese Yorriohtung (vgl. Abb. 1) besteht aus einer in 
Zapień gelagerten zylindprformigen Sohmelztrommel aus 
yerhaltnismaBig soli«achein Eisenblecli, das m it einem 
feuerfesten F u tte r  versehen.ist. Der eine Zapfen besitzt 
ein Vorgeloge m it H andrad, fiir kleine Ausfiihrungen 
einen Hebel zum Kip pen, wahrend duroh den anderen 
Zapfen eine Diise zur Yerbrennung des Oels gcfiihrt wird. 
Die Trommel ist oben m it einer runden oder ovalen Oeff- 
nung versehen, die sowohl zum Besohiokcn m it dem zu 
sohmelzenden Metali ais auch zum GieBen verwendet wird. 
Dic Lange der Trommel betriigt fiir die gewohnlichen 
Vcrwendungszweeke etwa 1,5 m, der Durchmesser etwa
0,7 m.

Der Betrieb beginnt m it dem Anwiirmćn der Trommel. 
wozu etwas brennende Putzwolle oder iihnliohes Materiał 
hineingeworfen wird, bevor man die Diise anstellt. Durch 
entsprechende Betiitigung des Luft- bzw. des Oelventiles 
kann die mcterlange Flammc naoh Belieben oxydierend 
oder reduzierend gehalten werden, was auBerordentlich 
leicht nach der Farbę der Flamm e auoh vom Arbeiter 
beurteilt werden kann. Die Flamm c sohliigt gegen den 
gegeniibcrstehenden Boden und, an den Wiindcn zuriiok- 
streiohend, zur Oeffnung oben hinaus. Zur Abfiihrung dient, 
wie bei iilmlichen Anlagen iiblioh, ein Rauohfang.

Dio Oefen fassen jo naoh ihron Num m crn (1 bis 4) 
300, 500 bis 600, 800 bis 1000 und 1200 bis 1500 kg Metali 
und liefern in der Stundo 300, 500 bis 600 und 700 bis 
800 kg Kupfer, Bronze oder RotguB, jo nach Boschaffen- 
hoit des Einsatzinaterials. Dor Oelverbrauch ist natur- 
gcmaB bei den groBeren Oefen geringer und stellt sich bei
dem kleinen Ofon auf otwa 0,80 bis 1,00 JL, bei don
groBeren Oefon auf 0,40 bis 0,60 JL fiir 100 kg, unter 
Zugrundelcgung eines Oclpreisos von 5,00 JL fur 100 kg 
froi W erk

F u r GuBeisen stellen sich natOrlich andero Verhiilt- 
nisse heraus. Ais Beispiolo mogen folgonde Einsiitze 
dienen:

1. 220 kg GieBcreioisen I I I  )  r, „
210 ,, Bruch /  GrailSuC

430 kg

Schmolzdauer 13/ i st. Oclverbraueh 1,40 JL fiir 100 kg.
2. 250 kg GieBoroieisen \  Gra

2o0 „  Bruch /  6

T iegelloser Schm e lzofen  m it  O elfeuerung.

Im AnschluB an den Vortrag* von Oberingenieur
Ii. H a u s e n f c ld e r  iiber „Teerolverwertung fur Hciz- 
und Kraftzweoke“ sei nachstehend eine Anlage der

Abbildung 1. Tiegelloser Schmelzofen der Siegen- 
Lothringer Werke, Geisweid.

S ie g e n - L o th r in g e r  W o rk o , Geisweid, besohrieben, 
die fiir manche Zwecko gcgcniiber dem bisher ublichen 
Schmelzen im Kupolofen oder Tiegel sehr groBe Yorteile 
besitzt. Das GieBen vollzicht sioh hierbei in der denk-

* St. u. E. 1912, 9. Mai, S. 772. 500 kg
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Schmelzdauer 1 st5 0  min. Oolvcrbrauch 1,30 Jl fiir 100 kg
3. 110 kg graues Eisen (schwedisches)")

75 „  woiBes Eisen ,, | Tomper-
75 „  ungetempcrto Trichter | guB
40 „  S.-M.-Nifctensehrott J

300 kg

Schmelzdauer 2 st. OeIverbraueh 1,58 .11 fiir 100 kg.
4. 40 kg graues Eison (schwedischcs) 'i

110 „ weiBes Eisen 
120 „ ungetempcrto Trichter 
30 „  S.-M.-Nietensehrott

I, Tempor- 
guB

300 kg

Schmolzdauor 2 st. Oelverbrauch 1,58 .11 fiir 100 kg. 
160 kg S.-M .-Nietenschrott

Stahl* 
guB

41
2
2,5

H am atit 
50 prozontigcs Ferrosilizium I 
80 prozentigos Ferrom angan J

205,5 kg

Schmelzdauer 2‘/ i  st. OoIverbrauch 2,40 .11 fiir 100 kg.

Die von Schmelze 5 gemachten Schmicdoprobcn 
zeigten bei dom ZorrciBon 80,8 kg/qmm  Festigkeit boi 8 %  
Dehnung auf 100 mm Kornung von dem orsten Abstich 
und 70,9 kg/qm m  Festigkoit bei 15%  Dehnung von dem 
zwoiten Abstieh. Das aus dem ersten Abstich angefortigte 
Werkzoug zeichnoto sich durch besondere Giito aus.

0. 87 kg Kessclblechabfiillo
53 „  Schmiodoisenabfallc 
27 „  StahlguBschrott
11 „  Ix)chputzen 
30 ,, H am atit

StahlformguB

Stahl-
form-
guB

208 kg mit Zusatz von 50prozentigem  Ferro

silizium und 80 prozentigem Ferrom angan vor dem Aus- 
gieBcn.
Schmelzdauer l 3/(  st. Oolvcrbrauch 2,85 .11 fiir 100 kg, 

7. 64 kg Kesselblechabfiille |
64 „ Schmiedeisenabftillc I
40 „ i/ochputzen bzw. N ictenschrottI
30 „ H am atit J

198 kg m it Zusatz von 80 prozentigem Ferro
m angan und 50 prozentigem Ferrosilizium vor dem Aus- 
gicBen.
Schmelzdauer 1 s t 35 min. Oolverbrauch 2,66 .11 fur 100 kg.

Dic Abgusse der Schmelzen 6 und 7 waren nach dcm 
Erkalten hart, wurden aber nach dem Ausgluhen weioh 
und lieBcn sich gu t boarbciten.

Jc  nach dom Einsatz und dcm Arbciten des Ofens
— und das lotztero h a t man in der Hand — kann man auch 
ohno wcitcres woichcs Matorial in dem Ofen erzielen, 
wio folgends zwoi Schmolzungon m it gloichon Einsiitzen 
bowioson habon:

50 kg Loehputzen 'l
50 „  Kesselblechabfallo I 
72 „  StahlguBschrott 
30 „  H am atit 

202 kg m it Zusatz von 
Ferrosilizium vor dem AusgieBen.
Schmelzdauer bei dem ersten Satz P / ł  st, Oelvorbrauch 
2,20 .11; Schmelzdauer boi dem zweiton Einsatz l 1/ ,  st, 

Oelverbrauch 1,95 Jl fttr 100 kg.

Dio Abgilsso aus dieson Schmelzungon waron ohno 
Ausgluhen weich und licBen sich gu t boarbciten.

Die Analyse ergab: 0.43 %  0, 0.45 %  s >. 0,04 %  Mn,
0 ,085%  P.

Jo nach dom spezifischen Gewicht des Hoizols und 
Einsatzcs kann man nun den Oelverbrauch bei S tahl
formguB mit 2,00 bis 2,50 JC fiir 100 kg annehmen.

Dio von don Siegen-Lothringer Werken yorgenom- 
mencn Schmelzungon von schmiedbarem EisenguB, 
TemperguB und StahlformguB sollten in erster Linie den

Stahlform 
guB

• 50 prozentigem

Bcwcis orbringen, daB der von ihnen gobaute Ofon mit 
Oelfcuerung auch zum Schmolzon von diesen Materialion 
durchaus geeignet ist. Selbstverstiindlieh wird es Sache 
des Fachmanncs sein und bloiben mussen, sich m it don auf 
diesem Gebiotc neuen Oofen oingohend yortraut zu machen 
und soino Einsatzo bzw. Zusatzo den chomisohen Ver- 
iinderungen ontsprechend, wolche wahrend des Schmolz- 
prozesses in dem Ofen vor sich gohen, zu wiihlen.

Dio Dichtigkoit dos Gusscs liiBt, abgcsehen von der 
N atur des Einsatzes, nichts zu wiinschon tibrig und ist 
erfahrungsgomaB gilnstigor ais bei dor Tiogolschmelzorei 
m it Koksfouorung, da  die aus dcm Koks kommonde 
Schwofelaufnahme vormieden wird. Der A bbrand ist natur- 
gemiiB yon dor FlammenfUhrung abhiingig, dio moglichst 
reduzicrend gchaltcn wordon muB. E r ist bei Eloktrolyt- 
kupfor m it 0,2 bis 0,3 %  und bei Kupforlegierungcn 
jo nach Bcschaffenheit des Einsatzm aterials m it 0,6 bis 
2 ,5 %  festgcstellt wordon; bei TemperguB und StahlguB 
diirfte derselbe auch nicht hoher sein ais in Tiogolofon.

Dio H altbarkoit der F u tto r bei TemporguB und Stahl
guB h a t noch nicht gonau fostgcstollt wordon konnen, 
weil dio Siegen-Lothringer Werke hintereinander noch 
nicht so yiel Schmelzungon dieser Materialion haben yor- 
nchmen konnen. Auf Grund dor von ihnen nach dieser 
Hiehtung hin gomachten Sehmclzungen glaubon sio abor, 
dio H altbarkoit einos Fu tto rs fiir TomporguB- und Stahl
formguB - Sehmclzungen m it etw a 8000 bis 10 000 kg 
annehm en zu konnen, so daB der Ofen auch naoh dieser 
R ichtung gegenilber den jetzigon Oefen weit wirtschaft- 
lichcr arbeiten wiirde. Abor selbst wenn der Ofon auch 
koinc wesentlichen Ersparnisso gogoniibor Tiogolófen durch 
liingcro H altbarkeit der Fu tto r bringen wiirde, so yerdiente 
er doch schon wegen seiner sonstigen Annohmlichkeiten 
an beąuem er Handhabung, Sauberkeit und Sichorhoit dos 
Botriobs sowio groBorer Loistungsfahigkoit den Vorzug.

Hiornach ist dio Schmolztrommel m it Oelfeucrung 
ais ein ganz wesontlichor F ortschritt zu bozoichnen und 
sichcr inutande, zuniichst den Tiegelofen zu ersetzen. 
Aber auch fiir EisongioBercicn bietot sio neben dom Kupol- 
ofon, wolch letztorcr fiir groBoro Tagesloistungon natiir- 
licli seinon P la tz  bohaupten wird, eino wortyolle Hilfo, 
wenn Gilsso zu machen sind, fiir welcho m an den Kupol- 
ofenguB nicht abwarton kann, zumal wonn es sich um 
kleino Mongen handelt. DaB dio Qualitiit des aus dom 
Oclofen gowonnencn Sclimelzgutes derjenigen des Kupol- 
ofens hinsichtlicli der Schwefolaufnahmo weit iiberlegon 
ist, louchtet ohno woitores ein und ist auch durch dio 
Praxis hinreichend bewiesen worden.

Endlioh muB noch auf eine anderweitige Vcnvendung 
der Schmelztrommel hingowiesen werden, die auf der 
leichtcn Regclung der Flamme beruht. In  der Schmelz
tromm el liiBt sich frischen und kohlen; sie ist ais ein 
kleiner Martinofen zu betrachten. Die recht hohe Tem
peratur der Flamm e — ein in die Fiilloffnung gesteckter 
Eisenstab schmilzt in kurzer Zeit ab — g esta tte t die Ilcr- 
stellung jeder Art Stahl, so daB sioh fiir Unterrichts- und 
Vcrsuohszweckc kaum  cin geeigneterer A pparat denken 
liiBt. Die Lehrwerkstatten der Remseheidcr Fachsohule 
fiir die Stahlwaren- und Kleineisenindustrie des Bergisohen 
Landcs besaBen bis zum Jahro  1900 einen Kupolofen 
neben dcm Tiegelofen; er wurde wegen der Schwierig- 
kcitcn der Bedienung durch Sohiiler entfernt. Die Sohmal- 
kaldcr Anstalt h a t aus diesem Grundo iiborhaupt keine 
Schmelzerei fiir Eisen eingestcllt. N ur dic Siegener Faoh- 
schule fiir die Eisen- und Stahlindustrie des Siegerlandes 
ha t den Kupolofen bis je tz t beibehalten. Soli dic Be
dienung eines Kupolofens fur derartigo Anstalten in den 
H intergrund treten  und nur das Schmelzen an sich und 
das GieBcn neben der Formerei ais Unterrichtsaufgabe 
angesehen werden, so wurde die Schmelztrommel auch 
hier, wie an allen ahnlichen Anstalten, wegen ihrer Viel- 
seitigkeit und iiberaus leiohten Bedienung am Platzo sein.

Ueber die H erkunft der Schmelztrommel ist nichts 
weiter bekannt, ais daB sie aus Amerika stam m t.* Ein

* Ygl. Petroleum 1912, 17. Juli, S. 1121/3.
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deutsehcs P a ten t fiir die Anordnung an sieh besteht nieht. 
Nur die Diise iat in ihrer eigenartigen Form, wie sie von 
den Siegen-Lothringer Werken angewendet wird, gc- 
schutzt. 11. Haedicke.

Die magnetischen Eigenschaften des GuBeisens, betraehtet 
vom Standpunkte des Elektromaschinenbauers.

Mit dieser Frage, die in bohem MaBe die Beaehtung 
der GieBcreileiter verdient, befaBt sich F. G o ltz e  in 
einer liingeren Arbeit.* E inleitcnd werden Mitteilungen 
iiber das Wesen der m agnetischen und elektrisehcn Eigen
schaften des Eisens und (lber dic liierfiir in Frage kom- 
menden MeBmethodcn gcm acht. Es werden U ntersuch
ungen hauptsiichlich praktischer, weniger wissenschaft- 
lieher N atu r wiedergegeben, welche den Matcrialliefercrn 
Hinweise geben sollen, wic ein M ateriałbeschaffen sein muB, 
damit es fOr den Bau von elektrisehcn Maschinen und 
Transformatoren brauchbare m agnetisehe Eigenschaften 
aufweist. Dem E lektrom aschinenbauer wird nur zu oft Ma- 
tcrial angelicfcrt, welches ftir seine Zweckc vollkommen 
imbrauchbar, nach Ansicht des Lieferers hingegen gu t 
ist. Die ohcmisehe Zusammensetzung h a t einen groBen 
EinfluB auf die magnetischen und elektrisehcn Eigen
schaften des Eisens; alle im Eisen befindlichen Verun- 
reinigungen wirken verschlechtcm d auf dio Pcrm eabilitat 
ein. Aluminium und besonders Silizium verkleinern die 
Hystercsisverluste des Eisens und erhohen gleichzeitig 
den elektrLschen Lei tungsw iderstand; Mangan verschlech- 
tert dio m agnetischen Eigenschaften des Eisens ganz 
erheblich. Bei Gehalten von ungefiihr 1 2 %  Mn wird 
das Materiał bei norinalcr Tem peratur Uberhaupt un- 
magnetisch.

PutztromracI mit Wasserbetrieb.**

Vielo AbgOsae, dio boim Putzen in gewohnlichcn 
Scheuerfaspern zu sohr leiden, insbesondoro in ihren 
scharfen Umrisson gefiihrdet wurden, konnen dem 
Scheuern unterWorfcn werden, wenn es un ter Wasser 
ausgofOhrt wird. Das Wasser w irkt ais oin Puffer oder 
Polstcr, m ildert das Aufeinanderprallen der einzelnen 
Stiicke und lockert auch tiefliogendo Kerne in verhaltnis-

Abbildung 1. Putztrommel mit Wasserbetrieb.

maBig kurzer Zeit so vollsfcandig auf, daB die Abgtisso 
vollig sandfrei dem Fasso entnom m en werden konnen.

Abb. 1 zeigt eine ebenso einfache wio wirksame Vor- 
richtung zur Ausftihrung des Verfahrens. In  einem guB- 
eisernen Behalter. der m it Wasser gefiillt wird, is t oin 
gowóhnliches RollfaB untcrgobraeht, so daB sich seine 
untere Halfto ste ts unter Wasser befindot.

* GieBcrci-Zeitung 1913, 1. Jan ., S. 1/4; 15. Jan ., 
S- 39/45.

** Nach Foumlry Tr. J . 1912, Aug., S. 497.

Das NaBputzen bietot noch den Vorteil volliger 
Staubfreiheit, wcshalb es auch zum Reinigen der Abfalle 
und Triehtcr in MetallgieBorcicn angewandt wird.

Preisausschreiben des Vereins deutscher Maschinen- 
I  Ingenieure.

a  l)a.s in den Annalen fur Gewerbe und Bauweseu 
vcroffentlichte P r e i s a u s s c h r e ib e n  ftir 1913 (Beuth- 
Aufgabe) umfaBt den E n tw u r f  e in e r  v e r e in ig t e n  
E is e n - ,  S ta h lf o r in g u B -  u n d  B ro n z e g ie B e rc i  von
12 500 t  Jahreserzeugung. Es sollen hcrstellen:

a) d io  E is e n g ie B e r e i :
500 t  LchmguB,

1 000 t  Dam pfzylinder-und DampfturbinenguB,
2 000 t  schweren SandguB fiir Maschinenbau (bis

40 t  Stuckgewicht),
1 800 t Mittcl- und leichten GuB fiir allgemeinen 

Maschinenbau,
1 500 t desgleichen fu r Lokomotivbau,

200 t Gesenke ftir Kesselbau,
500 t  Roststiibo (besonders fu r Lokomotivbau),

1 000 t  verschicdenen FormmaschinenguB,
500 t  K layierplatten,
500 t  Heizkorper (Radiatoren),
500 t  HerdguB.

10 000 t
b) d ie  S t a h lg i e B e r c i :

1 000 t  Aehsbuchsen,
1 000 t  Verschiedencs (besonders fiir den Bau elek-

trischer Maschinen).

2 000 t
c) d ic  B ro n z e g ie B e r c i :

500 t  ArmaturenguB fiir Lokomotivbau, allgemeinen 
Maschinenbau und fiir den Bau elektrischer 
Maschinen.

Das zur Vcrfugung stehende Baugeliindo is t ais 
unbeschrankt anzunehmen und besitzt Schiffalirts- und 
EisenbahnanschluB. Es ist gu ter Baugrund vorhandcn. 
D er Grundwasserhocliststand soli 2 m u n ter GieBereisohlo 
liegen. Die Abgase miissen 25 m tiber Terrainhohe geftihrt 
werden. Die Kraftversorgung kann aus einem Ueberland- 
K raftw erk erfolgen, das Drehstrom  von 60 000 Volt in 
ausreichender Menge abgebcn kann. Ebenso is t AnschluB 
an Trinkwasserleitung und an Kanalisation moglich.

Die Anlage, fiir dic in beschranktem  Umfang die in 
der Zeitschrift S t u. E. 1912, H eft Nr. 30, beschriebeno 
Anlage der EisengieBerei der „Russischen Maschincnbau- 
Gesellschaft H artm ann in Lugansk“ ais Beispiel an- 
gesehen werden kann, soli alle Nebenanlagen besitzen, 
die durch ihre Eigenschaft ais selbsttiitiges Untcm ehm en 
bedingt sind, so: Verwaltungsraume, E inrichtungen ftir 
chemische und mechanische Prufung, Vcrsandraum, 
Tischlerei, Zimmerei, Schlosserci, Schmiede, Lagerstellen 
fiir Modelle, Form kiisten und Rohstoffe, U nterkunfts-, 
Wasch- und Baeleratime und anderes mehr. Auf reichliche, 
aber wirtschaftliche A usrustung m it Hebezeugen und 
sonstigen Iiilfsm itteln  wird besonderer W crt gelegt. Dio 
Kupolofen sind fiir Leistungen von je 500 bis 5000 kg 
in der Stunde zu bemessen; Besehickung erfolgt durch 
Eloktro-Hiingebahn.

Verlangt wird
1. cin Lageplan der gesam ten Anlage in 1 : 500;
2. Darstellung der Form erei und GieBcrei, des Ofenhauses, 

der Kernm acherei und GuBputzerei m it maschinellen 
Einrichtungen und Entstiiubungsanlage, der Trocken- 
kam m ern und der Sandanfbereitung, in 1 : 100, im 
GrundriB und genflgenden Quer- und LangsBchnitten;

3. Einzeldarstellung in groBerem MaBstab
a) der E lcktrohangebahn,
b) der Hochspannungs-, Schalt- und Transformie- 

rungs-Anlage,
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o) eines Elektrostahlofens fUr dic Klciu-Bessemcrei,
d) ausfahrlicher E rlauterungsbericht nebst Begriindnng 

der gewahlton Einriohtungen, 
o) iibersehlagige E rm ittlung der Anlagckostcn, 
f) iibersehlagige E rm ittlung der durchschnittlichen 

Selbstkosten.

Ais Preise werden goldeno B eutli Medaillen verliehen, 
fiir dio besto Losung auBerdom der S taatspreis von 1700 M 
m it Verpfliohtung zu dreim onatiger Studienrcise unter 
Einreiehung eines Rciseplanes, Befolgung etw aiger Auftrage 
desVereins und E rsta ttu n g  eines Reiseberichts. Bcteiligung 
is t im allgemeinen auch tu r N ichtm itglieder zuliissig.

Aus Fachvereinen.
A m erican  F o u n d r y m e n ’s A ssoc ia tion .

(Fortsctzung ron  Seite 200.)

Zu einer Gruppo konnen auch die Vortriige zusammen- 
gcfaCt werden, welcho den

S ie m e n s -M a rt in -O fe n

zuniGegenstand hatten . So brachte J o h n  P lo e h m  (l)aven- 
po it) eine eingehendo Bcsehreibung der beiden basischen 
20-t-Ocfcn der StahlgieCerei der Bettcndoif Axlc Co. zu 
Pavenport, Ja ., dio m it  O o lfo u e ru n g  betrieben werden.

Abb. 1 ist oino Bauzeichnung eines solchen 25-t- 
Ofcns m it don Hauptabmessungen. Der Hord ist rd. 3 m 
breit und 8 m lang, also 5 m liinger ais breit, wodurch

--------------------------------- rs¥7t>,-----------------------

Abbildung 1. Sicmons-Murtiu-Ofen fiir Oelfeuerung

eine vollstandige Verbronnung des Ools erzielt und die 
Bildung einer Stichflamme vermieden wird. Die Hord- 
flacho ist rd. 25 qm, also je Tonno Stahl rd. 1 qm groB. 
Die Tiefe des Stahlbades, dio bekanntlich groBen Ein
fiuB auf den Ofenbetrieb h a t, wird auf 40 bis 45 cm ge- 
halten. Der Querschnitt der Gasziige ist 2,5 qm, der- 
jenigo iiber der Herdbriicko 3,7 qm. Dio Oberkante der 
Herdbrilcke liegt 75 cm iiber der normalen Schlacken- 
linie. Die Sehlackenfange haben 8,3 qm Quorsehnitt. 
Das Gewolbe und die Soitonwiinde sind gerade und ohne

Dio zugohorigcn Schornsteino sind rd. 37 m lioch und 
besitzen einen oberen Dnrohmessor von 1,35 m und einen 
unteren von 1,8 m. Sio bestehen in ihrer ganzen Hohe 
aus fouerfesteń Steinen und gewiihren gegentlber eisornen 
Kam inen auBer dem Vorteil, daB sio n icht rosten, ihror 
schlechten W iiimeloitfiihigkeit wegen omen weit besse- 
ren Zug.

Al)b. 2 zeigt das bcwehrte Gowolbe, welches go- 
s ta tte t, das etwaigo Ausbauchen einer schwaclien Stelle 
zu boobachtcn und sie auszubessern. Bemorkenswert ist, 
daB dio Widorlager des Gowolbes m it den soitUchen 
Stiitzon fest verbunden sind und nioht auf don Soiten-
wiindon des Ofens aufliegen, so daB dio senkrechte
Ausdohnung dieser Seitonwiindo ungehindort vor sich ge-

henkann. AuBerdemsind 
i | m it den Oefen noch einige

Schroibuhren und, Beob- 
aohtungsgcrato verbun- 
don. — Dor Luftdruck
fiir die Oelbrenner be-
triigt boi diesen Oefen 
wahrend der Schmelz- 
poriodo 4,2 a t, wahrond 
der Arbeitsperiode 3 at. 
Das Oel orhiilt einen 
etwas hoheren oder ge- 
ringeren Druclc je nach 
dem Bau der Bronner 

und der E ntfem ung, von welcher es hergepum pt wird.
Abb. 3 zoigt einen Schnitt durch den BetonfuB- 

bodon der Aufgabebilhne. Dio S tahlplatten werden zu
nachst mit starker Toerpappe belegt; dann wird eino 
Lago Aschcnbeton bis fast zur Hohe der Sehienen der 
Beschiekmaschinc aufgestam pft und 
mit Zemont Ubergossen. Dieser Boden 
ist n icht so g la tt und bedeutend kiihler 
ais reinc E isenplatten. Auf dieser 
Biihne befinden sioh auBerdcm noch 
Bchiilter fiir Zuschliigo u. dgl. fa r einen 
Woeheiibcdarf.

Die Brenner, Tiiren und Tilrpfeilor 
sind wassergekuhlt, und tro tz der etwas

T3mm Zement

SfoMp/affe/j m it 7eerpa/?pe 
be/ejt

Abbildung 2. Qucrschnitt durch das Gewblbe. Abbildung 3. Sclin itt durch den FuBbodcu der IleschickbUhne.

jede Einsohnumng durchgehend, was fiir dio H altbarkeit 
dieser Teile von groBem Vorteil ist. Dio Heizkammern 
liegon geratle unter den Schlackenfiingen und smd durch- 
weg m it Silikasteinen ausgemauert. Diese Ausriistung hat 
sich besser bowahrt, ais wenn nur die vorderen Reihon 
aus Silikamauerwerk bestehen. —  Setzt man den Quer- 
schn itt des zum Um kehrycntil fuhrendon K anals gleich 1, 
so betragen die Abmessungen der andern K anale:

1. unter der H e iz k a m m e r ......................... 1,00,
2. iiber der H eizkam m erbrucke.................2,3,
3. von den Sehlackenfangen bis zu den Gas-

z u filh n ln g sz iig e n ....................................... 2,3,
4. tiber der Herdbraeke ............................. 3,3.

hoheren Kosten arbeitet man dam it vorteilhafter und 
billiger. Dio Brenner z. B. brauchen n icht aus dem 
Ofen herausgezogen zu werden. Man erspart sich auch 
das Aufmauem von groBen Ofenkopfen u a. m.

Der in diesen Oefen erzeugte S tahl h a t nachstehende 
Zusammensetzung:

C ..................... 0,205%  P  . . . . 0,018%
Si . . .  . 0,315 „ S ....................  0,024 „
Mn . . .  . 0,68 „

Die Chargen dauem  durehschnittlieh 5%  s t bei 25 t  
Einsatz. Mit dem Ofon wuiden rd. 1012 Chargen ge- 
schmolzon, und er hiitte sieher noch 50 Chaigen ausgehalten, 
eine ganz bemerkensworte Leistung. Das Anheizen der
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Oofon geschieht iu don Schlackenfiingcn, wodurch die 
Heizkammern schnell heiii werden und auf dom Hord 
keino Asche oder Schlacken von festen Brennstoffon ver- 
bleibcn konnen. Man muB boi don Einsiitzon dieser Oefen 
dUnnen und vorrosteten Schrott so viol wio moglich ver- 
meiden. Der Roheisen- bzw. Sclirottgehalt des Einsatzes 
richtet sioh nach dom Kohlenstoffgohalt dos yerarbeiteten 
Schrotts und wird so gowiihlt, daB dor berochnoto Kohlen- 
atoffgehalt im Einsatz sioh auf 1 bis 1,25 %  boliiuft. Der 
Schrott wird entsprechend gotrennt golagort, und zwar:

1. Schrott m it 0,3 %  C,
2. Schrott von 0,3 bis 0,0 %  C,
3. Schrott m it mchr aLs 0,0 %  C.
Durch diese A rt des Einselzens h a t man dio Zoitdauor 

der Chargen und dio RogolmiiBigkeit des Ofenbotriobs in der 
Hand, wodurch dio Arbeiten in der Formerei und der GioB- 
halle wesentlich erleichtcrt werden. Ed. W. Kaiser.

G. A. B lu m o  (Stockholm) hatto  oino aujfiihrlicho 
Arbeit oingoreicht (lber dio

D a rste llun g  vo n  T e m p srgu B  im  M artino fen .

Vorfassor weist auf dio noch bodoutondo Entwick- 
lungsfiihigkeifc dor Darstollung dos sohmiodbaron Gusses 
hin, bespricht dio yorsohiodonartigon Vorkiiltnisso in 
der amorikanischon und europiiisehon TomporgioBcroi, 
dio durch dio abweichondon Marktyorbiiltnisso so
wohl ais auoh duroh dio zur Verfi)gung stohendon 
Rohstoffo yoranlaBt wordon, und w arnt vor dom Vor- 
such, blindling3 amerikanischo Vcrfahron und Einrioh- 
tungon auf dieson Gobioton nach E uropa yorpflanzon 
zu wollen. Sodann borichtot or tlbor seino orston, in 
Skandinayien Endo 1910 im sauron Martinofon untor- 
nommonon Vorsueho, boidonen tiiglich nur oino Charge 
von 3 t  fortig goraacht wurdo und dor Martinofon 
alsdann vom Naohm ittag an bis zum folgonden Morgen 
fest yorschlosson und warm gohalton wrurdo. Spiiter 
benutzto or 8- bis 10-t-Oofon und schmolz in droi Stunden. 
Da eino Gasorzougcranlago sowohl fiir den Martinofon ais 
auch fUr zwei Tcmporofon und dio Korntrookonofon das 
Gas lioferte, so konnto Blumo feststellen, daB durch- 
schnittlieh zum Schmolzen und Tompern dos Eisens sowio 
zum Heizon des Kerntrookonofens auf das Kilogramm 
fertigon Tomporstahls 1 kg einer allerdings sehr aschc- 
roiehou Kohlo notig war. E r glaubt, daB im Dauorbotriob, 
d. h. bei vier Hitzon im Tag, 18 %  Kohlo fiir don Betriob 

des Martinofens zum Einschmelzon de3 Einsatzos go- 
ntlgcn. Sohr wichtig fiir dio Erzeugung brauchbaren 
Materials fOr das Tem peryerfahren sind rasches Einschmel
zon, richtigo B auart des Ofens und oin gewandtor Schmel- 
zor. Laider sioht Blumo von dor M itteilung von Zahlon- 
matorial, das sioherlich weito Kreiao intorossieren wiirde, 
ab, auch seino woitoron langschweifigen AusfUhrungen 
flber dio VorzQgo dos Martinofens bringon koinc un- 
bekannten Gesichtspunkto.

In emem Vortrag iiber don
Zu sa tz  v o n  T ita n  zu  schm iedbarem  G uB  

gab C. H. G alo  (Pittsburgh) Einzelhoiten iiber oino 
liingoro Roiho von Vorsuehon m it schmiedbarom Ei3cn, dom 
nn Martinofen T itan  in vorschiedonon Mongon zuge3otzt 
wurdo. Dio yerwondoto Eison-Titan-Logiorung cnthiolt 
70,18 %  Eison, 20,00 %  T itan , 7,40 %  Aluminium, 
0,84 %  Kohlenstoff und 0,83 %  Silizium. Dio titanfreion 
Proben aus dem Martinofen stiogon bis zu 34,9 kg/qm m

\

ZorroiBfostigkeit boi 0,2 %  Dolmung, wahrend Probon m it
0,25, 0,30 und 0,35 %  T itan  durohschnittlich 33,7, 33,9 und
32,3 kg/qm m  Zerroiflfestigkoit aufwriescn. Dio Dolmung be
trug  in allen Fiillon auf 1G9 cm (1) gomosson 6,2 %. Das 
Materiał orgab also ohno Zusatz dos VerbossorungsmitteIs 
hohero Fostigkeitszahlon, was mit den an dioser Stello 
ycróffontliohton Versuchon von L. T ro u h o it*  zum Teil 
iiberoinstimmt. Rodnor fiihrt nun zur Erkliirung an, daB 
bei mittols alum iniumhaltigor Matorialion desoxydiortom 
Eison oin iiuBorst schwaohes Hiiutohon Tonordo zwischen 
don cinzolnon Eisenkristallon gofundon worde, das dio 
Adhiision boointriichtigo. DioserMiBstand konne indes duroh 
liingoros Stohonlasson dos Eisens in yollor Hitzo besoitigt 
wordon. Rodnor logte weitoro Vorsuohsergebnisse m it kloino- 
ron Zu3iitzon dor Logierung, ontspreohond 0,04 %  T itan  und
0,015 %  Aluminium, vor, dio in der T a t bis zu 39 kg/qinm  
ZorroiBfostigkeit boi 8,8 %  Dehnung aufwiosen. Auch 
Biogovorsuoho zeigton don yorbesserndon EinfluB go- 
ringor Titanzusatzo.

Zu dom gloichon SchluB kam B ra d lo y  S to u g h to n  
in soinom Vortrag tlbor dio ro in ig o n d o  W irk u n g  von  
T i t a n  a u f  G u B o iso n , der in einer der niichsten Num- 
mern diosor Zoitsohrift bosprochon worden wird.

Dio groBo Mengo dor iibrigon bis je tz t yeroffent- 
lichten Vortriigo bohandolton toils rein ainorikanisoho 
wirtschaftlicho Fragon, toils befaBton sich dio ltedner 
m it dor Beschroibung von Masehinen und A pparaten 
fUr don GicBcroibedarf. A rthur F. M u rra y  (East 
Cambridge) sprach ubor P r o B lu f t ,  doron Erzeugung 
und Vor\vondung im GioBoreibotriob. In  dor m it einor 
groBen Anzahl von Abbildungon yorsohonon Arbeit 
schildort or dio Apparato, wolcho in GioBereibotrioben 
ilborhaupt fiir dio Erzougung und Bonutzung dor ProB- 
luft in B otracht kommen konnen, und boschroibt 
ihro Wirkungsw'0130. Trotz gonauer Durchsicht konnto 
B erich tersta tter keino nouon Vorschliigo findon; dio 
Anwendung dor PreBluft fur don Betriob yon Schmolz- 
ofon m it Koks- odor Oolfouerung, yon Formmaschinon 
allorhand Gattungon, Hobozougon, Schattolsioben.ProBluft- 
stainpforn, MoiBoUiiiramcrn u. dgl. ist auch in D eutschland 
schon soit Jah ren  zu Hauso.

SchlieBlich soion noch dio Vortriigo yon B. H. R e d d y  
(Clovoland) Ubor das P u tz o n  d o r  G u B stU ck o  m it to ls  
d o s  S a n d s t r a l i lg o b l i i s o s  und von V. E. M in ic li Obór 
M o c h a n isc lio  S a n d a u f b o r o i tu n g  u n d  - b o f o r d e r u n g  
wonigstons orwahnt, boidos obonso wno dio oben angefohrtt 
Arbeit von M urray fleiBigo Zusammenstollungon, dio abor 
bowoisen, daB unsoro deutsehen Firmon, wolcho sich m it 
dem Bau und der Lieforung dor oinschliigigon Masehinen 
befasson, hintor don ausliindischon in koinor Weiso zurOck- 
goblieben smd, ja  daB ihro B auartcn in yielon StOckcn, in 
erstor Linio auf don Gobioton dor Sandaufboroitung und 
des Putzens m it dom Sandstrahlgoblaso, den am erika
nischen H erstellern ais Vorbilder dienton. O. O.

III. Internationaler KaltekongreC.
Mit Bezug auf unsere glcichnamige Mitteilung vom 

20. Februar, S. 335, machcn wir darauf aufmerksam, daB 
von den doutschen Teilnehm cm  Anfragen n icht an dio 
d o rt angegebene Adresso, sondern an H errn KommLssions- 
ra t  A. K rU g e r , Berlin SW. 11, Trebbinerstr. 5, zu 
richten sind.

* St. u . E . 1910, 13. Ju li, S. 1193.

Patentbericht.
D e u ts c h e  P aten tan m eld u n gen .*

17. Februar 1913.
KI. 4 a, E  18 306. Heizvorriehtung fiir gashaltige 

flussige Brennstoffe; Zus. z. Pat. 254 941. K arl Ehren- 
reich und Leopold Lehncr, Wien.

* Die Anm eldungen liegen yon dem angegebenen Tago 
an wahrend zweior Monate fa r jederm ann zur E insicht und 
Einsprucherhebung im P aten tam te  zu B e r l in  aus.

KI. 4 g, T  17 3S8. Geblasebrenner fu r armo Gase 
besonders fur Luftgas. Thiem & Tówe, Halle a. S.

KI. 7 a, D 26 209. Universahvalzwcrk m it in ge- 
schlosscnen GuBhausem untergebrachtcn Vertikalwalzen. 
Deutsche Maschinenfabrik, A. G., Duisburg.

KI. 7 a, D  26 278. E xzentcrantrieb fttr Warmlager- 
rechen yon W alzwerken bei Verwendung yon nu r einer 
Exzenterwelle. Deutsche Maschinenfabrik, A. G., Duis
burg,
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Kl. 12 o, Sch 40 730. Absperrvorrichtung fur Gas- 
wascher, welche m it W assereinspritzung betrieben werden. 
W alter Schwarz, D ortm und, Friedenstr. 72.

Kl. 12 k, H  57 358. Verlahren und Vorrichtung 
zur Abscheidung des Ammoniaks aus den Gasen der 
trockenen Destillation m ittels eines Saurebades. Ea. 
Gebr. H inselm ann, Essen-Ruhr.

Kl. IS c , D 26 246. Vorriehtung zum Pressen und 
H arten  von Eedern und sonstigen in Matrizcn gebogenen 
Gegenstiinden. Eritz Dchnert, Hagcn i. W., Eilperstr. 94.

Kl. 18 e, E 34 674. Yerfahren der Herstellung eines 
E insatz-H artem ittels aus ticrischen und pflanzlichen 
Abfallstoffen. Eugen Fochtenberger, Mannheim, Schan- 
zenstr. 16/18.

Kl. 21 h, A 22 359. Verfahren und Yorrichtung 
zum elektrischen Loten inittcls W iderstandscrwiirmung. 
AUgemoine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin.

Kl. 21 h, B 57 805. E lektrischer W armespeieher; 
Zus. z. P a t. 252 454. George Gilbert Bell, London. 
Prioritiit aus der Anmeldung in GroBbritannien vom 
10. 3. 09 anerkannt.

K l 24 e, G 34 916. W assergasanlage. A rthur Graham 
Glasgow, Richm ond (V. St. A.).

Kl. 35 b, D 26 120. Velozipedkran zum Befahren 
von Gleisabzweigungen; Zus. z. Pat. 250 001. Rudolphe 
Dyckhoff, B ar le Duc-Meuse, Frankreich.

Kl. 35 b, Seh 40 682. Eisenbahnwagendrchkran. 
Fa. E. Becker, Berlin-Reinickendorf-Ost.

Kl. 48 c, V 10 824. Verfahren zur Herstellung wciBer 
Emaillen un ter Verwendung von M ctallverbindungen in 
hydratischer Form  ais TrUbungsjnittel; Zus. z. Anm. 
V 10 362. Vereinigto Chemische Fabriken Landau, Kreidl, 
Heller & Co., Wien.

Kl. 49 f, S 35 576. Verfahren zum SchweiBen ttber- 
lappter Niihte von Rohren, Kessclschiissen und GefiiBen. 
H erm ann Spranger, Dflsseldorf, Julicherstr. 88.

20. Februar 1913.
Kl. 4 c, B 68 014. Vorriehtung an Gasbehiiltern 

zum Misehen von Gasen versel>icdenen spezifisehen Ge- 
wichtes. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actien- Gesell
schaft, Berlin.

Kl. 4 c, B 68913. E inrichtung zum Misehen von Gasen 
verschiedenen spezifisehen Gowichtes in Gasbehiiltern. 
Berlin - Anhaltische Maschinenbau - Actien - Gesellschaft, 
Berlin.

Kl. 19 a, Sch 41 997. Schienennagel. Johann Schuler, 
Dusseldorf, K arl Anton-Str. 1.

Kl. 42 e, M 44 868. Dampfmesser. Carl H. M attern, 
Hildesheim, Bernwardstr. 30, und Willy Otto,
Hannover, Ilandelshof,

Kl. 42 1, K  50 146. Schmiermittel-Prufmasehine. 
O tto Kuhnol, Ltideritzbucht, Deutsch Stldwestafrika.

Kl. 421, S 35 185. Verfaliren zur quantitativen  
Analyse von Gasgemischen mit bekannten Bestandteilen. 
Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin.

D e u ts c h e  G eb ra u ch sm u stere in tra g u n g en .
17. Februar 1913.

Kl. 7 a, Nr. 540 618. K ant- und F iihrungsapparat 
fiir Walzwerke. Maschinenfabrik Sack, G. m. b H ., 
Diisseldorf-Rath.

Kl. 7 a, Nr. 540 941. Yorrichtung zum Walzen von 
H-. I  - und "J"-Profilen. Gewerkschaft Deutscher Kaiser 
Ham born, Bruckliausen a. Rh,

Kl. 7 a, Nr. 540 942. V orrichtuig zum Walzen von 
U  -Profilen. Gewerkschaft Deutscher Kaiser Ham born, 
Bruckhausen a. Rh.

Kl. 10 a, Nr. 541 389. Koksofenbeschickwagen mit 
selbsttatiger Entleerung. Wilh. Tanzeglock, W atten- 
scheid.

Kl. 24 e, Nr. 541 469. Vorrichtung zum Ycrfeueni 
von Gasen in Flammrohrkesseln, Yereinigte Konigs- 
& Laurahiitte , A kt - Ges. fiir Bergbau- u. H iittenbetrieb, 
Berlin.

Kl. 24 f, Nr. 541 374. W anderrostfeuerung m it unter- 
halb der RostflUchc angeordnetem D ruckluftkasten. 
W alther & Cie., Akt.-Ges., DellbrUck, Bez. Coln.

Kl. 24 i, Nr. 540 716. D urch die F euertu r betiitigter, 
autoniatischer VerschluB zur Luftzufuhrung fiir rauch- 
vćrzehrende Feuerungen. Richard Amelang, Ratibor, 
W ilhelmstr. 5.

Kl. 24 i, Nr. 541 465. Zugregulator fiir Fcuerungs- 
anlagen. Halfdan Lund, Kopenhagen.

Kl. 24 k, Nr. 540 743. Form atem  zum AbschlicBen 
der Mittc einer von zwei Seitcn begonnenen Feuerbriicke. 
J. C. A. M arekmann, Ham burg, R am bachstr. 2.

Kl. 26 d, Nr. 541 096. Teerscheider. Berlin-Anhal- 
tische M aschinenbau-Akt.-Gcs., Dessau.

Kl. 31 a, Nr. 541 381. Scbmelzofen m it Oelbrenner. 
® ip'.'5nq. Carl Hofm ann, .Mannheim.

Kl. 31 b, Nr. 540 884. Doppelformmaschine. Carl 
Mozcr, Goppingen.

Kl. 31 b, Nr. 541 377. Heinm vorrichtung bei hydrau- 
lischen und elektrischen Formmas.chinen zur Yerlititung 
eines zu friihen Pressens, wenn der Hackcn noch nicht 
eingeklinkt ist. Lentz & Zimmermann, G. m. b. H., 
D(Jsseldorf-Rath.

Kl. 31 c, Nr. 540 954. Modeli-Losldópfvorriqhtung. 
GieBereimaschinenfabrik Kirehheim-Teek, G. m. b. H., 
Kirchheim  u. Teek, W urttem berg.

Kl. 31 c, Nr. 540 955. Modeli-Losklopfvorrichtung. 
GieBereimaschinenfabrik Kirchheim-Teck, G. m. b. H., 
Kirchheim  u. 1’eck, W urttem berg.

Kl. 49 b, Nr. 541092. Yorrichtung zur Messer- 
Auswechselung an  Profileisen-Schneidmaschincn. I^eip- 
ziger M aschinenbau-Gesellschaft m. b. H ., Leipzig-Seller- 
hausen.

Kl. 49 b, Nr. 541 093. Anschlag- und IIalte-Vor- 
richtung an  Profileisen-Schncidmasehinen. Leipziger 
Maschinenbau-Gesellschaft m. b. H ., Leipzig-Seller- 
hausen.

Kl. 49 b, Nr. 541 094. Messer-Anordnung an Profil- 
sclieren zum Abtrennen und Gchrung-Sehneiden von 
Winkel- und "J"-Eisen. Leipziger Maschinenbau-Gesell
schaft m. b. H., Leipzig-Sellerhausen.

Kl. 80 c, Nr. 541 193. Vorriehtung zur Beseitigung 
von Ansatzen in Drehofen. Fellner & Ziegler u. Dr. Her
bert W ittenberg, F ran k fu rt a. M.-Bockenheim, Kreuz- 
nacherstr. 29.

O e s te r r e ic h is c h e  P a te n ta n m e ld u n g en .  *
15. Februar 1913.

Kl. 7, A 1365/12. Selbsttatiger Zubringer fiir Walz
werke. Blech- und M etallwarenfabrik JI. Herczka & Co., 
Wien.

Kl. 19 a, A 5724/12. Vorrichtung zur Verhutung 
des W andcrns von Eisenhahnschienen. August Johann 
Dinklage, E ast Orange, N. Jersey, V. St. A.

Ki. 40 b, A 5128/12. Kohlenelektrode fur elektrische 
Oefen. Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kolilenfabrikation, 
Ratibor.

Kl. 49 a, A 5296/12. Schere zum Schneiden von 
Blocken, Stabeisen u. dgl. Deutsche Maschinenfabrik, 
A. G., Duisburg.

D e u ts c h e  R eichspaten te .
K l.  18 a, N r.  252 958, vom 10. Marz 1912. E r ic h  

R itte r von S c h w a rz  und L eo  L o u r ie  in B e r l in - P a n -  
kow . Yerfahren zum Einbinden und Brikctlieren ron fein- 
kórnigen Materialien, Erzen aller Art, Kiesabbrdnden, 
Gichtstaub und Abfallprodukten der Hiittcnprozesse unter 
Yerwendung von Zement ais Bindemittel.

Ais B indem ittel fflr die Erze u. dgl. d ient Eisen- 
portlandzem ent oder -zementklinker in Gemeinschaft mit 
granulierter Hochofenschlacke und Glaubersalz.

* Die Anmeldungen liegen ron  dem angegebenen Tage 
an wiihrend zweier Monate fiir jederm ann zur E insicht und 
Einsprucherhebung im Paten tam te zu W ien  aus.
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Zeitschriftenschau Nr. 2.*
A llg e m e in e r  T e il .

Geschichtliches.
J . O. Arnold: N e u e ro  F o r t s c h r i t t e  in  d e r  w issen - 

s c l ia f t l ic h e n  M e ta l lu r g ie  d e s  S ta h le s .  Auszug au8 
einem Vortrag vor der R oyal Institu tion . G c s e h ic h t-  
lie h e s  aus der Sheffielder Stalilindustrie vom M ittelalter 
bis in die jilngsten Zciten. [Engineering 1913, 31. Jan ., 
S. 102/3.]

Z um  100. G e b u r t s t a g e  B e s s e m e rs  (19. Januar). 
[Engineering 1913, 17. Jan ., S. 90.]

K r u p p s  e r s t e s  P a t e n t  a u f  e in  G e sc h iitz .*  
Śtammt aus dem Jalire  1847. Beschreibung nach dem 
Originalwortlaut. [Prom . 1913, 25. Jan ., S. 260/8.] 

W e rksb e sch re ibu n gen .
D io S k o d a s ta h lw e r k e  in  P i l s e n ,  B o h m en .*  

Kurze Allgemeinbesclireibung. Arbeiterverhaltnisse, 
Hauptverwaltung, Priifanstalten, Rohm aterialien, S tahl
werke, Bearbeitungswcrkstiittc, Modelltiselilerei, Kon- 
struktionswerkstatten, Abteilungen fiir Briickenbau, Eiscn- 
bahnbedarf, schwero Sohmiedestiieke, Kesselschmiede 
und ausgedehnte Anlagen fiir Kricgsm atcrial. [Engineer 
1913, 17. Jan ., S. 00/3.1

Fach sehu lw esen .
L. Pierre-Guedon: D ie  P a r i s e r  G e W e rb e sc h u le .*  

Gesehichtlielies Ober die franzosischen Gewerbeschulen. 
Die neue, seit Oktober 1912 eroffnete Gewerbcschule in 
Paris. Gebiiude und inncre E inrichtung. [Gen. Civ. 1913,
25. Jan., S. 241/7.]

B r e n n s to fF e .^  
t T o r f . *

J. G. Thaulow: D ie  T o r f in d u s t r i e  b e im  J a h r e s -  
w echsel 1912/13. D er Verfasser g ib t eino gedriingto 
Uebersicht tlber verschiedene dio Torfindustrie betreffende 
Fragen, so dio Torfvcrgasung, Erzeugung von Torfpulver 
fflr Feuerungszwecke, Torfverkohlung, Torfstreu u. a. m. 
[Tek. U. 1912, 31. Jan ., S. 58/00.]

Dr. V iktor Zailer: D ie  F o r m to r f g e w in n u n g  im  
G ro B b o trieb e .*  Abbildung und Beschreibung einiger 
neuerer Torfformmaschinen, Torftransporteinrichtiingen 
und sonstigcr Spezialmaschincn fu r den GroBtorfbetrieb. 
[Z. f. Moorlcultur und Torfverwertung 1912, Dez., 
S. 203/15.]

C. H. H erm odsson: U e b e r  d ie  w i r t s c h a f t l i c h o  
B e d e u tu n g  d e s  B r e n n to r f  t r o c k n e n s .*  [Industri- 
tidningcn Nordon. 1913,24. Jan ., S. 25/7, 31. Jan ., S. 36/8.]

T o rf  z u r  IC ra f te r z e u g u n g . Auszug aus einem 
alteren Berieht von B. F. Ilaandel. [J . of G asLighting 1912,
24. Dez., S. 964.]

D ic  A u s s ic h to n  d o s  T o r fe s  a is  B r e n n m a t e r i a l  
fu r d io  G ro B in d u s t r ic .  [Z. f. pr. Masch.-B. 1913, 
8- Jan., S. 01/2.]

B ra u n ko h le .
Kukuk und Dr. M introp: D io  K o h le n v o r r i i to  

des r e o h ts r h e in is c h - w e s t f a l i s e h e n  S te in k o h le n -  
b ez irk s. Berieht filr den im Jahro  1913 in Toronto 
(Kanada) tagendcn 12. In tcm ationalen  GeologenkongrcB, 
der sich ais seine H auptaufgabo die E rorterung der Frage 
der W eltvorrate an Steinkohle gestellt ha t. [Glflckauf 
1913, 4. Jan ., S. 1/13.]

Lćon Diodicr: B e s u c h  d e r  r h e in i s c h e n  B ra u n -  
k o h le n g ru b e n .*  D er yorliegende Reisebericht h a t in 
crster Linio filr den Bergmann Interessc. [Buli. S. Ind. 
min. 1913, Jan ., S. 77/100.]

O. NoYńk: B e i t r a g  z u r  K e n n tn i s  d e s  su d -  
b o h m ise h e n  B ra u n k o h le n v o r k o m m e n s .  Die Kohle 
zeigt in erster Linie eine sta rk  lignitische Ausbildung. 
Eine Durchschnfttsanalyse ergab 43 ,10%  brennbare 
Substanz, 12,09%  Ascho und 44,81 %  hygr. Wasser.

* Ygl. S t. u. E. 1913, 30. Jan ., S. 203/14.

Dio Verkokung ergab 32,38 %  Koksausbeute. [Oest.
. f. B. u. 11. 1913, 25. Jan ., S. 43/5.]

E rike tts.
W. Oellerich: D a s  r h c in i s c h e  B r a u n k o h le n -  

r i k e t t  u n d  s e in e  V e rw e n d u n g  in  h a u s l ic h e n ,  
g e w e r b l ic h e n  u n d  i n d u s t r i e l l e n  F o u e ru n g e n .*  
[Braunkohle 1913, 10. Jan ., S. 249/55; 17. Ja n ., S. C05/71;
31. Jan ., S .-701/12.]

Ste inkoh le .
J . J . Vandcvclde: B e m e rk u n g e n  i ib e r  d ic  E in -  

t e i l u n g  d e r  K o h le n . D er Verfasser besprieht die 
von verschiedenen Autoren aufgcstellten K lassifikationen; 
er hiilt diojenige von G r u n e r  fiir besonders geeignet. 
[Buli. S. Chim. Belg. 1913, Jan ., S. 15/21.]

Dr. K arl v. Papp : D ie  S t e in k o h le n v o r r a to
U n g a rn s .  Auszug aus dem Berieht fiir den Geologen- 
kongreB in Ottawa. [Mont. Rundsch. 1913, 10. Jan ., 
S. 02/5.]

Fr. L ux: S t a n d  d e r  E n tw ic k lu n g  d e s  S te in -  
k o h le n b e r g b a u e s  in  C h in a  zu  B e g in n  d e r  R e v o -  
l u t i o n  im  H e r b s t  1911 u n d  z u k i ln f t ig o  Z ie le .*  
[Magazin filr Technik und lndustriepolitik  1912, 23. Dez., 
S. 433/43; 1913, 17 Jan ., S 491/8: 3. Febr. S. 553/64.]

J a p a n i s c h e  S te in k o h le .  Die japanische Firm a 
Mitsu Bishi Goshi-Kwaisha is t E igentiiraerin einer der 
gróBten Bergwcrksuntem chm ungen. Sio gew innt neben 
Gold, Silber und K upfcr auch Steinkohle, dic sich durch 
vorziigliche Q ualitat auszeichnet. In  der Quclle sind 
zahlreiche Analysen m itgeteilt; auch finden sich Angaben 
bezilglich der einzelnen Gruben. [Bih. Jernk. Ann. 1912, 
Okt., S. S71/3.]

J . R. R. W ilson: K o h lc n b e r g b a u  in  In d ie n .*  
[Ir. Coal Tr. Rcv. 1913, 3. Jan ., S. 10/7; 10. Jan ., 
S. 49/50.]

D ie  K o h le n v o r r i i to  d e r  e n g l i s c h e n  K o lo n ic n  
u n d S c h u t ż s t a a t e n .  W eslindien,Trinidad. Afrikanische 
Besitzungcn. Asicn: Malaiische S taaten , Britisch Bcnieo. 
[Buli. Im p. Inst. 1912, Okt., S. 434/53; Dez., S. 021/7.]

M. D ennstedt und L. Schaper: D ie  G c fa h re n  d e r  
S te in k o h le .  Die Yerfasser erórtern im AnsehluB an 
eine frtiherc A rbeit vcn D ennstedt und Bunz die Be- 
urteilung der S e l b s t e n t z i i n d l i c h k e i t  d e r  S te in -  
k o h le . [Z. f. angew. Chem. 1912, 20. Dez., S. 2025/9.] 

Erd ó l.
Dr. Siegmund S transky: D ie  w i r t s e h a f  t l ic h o  

L ag o  d e r  P c t r o l e u m in d u s t r i e  in  O e s te r r c ie h -  
U n g a rn . [Z. d. Oest. 1. u. A. 1913, 24. Jan ., S. 49/52.]

Vivian B. Lewes: F l i is s ig e r  B r e n n s to f f .  I. Ge
schichtliches. E ntstehung des Erdóls. Untcrsehiede 
zwischen vcrschiedenen Roholen. [ J . of Gas Lighting 1913, 
28. Jan ., S. 247/50.]

G. H. H ultm an: O el a u s  s c h w c d is c h e m  A la u n -  
s c h ie f e r  f i i r  D ie s e lm o to ro n .  [Tek. T . 1913, 15. Jan ., 
S. 11/2.]

N atu rgas.
J .  N. K napp : N a tu r g a s  m it  R i ic k s ic h t  a u f  d ie  

i ib r ig e n  B re n n s to f fe .*  Yorkommen, Abteufen von 
Gasbrunnen, Entw icklung der N aturgasindustrie. Ver- 
wendung des naturlichen Gases. Zusammcnfassung. 
[ J .  Franki. Inst. 1912, Dez., S. 639/G2.]

Generatorgas.
E in  n e u e r  d r o h b a r e r  G a se rz e u g e r .*  Ein- 

gehende Beschreibung des schon friiher erwiihntcn 
Chapm an-Generatcrs. (Vgl. St. u. E. 1912, 28. Now, 
S. 2008.) [Met. Chem. Eng. 1912, Dez., S. 821/3.] 

Gichtgas.
J . F . M owat: B e s t im m u n g  d e s  H e iz w e r te s  

v o n  H o c h o fe n g a s .*  Eine kurze Anleitung zum Gebrauch 
erfahrungsmaBig aufgezeichneter Schaubilder zur raschen 
Feststcllung des Heizwertes aus den Zahlenangaben der 
Analyse. [Ir. Tr. Rew 1913, 2. Jan ., S. 27/8.]
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F eu er u n g en .
AU gem eines.

M. Favloff: W iirm e b i la n z e n  m o ta l lu r g i s c h e r  
P ro z e s s e .  D er Aufsatz enthiiit eino kritischo Uebersicht 
dor bekannten  Angaben iiber die spezifischc W arnie der 
in B etrach t konimenden festen, flussigen und  gasfórmigen 
K orper; besonders eingehend ist die spezifischc Warmo 
des am orphen Kohlenstoffs behandelt. [J . d. russ. met. 
Ges. 1912, H . 4, S. 421/52.]

Charles R . Darling: U e b e r  W a r m o h a u s h a l t  b e i 
m e ta l l u r g is c h e n  u n d  s o n s t ig e n  O ofon. Dor Vor- 
tragende besprieht die rerschiedenen M ittel zur Erhohung 
dor Wiirineokonomio. K u rie r Auszug aus einem Vortrag 
vor der Boya! Society of Arts,, dor nichts Neues bringt. 
[Ir. Coal Tr. Bev. 1913, 10. Jan ., S. 51.]

P radel: N e u e ru n g e n  b e i F c u o r u n g s a n la g e n
f i i r  f e s te  B r e n n s to f f e .*  D er ais Yierteljaliresbericlit 
bezeichnetc Aufsatz se tzt sich aus Patcntbeschreibungen 
der betreffenden Klasse zusammen. (H atto  der Ver- 
fasser doch wenigstens dic betreffenden Patent-N um - 
mern angegeben!) [Fcuerungstechnik 1913, 15. Jan .,
S. 147/50.]

Oelfeuerungen.
E in  n e u e r ,  a u c h  f i ir  Z e n t r a lh e iz u n g s a n la g e n  

u n d  S tu b e n o f e n  g e e ig n e te r  B r e n n e r  f i ir  f l i is s ig o  
B r e n n s to f f e .*  Abbildung und Beschreibung des von 
A. Irinyi in Ham burg erfundenen und nach ihm benannten 
Irinyi-Brcnners, der von der Deutschen Oelfeuerungs- 
Gesellschaft auf den J la rk t gebracht wird. [B eiblatt z. 
Prom . 1912, 28. Dez., S. 49/51.]

D am p fkesse lfeu e run ge n .
Y o rfe u e ru n g  b e i D a m p fk c s s e ln .*  Ausbildung 

der Feuem ng ais richtiger Generator. Vormeidung be- 
sonderer Leitungs- und Strahlungsrerlusto dadurch, daB 
Generator- und Zusatzluft durch Kanale in Gcncrator- 
wiindcn geleitct wird. Versuchsergebnisse. [Engineer 
1913, 10. Jan ., S. 48.]

U nte rw ind fe ue ru n gen .
Biitow und Dobbelstein: A u s n u tz u n g  m in d e r -  

w e r t ig e r  B r e n n s to f f e  a u f  Z e c h e n  d e s  O b e rb e rg -  
a m ts b e z i r k s  D o r tm u n d .  Beschreibung der W ilton- 
Unterwindfeuerung fiir Vcnvertung von Koksaschc. 
Betricbsergebnisse; P lanrost weit iiberlegcn. [Gliickauf
1912, 28. Dez., S. 2101/4.]

U  n te rschub f euerungen.
H. Gleichmann: V e rs u c h e  a n  U n to r s c h u b -  

fe u e ru n g e n .*  Kurze Beschreibung der Sulzcr-Untcr- 
schubfeucrung. Eingehendor Yersuchsbericht an drei 
Doppelflammrohrkesseln. Sehr giinstigo Ergebnisse. Ge- 
sam twirkungsgrade von 82 bis 80 % . [Zeitschrift des 
Baver. Reyisions-Yereins 1913, 15. Jan ., S. 3/5 ; 31. Jan ., 
S. 12/4.]

Roste ,
Herm ann Dinkgreve: D ic  B e d e u tu n g  d e s  w a s s e r-  

g o k t th l t e n  H o h l r o s te s  f i ir  d ic  g e s a m to  I n d u s t r i e  
u n d  S e h i f f a h r t .*  Beschreibung, Auwendbarkeit und 
Yorteilo der H ohlroste System Mehrtens der Deutsclien 
Prom etheus Hohlrost-W erke in Hannover. [Z. f. Dampfk.
u. M. 1913, 3. Jan ., S. 4/8.]

Pyrom etrie.
P y r o m e te r  z u m  H i i r te n  v o n  S c h n e l l a r b e i t s -  

s ta h l.*  Das an Hand von drei Abbildungcn kurz bc- 
schricbcno Instrum ent wird von der Wilson Maeulen 
Company in New York auf den J la rk t gebracht. [Z. f. 
pr. Masch.-B. 1913. S. Jan ., S. 59/00.]

Chas. B urton Thwing: T e m p e r a tu r m c s s u n g  a u f  
e lo k t r i s c h e m  W ego.*  LaBt man gewisse optischo 
Pyrom eter, bei welchen ein elektriseh erh itzter K orper 
fiir Farbem-ergleichc benutzt wird, auBer Beachtung, 
so g ib t es drei yerschiedcne Arten von elektrischen 
A pparatcn, welche fur Temperaturmessungen angew andt 
worden. Dieso sind: das einfache Thermoelcment, das 
Strahlungspyrom oter und das clcktrische W idcrstands- 
pyroineter. Die drei A pparate werden in genannter Reihe

beschrieben und ihre Anw endbarkeit u n ter cinigcn der 
versehiedenen, in der P rasis  herrsehenden Bedingungen 
kurz crortert. [Met. Chem. Eng. 1913, Jan ., S. 30/8.] 

R auch frage .
R. C. Benner: W a ru m  b i ld e t  d e r  R a u c h  e in e  

i n d u s t r i e l l c  B e lś is tig u n g  ?* Gcschiclitliclics. Die 
durch den Steinkohlenraucli bcdingtcn Verluste. Die 
Chemie des RuBcs. EinfluB des Rauclies auf die V egetation, 
auf das W ettcr und auf die Gcsundhcit des Menschen. 
[Iron  Age 1913, 9. Jan ., S. 135/8.]

F eu er fe s te s  Materiał.
AU gem eines.

®r.>Qug Łoeser: D ie  M a n g e lr i ig e  b e i  S e h a m o t te -  
s te in e n .  Der Verfasser w endet sich dagegen, daB cin 
yon der Berliner Handelskam m er abgcgebenes G utachtcn, 
wonacli dio Miingelriigo bei Scham ottestcinen fiir einen 
Schmelzofen nach Handclsgcbraueh verspiitet erfolgt 
soi, weil dio Steino schon rerw endet waren, und  weil 
eine Feststellung der Giite vorhcr sehr wohl móglich sei, 
vcrallgem eincrt werde. [Feuerungstcchnik 1913, 15. Jan ., 
S. 144/7.]

R ud. W ittc: T r o c k n e n  m it  R a u c l ig a s c n  u n d  
H e iB lu f t  in  Y e r b in d u n g  m i t  Z ic k z a c k ó f c n  u n d  
R in g o fe n .*  Es is t dcm Vcrfasser gelungen, eino geeignete 
Ofenkonstruktion m it angeschlossencr Rauchgastrockncrci 
auszuarbeiten, die allen an solehe Anlagen zu stcllcnden 
Anforderungen gerceht wird. [Tonind.-Zg. 1913, 30. Ja n ., 
S. 153/6.]

T on .
U c b o r  f e u e r f e s t e s  M a te r ia ł  a u s  T o n . Ueber- 

setzung cincr A rbeit von S. W. Mellor in „T he Pottery  
G azette“ 1912, 1. Xov., S. 1209. Es werden besprochen: 
dio leicht und schwer schmclzbaren Bestandteile der 
Tone, Fcstigkeit und Erw eichungstem peratur der feuer
festen Steine, das Nachschwinden der feuerfesten Steine, 
die W irkung der Scham otte und Steine, die besonders 
bestim m t sind, dem Rissigwerden bei plotzlichen Tem- 
per.aturyeriindeningen zu widerstehen. [Sprechsaal 1913, 
23. Jan ., S. 51/2.]

U e b e r  s p e z if is c h o  W a rm o  d e s  T o n o s. Dio 
spezifischc W armo des Kaolins betriig t zwischen 22 0 C 
und 98 0 C 0,2243. Diejenige eines Tones h a t J . M. Knoto 
bei verschicdencn Tcm pcraturen bestim m t. E r fand fiir 
rohen Ton 0,237, nach E rhitzung auf 650 0 C 0,204 und 
nach Erhitzung auf 1050 0 C 0,200. [Tonind.-Zg. 1913,
14. Jan ., S. 68.]

M agnesit.
M a g n e s i t  in  S e rb ie n . ln te ressan t ist die Auf- 

findung von Magnesit bei Takowo. Der Abbau sollte. 
wTie es in der Quello lieiBt, dem nachst eróffnet werden. 
Dio betreffende Maschinenanlago ■HTirde scinerzeit in 
D eutschland bestellt. [B. u. H. R und. 1912, 5. Okt., S. 7.]

Erze.
E isenerze.

E is e n e r z e  in  A la b a m a . W irtschaftliehes. Yor- 
kommen, Gewinnung und Versendung. Dio Erze werden 
gewaschen und gesiebt. [Ir. Tr. Rev. 1913, 2. Jan ., 
S. 25.]

E dw in C. Eckel: E is e n e r z v o r k o m m c n  in  den  
S i id s ta a tc n .*  Besprechung der einzclnen Erzfelder, 
Yorhandenc E rzartcn. Abbau und Anreichemng. [Ir. Tr. 
Rev. 1913, 2. Jan ., S. 77/83.]

Edw ard L. Luli: E in  w ic l i t ig e s  E rz v o rk o m m e n .  
Es handelt sich um die Lagerstiitten von Brauneiscncrz 
im m ittleren Teil von T e n n e s s e e  (Lawrence und W ayne 
County). Kurze Angaben iiber Erzyorkom men, Bildung 
der Lagerstiitten und Anreicherung. In  P inkney is t eino 
m odern eingeriehtete Erzwasche, dio eine Leistungsfiihig- 
ke it von 800 t  im Tage besitzt. [Ir. Age 1912, 19. Dez., 
S. 1423.]

A. P. Catheral: Y o rk o m m e n  v o n  E is e n e r z e n  
in  T r in id a d .  In  yerschiedenen Bezirken ivurden Eisen- 
erze, darun ter auch solcho m it sehr hohem E isengehalt
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(z. B. 04,52 % , 60,92 %  und 68,3 % ) gefunden, doch 
sind die Vorkommen jn it ganz wenig Ausnahm en kaum  
abbauwUrdig. [Bull.-Im p. Inst. 1912, Doz., S. 641/4.]

Dr. K arl Saueracker: .1 a  p a n  8 B e rg  b a u  u n d
H ti tte n w e s o n . Geschichtliches. W irtsehaftliches. Sta- 
tistisehes. Die bedeutendsten Lagerstiitten von E is e n - 
e rze n  finden sieli bei Kam aislii und Sennin in R ikuehu, 
Akadani in Eehigo und N akkakozaka in Koztikc. M an- 
g a n e rz  findet sieh im W estcn der Nordinsel Hokkaido, 
C h ro m erz  liefert die l ’rovinz Hoki. [Oest. Z. f. B. u. H. 
1913, 25. Jan ., S. 48/52.]

Brikettie ren.
G i e h t s t a u b - B r i k e t t i e r u n g  n a c h  D r. S c h u -  

m ach er.*  E infuhrung des Verfahrens bei der Lacka- 
wanna Steel Co. Eine Presse zu zwolf Stempeln, die bis 
1200 B riketts in der Stunde herstellt. [Iron Age 1913,
2. Jan ., S. 70.]

W e r k s e in r ic h tu n g e n .
K ra ftzen tra le n .

Dr. E. Rosenberg: A n o r d n u n g  v o n  A b d a m p f -  
tu r b o g e n e r a to r e n .*  Zusam m enarbeiten von Hoch- 
druckkolbenmaschinen und Abdam pfturbincn in den 
Birmingham Corporation E lek trie ity  W orks. Elektrische 
Einrichtung, um  m it gemeinsamem Erreger und Regel- 
widerstaiul auszukommen. [Engineer 1913, 10. Jan ., 
S. 38/40.]

M. A. Bcaurrienne: G le ic h z e i t ig c  E r z o u g u n g  
von e l e k t r i s c h e r  E n e r g io  u n d  W arm e .*  D er W ert 
der Anordnung fiir industrielle und stadtisclie Zwecke. 
[Hem. S. Ing. civ. 1912, Nov., S. 701/40.]

D am p fke sse l.
W. Redcnbaeher: B e t r i e b s k o n t r o l l e  a n  D a m p f-  

k esso ln  u n d  P r i lm ie n v e r te i lu n g  a n  d ie  H e iz e r .*  
Yerluste richten sieh bei bestim m ter Anlage nach dcm 
Gehalt an unvcrbrannten  Gasen und dem eigentlichen 
Rauchgasyerlust, gekcnnzeichnet durch Kohlensiiure- 
gehalt. [Zeitschrift des Bayer. Revisions-Vereins 1913, 
15. Jan., S. 1/3; 31. Jan . S. 14/6.]

D am p fm e sse r.
J . A. Kncsche: D a m p fm e ss e r .*  Grundsatzlicho 

Anordnungen. Praktisehe AusfUhrungen des General 
Electric-, Sargent-, Baj-er-, St. John-, E ckardt-, Ilall- 
wachs- und Gehre-Dampfmessers. Versuchsergebnisse. 
[Eng. Mag. 1912, Dez., S. 393/404; 1913, Jan ., S. 567/77.] 

G le ich strom d am pfm a sch in en .
H. Bonin: B e m c r k e n s w o r tc  K o n s t r u k t i o n s -  

e in z e lh e ite n  b e i  S tu m p f s e h e n  G lc ic l is tro m -  
d a m p fm a s c h in e n .*  Triebwerksteile, Kolben, Zylinder 
und Deckel, Steuerung, Vcntile. [K raft u. B etr. 1913, 
15. Jan., S. 1/8.]

D am p ftu rb in e n .
Willi. Gentsch: U e b e r  d ie  R e g e lu n g  v o n  G eg en - 

d ru o k - u n d  E n tn a h m e - D a m p f tu r b in e n .*  (Forts. 
folgt.) [Verh. Gewerbfl. 1913, Jan ., S. 35/46.]

D ie  n e u o  D a m p f tu r b in c  v o n  F r a n c o  T o s i  
in L eg n an o .*  Ycreinigung von Gleichdruckstufen fiir 
Hochdruckteil, Ueberdruckstufen fUr Niederdruckteil. 
Dusenregelung. Josse-Strahlkondensation. [Z. f. Turb. 
1913, 10. Jan ., S. 11/3.]

K on d e n sa tio n e n .
Leopold H eim ann: D ie  E r z e u g n is s e  d e r  W h e e le r  

Cond e n se r  a n d  E n g in e e r in g  Co.* Kondensatoren 
(AusfUhrungen und Betriebsergebnisse). Spciscwasser- 
▼orwSnner. Luftpum pen. K uhlturm e. Zentrifugal- 
pumpen. [Z. f. Turb. 1913, 20. Jan ., S. 17/22; 30. Jan ., 
S- 38/41; 10. Febr., S. 59/62.]

V e rb re n n u n g sm a sch in e n .
Emil Schimanek: D io  S te ig e r u n g  d e r  L e is tu n g  

v o n  V e r b r e n n u n g s m o to r e n  u n d  c in  n e u e r  S e c h s -  
t a k tn io to r .*  Verfasser g ib t eine Zusammenstellung der 
Verfafiren zur Leistungssteigcrung. Das Verfahren, eino 
besondere Luftpum pe durch eine Yermehrung der zu 
cmem Arbeitsspiel gehorigen T akte  zu ersetzen, ergibt 
theorętisch eine bessere Ausnutzung der Maschine. Ent-

sprechende Yersuchsergebnisse sollen denm achst ver- 
offentliclit werden. [Z. d. V. d. I. 1913, 25. Jan ., S. 134/42.] 

O e lm asch in en .
W e in re b :V e rb re n n u n g s p ro b le m e  im  O e łm o to r .*  

Forderung yollkommener V erdam pfung des Brennstoffes.

(
Der Oelmotor 1912, Dez., S. 390/2.]

W. T. Prico: D e r  S t a n d  d e r  O e lm a s c h in e n -  
in tw ic k lu n g .*  V ielallgemeineAngaben. W enigeEinzel- 
loiten nur von den Maschinen de rd e  la Vcrquo Machino Co., 

New York. [Ir. Tr. Rev. 1913, 20. Dez., S. 1211/4.] 
D ie se lm asch in en .

H enri W itz: D io  E n tw ic k lu n g  d e r  A r b e i ts -  
r e r f a h r e n  d e r  D ie s e lm a s c h in e n .*  D er SchluB be
handelt AusfUhrungen von Dieselmaschinen einiger 
Firm en. [K raft u. B etr. 1913, 15. Jan ., S. 8/12.] 

P um p en .
O. K lepał: S c l in e l la u f e n d e  P u m p o  m i t  D o p -  

p o l f e d e r v e n t i le n .*  Versuche an  ciner Diffcrential- 
plungerpumpo von Borsig zeigten dic tadelloso Einstell- 
barkeit der Ventilo und ergaben noch bei 240 U m dr./m in 
einwandfrcicn Betrieb. [Z. d. V. d. I. 1913, 11. Jan ., 
S. 74/5.]

H u m p h re y -P u m p e n .
H. de P. B irkett: Die H u  m p h r e y - P u m p e .  * 

Wesen, neuere Ausftlhrungsformen, konstruktiye Einzel- 
heiten. [Jou rna l of Gas Lighting & W ater Supply 1913,
28. Jan ., S. 252/6.]

In d ik a to re n .
Jam es G. S tew art: I n d ik a to r e n .*  Untersuchung 

der yerschicdenen Fehlerquellen. Besondere Versuchs- 
einriebtungcn. (Forts. folgt.) [Engineering 1913, 24. Jan ., 
S.134/8; Engineer 1913, 24. Jan ., S. 102/4; Diskussion 
m it weiteren Vorschliigen S. 91/2.]

Synch ron m oto ren .
S e lb s t a n l a u f e n d e  S y n c h r o n m o to r e n .*  Kon- 

struktion  der Lancashire Dynam o and M otor Company', 
L im ited, in Manchester. [Engineer 1913, 24. Jan ., S. 90/1. j 

D re hstrom m oto ren .
A. M onet: W ir t s c l ia f  t l i c h e  R e g e lu n g  y o n

D r e h s t r o m m o to r e n .  (Forts. folgt.) [Rcy. univ. 1912, 
Dez., S. 193/229.]

E le k tr isch e  M e B in stru m e n te .
M. Doliyo-Dobrowolsky: U e b e r  V e rw e n d u n g  y o n  

E is e n  in  o le k t r i s c h e n  M e C in s tru m e n te n .*  Steige- 
rung der Dreli- und Zugkriifte durch ausgiebige Yerwen- 
dung von Eisen fiir techniseh brauehbare MeBinstrumente. 
Nachweis der AusfUhrbarkeit an einem ferrodynamischen 
W attm eter der Allgemeinen Elektrizitatsgesellsehaft ais 
Beispiel. [E . T. Z. 1913, 30. Ja n ., S. 113/6.]

A. Palm : N e u e  r e g i s t r i e r e n d e  M e B in s tru m e n te  
d e r  H a r tm a n n  B r a u n  A. G.* [E . T. Z. 1913, 23. Jan ., 
S. 91/4.]

T ran sp o rtan la ge n .
Joh. Kroschel: N e u e re  F o r t s c h r i t t e  a u f  d em  

G e b ie te  d e r  m c c h a n is c h e n  K o h le n -  u n d  K o k s -  
y e r la d u n g .*  W iedergabe einer Reihe von Kolilenyerlade- 
anlagen fur Gasanstaltcn. [J . f. Gasbel. 1913, 11. Jan ., 
S. 25/30; 18. Jan ., S. 58.]

D ie  n e u o  k a n a d is e h e  P a c if i c - K o h le n - Ł ó s c h -  
a n la g e .*  In teressan t durch neuartigc Grcifer yon 8 t  
Kohlenfassung. Die Anlage lóscht an 182 m Uferlange 
m it zwei Loschgreifern in 12 s t 12 000 t  Kohle. [Iron 
Age 1913, 16. Jan ., S. 192.]

M a te r ia lb e w e g u n g  a u f  e in e m  S c h r o t tp l a tz .*  
Die E inrichtung besteht aus ciner groBen Schcre und einer 
Fórdcreinrichtung m it Forderband zum Beladen von 
E kenbahnwagen. [Ir. Age 1913, 16. Jan ., S. 187/8.] 

G ute rw agen .
9 0 -t - D r e h g e s to l l - G t i t e r w a g e n  m it  h o h e n  Sei- 

te n w iin d e n .*  Dreiaehsige Drehgestelle in Sonderkon- 
struktion . Ausfuhrung ganz in Eisen. Ladefahigkeit 
rd. 100 cbm. Ausfuhrliche Beschreibung. [Railway Age 
Gazette 1913, 3. Jan ., S. 16/9.]

E is e r n e  S t i r n w a n d e  f i i r  K a s te n w a g e n .*  Die 
S tim w and besteht aus zwei wellblechartig gepreBten
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BlechstOcken. VergroBertc W iderstandsfahigkeit auf dor 
New York C entralbahn naehgewiesen. [Railway Ago 
Gazotte 1913, 10. Jan ., S. 63/4.]

Hebezeuge.
W interm eyer: V e r s c h ic d e n a r t ig e  G ro ifc r  f i ir  

d e n  T r a n s p o r t  y o n  B lcc h en .*  [Z. f. pr. Maseh.-B. 
1913, 8. Jan ., S. 40/3.]

W e rk sta ttsk ran e .
H. Thiemo: D io  K r a n a n la g e n  d e r  S o c ie ti i  

d e g li  A l t i  F o r n i ,  F o n d e r io  ed  A e c ia io r ic  d i  T e rn i.*  
Beschreibung einer Reihe schwerer Laufkrano yon 20 
bis 120 t  Tragfahigkeit, die fiir die Neuanlagcn der Gesell
schaft yon der Maschinenfabrik Oerlikon geliefert wurden. 
Bemerkenswert sind u. a. dic Anwendung yon Stufen- 
m otoren m it Polum schaltung, weiter dio \Vendevorrich- 
tungen an den Bockkranen zur Bedienung der Druckwasser- 
Sehmicdepressen. [Z. d. V. d. I. 1913, 18. Jan ., S. 91/7.] 

E le k troh angeb ah ne n .
B le ic h o r ta c h o  E le k t r o h a n g e b a l in  a u f  d e r  

D e u ts o h la n d g r u b e .*  Kurzo Beschreibung der fiir 50 t /s t  
gobauten Anlage. Dio wesentlichen Einzolheitcn sind unyer- 
andertgcbliobengegenilbcrderangrenzendcnElektrohange- 
bahn derB ethlen-Falyahiitte , einer dor ersten AusfUlirun- 
gen dor Firm a. [Z. d. V. d. I. 1913, 11. Jan ., S. 75/6.]

O. Rodiger: D ie  u n s y m m e tr i s o h o  H iin g e b a h n -  
so h ie n e .*  Naelirechnung der Profilkonstanten. [Pr. 
M asch.-Konstr. 1913, 16. Jan ., S. 2/4.]

E ise nb au .
W . Schoinburg: B o isp io le  w ic h t ig e r  E is e n -  

k o n s t r u k t io n o n  y c r s e h ie d e n o r  H i i t te n w e rk s g e -  
b& ude.* [Der Eisenbau 1913, Jan ., S. 1/5.]

L iif tu n g .
G u te  E n t l i i f t u n g  d u r o h  e in e  n e u e  S h e d k o n -  

s t r u k t io n .  Die steilen Fliiehen enthalten  dio E nt- 
lilftungsklappen. Gegenilber gewohnlicher Form  stoBen 
aber imm er zwei steile bzw. zwei schrage Fliiehen an- 
oinander. Entliiftung boi jeder W imlrichtung. [Z. f. 
Gew.-llyg. 1912, 1. u. 2. Dezemberheft, S. 484.] 

M e Bvo rr ic h tun ge n .
H. K laiber: N e u e  M e B y o rr ic h tt in g e n .*  H irth- 

Minimcter yon Albert H irth  in S tu ttgart-C annsta tt und 
ihre Anwendbarkcit. Yorrichtungen zur Ueberwachnng 
des Dampfbetriobes yon J . C. E ckard t in C annstatt. 
[M itteilungen des K. K. Technischen Versuchsamtcs 1912, 
H eft 4, S. 38/42.]

W ag e n .
E in o  n e u e  a u to m a t i s c h e  W ago.* Beschreibung 

der von W ilhelm Simonsson erfundencn u n d d e rK ro n  Scalę 
Company in NewYork gebauten Wago. Autom atische 
Aenderung des Hebelyerhaltnisses m it der Last. [Engineer 
1913, 10. Jan ., S. 48/9.]

E. B lau: D io  s o lb s t t i i  t ig e  B r i le k e n w a g e  m it  
I l i l f s l a u f g o w ie h t ,  B a u a r t  S o h en k .*  [Oest. Z. f. B.
u. 11. 1913,' 18. Jan ., S. 29/33.]

N orm alien .
G. Sehlesinger: N o rm a lie n .  W ert yon Normalien. 

Einleitung zu einer fortlaufonden Reihe yon Aufsatzen 
iiber dio entsprcchendcn Einrichtungen groBer Firmen. 
[W.-Teclin. 1913, 1. Jan ., S. 1.]

Adolf S an tz : D io  O r g a n is a t io n  d e r  N o rm a li -  
s io ru n g  b e i d e r  F i r m a  O r e n s te in  & K o p p e l  — 
A r th u r  K o p p e l  A. G., B e rlin .*  [W.-Teclm. 1913,
1. Jan ., S. 1/7.]

R lem entriebe .
®r.»3ng. Skutsch: U e b e r  R le m e n tr i e b e ,  T a t -  

s a c h o n  u n d  M e in u n g e n .*  Kritische Untersuehung 
der bisherigen Riementheorien. Ablehnung der Anschau- 
ungen yon Kam m erer (ygl. Forschungsarbeiten des 
Ycroines deutscher Ingenioure, H eft 56/7) und besonders 
yon Maier (vgl. St. u. E. 1912, 30. Jan ., S. 210). Yer- 
tcidigung der Ausfiihrungen von Hennig. [Teehnische 
M itteilungen 1913, 4, Jan ., S. 21/5.]

V e rzah n u n ge n .
G uidoH . M ars: F e s t i g k e i t  d e r  V e rz a h n u n g e n .*  

Praktischo Yersuche zur Bestimmung des Koeffizienten

in der ilblichen Berechnunssformel. [J . Am. S. Mech. 
Eng. 1913, Jan ., S. 107/61.]

R o h e ise n e r z e u g u n g .
H o ch o fe n  (A llgem e ine s).

H o c h o fe n ra s tk O h lu n g .*  Zwei Arten, eine be
m erkenswert: Neun trogformige Rinnon iibereinander, 
deren jedo durch Qucrwande in sechs A bschnitte geteilt 
ist, die dauernd m it flieBendem W asser gcfullt sind. 
In  jedem Absclm itt lauft Frischwasser in die obersto 
und dio secliste Rinne am rechten Ende. Das Wasser 
lauft am linken Ende Aber in dio niichsttiefcro Rinne, 
aus dieser wieder rechts in dio abcrm als tiefere usf. 
zickzaokfornifg. Guto Zuganglichkeit der Rinnon fur 
Rcinigung notwendig. [Ir. Coal Tr. Rey. 1913, 24. Jan ., 
S. 131.]

B. Kutschewski: B e s c h r e ib u n g  e in e s  Y er-
f a l i r e n s  u n d  e in e r  V o r r ic h tu n g  zu m  E n ts ta u b e n  
y o n  G ic h tg a se n .*  Das zum P a ten t angemeldete Yer
fahren besteht im Kiihlen des Gases bei A u stritt aus der 
Gicht m it Wasser und in der Yerwondung wasserbcricselter 
Netze. [J . d. russ. met. Ges. 1912, H. 6, S. 802/7.]

W .. Grum-Grziiuailo: D a s  G r u n d p r in z ip  d e r
r i c h t ig e n  K o n s t r u k t io n  y o n  S ta u b f a n g e r n .*  Der 
Yerfasser stellt den Satz auf, daB nur bei horizon- 
taler Stromung ein Entstauben des Gases erzielt werden 
kann. Dieser Satz wird durch theoretischo Uebcrlegungen, 
sowie aus einem Fali aus der eigencn H ilttenpraxis des 
Yerfassers yeranschaulicht: ein ungeniigend funktio-
nierender Staubfang arbcitete nach Entfcrnen der senk- 
rechten Querwiinde der Trommcl yorzilglich. [J . d . russ. 
m et. Ges. 1912, H. 6, S. 796/S01.]

E is e n -  und StahlgieOerei.
G ieBere ian lagen  u n d  -betrieb.

Melirtens: D e r  S c l im e lz b e tr io b  in  d o r  E is e n -  
g ieB e re i. Ofenarten, Eisensammler, Abwiegen der Bo- 
schickung, GroBe der Einsiitzo, Kokssatz, Gebliise, Roh
eisen, Spiinebriketts, Gattierung fiir yersehiedene GuB- 
arten. [Z. d. Oest. I. u. A. 1913, 24. Jan ., S. 52/7.]

E in e  n e u e  O fe n g io B c re i in  C h io ag o .*  Wcit- 
geliende Arbeitsteilung in dieser nu r Kohlcn-Heizofen 
herstellenden Anlage. [Iron Age 1913, 2. Jan ., S. 74.] 

Joseph H om er: G ie B e re ia n la g e  u n d  - e in r ic h -  
tu n g . Nr. LIV.* Sandsiebtrommeln m it StoBbewegung 
und inneren Qucr- oder Liingsstiiben, auch fahrbaro. 
Selbsttiitige Sandaufbereitungen. [Engineering 1913,
10. Ja n ., S. 45/7.]

E . Vorbach: M e c h a n is c lie  K u p o lo fo n b e -
s c h ic k u n g . Bericht Ober den Vcrtrag yon Hermanna 
auf der Hauptycrsam m lung 1912 des Yereins deutscher 
GicBoreifachleute. [GieB.-Zg. 1913, 1. Febr., S. 69.] 

M ode lle.
V e rw e n d u n g  v o n  P re B lu f tw e rk z e u g o n  z u r  

M o d e lla n fe r t ig u n g .*  Es wird ein in Am erika m it 
Erfolg yerwendeter PreBluftmeiBel empfohlen, der bei 
don groberen Holzarbeiton bedeutende Arbeit ersparen 
soli. [W.-Techn. 1913, 1. Febr., S. 86/7.]

Sydney G. Sm ith: S o n k r e c h te r  GuB y o n  F la n s c h -  
r o h r e n  m it  A b z w e ig u n g c n  in  L eh m . [Foundry Tr. J . 
1913, Feb., S. S5-1

T orm ere i.
U. Lohse: N e u e re  H a n d f o r m m a s e h in e n .*  Ein- 

gehende Beschreibung einiger GuUformmaschinen fUr 
Abhebung und Durchzug und einer Kcmf^rmmaschine 
yon der Ausstellung fQr das GieBereiwesen in Berlin zu 
Pfingsten yor. J . [GieB.-Zg. 1913, 1. Jan ., S. 16/19, und
15. Jan ., S. 52/4.]

J .  M ehrtens: B e t r i e b s e r g e b n i s s e  m it  guB - 
e is e r n e n  D a u e r f o r m e n  f u r  E is o n -  u n d  M c ta l l-  
guB.* 13wochiger Versuch. Gattierung, Ycrgleich m it 
ameriltanischen Dauerfcrm cn, Arboitslohne, Haltbarkeit.* 
Ygl. St. u. E. 1912, S. 1209/17, 1446/9. 1605/12. 
[GieB.-Zg. 1913, 1. Jan ., S. 12/6, 15. Jan ., S. 50/2.]
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P. K. jSielsen: D a s  S c h u lp e n  lin d  s e in e  v e r-  
w a n d te n  E r s c h e in u n g e n  so w io  d ie  B e s e h a f fe n -  
h e i t  d e s  F o r m m a te r ia le s  in  b e z u g  a u f  G a s d u rc h -  
la s s ig k c i t  u n d  F c s t ig k o it .*  Der Verfasser weist auf 
das Bilden schorftihnlicher Schalon (Schulpen) an GuB- 
stflcken hin und crkliirt es u. a. durch zu geringe Gas- 
durchliissigkeit und Zugfestigkeit des Eormmateriales. 
Im AnsehluC daran wird ein A pparat zur Priifung des 
Fornisandes auf Gasdurehlassigkeit beschrieben. E r 
besteht in einer unten  offenen zylindrischen Gloeke, 
die in Wasser getaucht wird. Die durch das Nicder- 
sinken der Gloeke am oberen Endo entweiohende 
Luft wird durch eino Eormsandprobo ge trieben , so 
daB dio Gesohwindigkoit des Niedersinkcns der Tauch- 
glocke ein MaBstab fiir dio Gasdurehlassigkeit des 
Sandes ist. [GieB.-Zg. 1913, 15. Jan ., S. 37/9, und
1. Febr., S. 77/81.]

W. Oellerich: D a s  r h e in is c h o  B r a u n k o h le n -  
b r ik e t t .*  Verfasscr bespricht u. a. dio Verwendung der 
Braunkohlenbriketts an  Stelle offener Feuer zum T ro clc- 
n en  d e r  F o rm e n  und zur Bcheizung von Trockenofen. 
(Vgl. S. 369.) [Braunkohle 1913, 31. Jan ., S. 709/10.] 

Sehm e lzen  u n d  G ieBen.
S c lim c lz o fe n  m it  U ber d c m  S e h m e lz g u t  k re i-  

s e n d e r F la m m e . F iir Gasfeuerung. Das Gas t r i t t  seit- 
lich tangential ein, und zieht in der Mitto senkrccht ab. 
Duroh den Abzug kann Sehmelzgut cingegebcn werden. 
Gute Flammenftlhrung und W iirmcausnutzung. [Met.- 
Techn. 1913, 25. Jan ., S. 28].

C. Brdckner: E r f a h r u n g e n  b e im  G ieB en  guB - 
e is e rn e r  Z y l in d e r  f i ir  h y d r a u l i s c h e  P ro s so n . 
Bericht Uber schlechte Erfahrungen und schlieBliehen 
Erfolg bei mehrfacher W iederholung dessolben Gusses 
mit jedesmal abgeiinderten M itteln. Wesentliche Grund- 
lagen fiir den Erfolg waren: Gattierung, Graphit, Stellung 
des Gusses, GroBe des verlorenen Kopfcs. [GieB.-Zg. 1913,
1. Jan., S. 7/9.]

B e k iim p fu n g  d e r G ic h t f la m m e n  u n d  F u n k e n -  
a u sw tirfe  am  K u p o lo f e n  duroh einen wasserberieselten 
Schonisteinaufsatz. [GieB.-Zg. 1913, 1. Jan ., S. 29/31.] 

SonderguB .
H o h lra d o r  a u s  E le k t r o s ta h lg u B .*  [P r. Masch.- 

Konstr. 1913, 16. Jan ., S. 4.]
M agn e tisch e  E ig e n sch a fte n  des G u ?e isen s.

F. Goltze: D io  m a g n e t is c h o n  E ig e n s c h a f te n  
des G u B e ise n s , b e t r a o h t e t  vom  S ta n d p u n k to  
des E lo k t r o m a s o li in e n b a u e r s .  Wesen der elektrischen 
und magnetischen Eigenschaften. McBmethoden. U nter
suchungen praktischer N a tu r Uber B rauchbarkeit fiir 
eiektrische Zwecke. Haufigo U nbrouchbarkeit gelieferten 
Materials, Meinungsvorschiedenhoiten zwischen Lieferer 
und Kiiufcr. EinfiuB der chemischen Nebenbestandteile 
des Eisens. Hysteresisvcrluste und Leitungswiderstand. 
[GieB.-Zg. 1913, 1. Jan ., S. 1/4; 15. Ja n ., S. 39/45.] 

S tah lfo rm guB .
J. Ljasskowski: E in ig o  W o r te  i ib e r  M a r t in -  

sto h lg u B . Uober dio Arbeitsbedingungen beim Her- 
stellen von MartinstahlguB und iiber die von rerschiedenen 
Stellen an denselben gestellten technischen Anforderungen, 
nsbosondoro dio m echanischen Priifungen. [ J .  d. russ. 
»e t. Ges. 1912, H. 6, S. 750/4.]

V erarbeitung d e s  se h m ied b a ren  E isen s .
Seh ienen .

E in e  s to B fre io  S o h ie n e .*  Nioht wcsentlich cr- 
weiterter Bericht uber zusammengesetzte Sehienen nach 
St. u. E, 1912, 11. Jan ., S. 62/3. [Railway Ago Gazette 
1913, 31. Jan ., S. 207/8.]

Bleche.
W. Palm aer: D a s  C o w p e r -C o lo s -V o r fa h re n  z u r  

o lo k tr o ly t is c h e n  H e r s t e l l u n g  v o n  B le o h e n  u n d  
R o h re n  a u s  E is e n . Das Verfahrcn solbst ist bereits 
seit langerer Zeit bekann t; der Y ortrag e n th a lt auch 
sonst nichts Neues. [Tek. T. 1913, 29. Jan ., S. 14/6.]

D rah t.
Albcrico Bulfoni: D io  G c fa h re n  b e im  D r a h t -  

z io h e n  u n d  D r a h t v e r z in k e n  u n d  d ie  e n ts p r e c h e n -  
d e n  V o r b o u g u n g s m i t te l .*  U nter Beigabe von60T ext- 
abbildungen behandelt der Verfassrr: H erstellung und 
Verzinken des E isendrahtes. Anordnung der D raht- 
zioherei. Dio maschiricllen E inrichtungen der D raht- 
jzieherei. Dio Anordnung einer Verzinkcrei, dio maschinclle 
E inrichtung der Vcrzinkerei und endlich dio M ittel zur 
UnfallverhUtung. [L’Industria  1912, 27. Okt., S. 682/8;
3. No\r.. S. 698/702.]

W arm e b e h an d lu n g .
W iir m e b e h a n d lu n g  in  e in e r  A u to  m o b ilf  ab  r ik .*  

Dor Aufsatz cnthiilt Abbildungen und Beschroibungen 
der ausgezeichneten Em richtungcn fiir Glulien, Wiirmc- 
behandlung und E insatzharten  auf den W erken der Con
tinen tal M otor Mfg. Company, D etro it. Die Gesellschaft 
ste llt Autom obilm otoren her, so daB dio der W iirmebehand- 
lung unterworfcncn Teile nu r Maschinenteile sind. [Ir. Ago 
1913, 2. Jan ., S. 71/3.]

H iirten .
H arry  B ryan: E in  e l e k t r i s c h e r  H a r te o f e n .*  Der 

in der Quelle eingehend besehriebeno Ofen wurde m it 
Erfolg zum H iirten und Anlassen klciner Gewindebohrer, 
Gewindeschneidcisen und anderer kleiner Werkzeugo 
verwendet. [Z. f. pr. Masch.-B. 1913, 15. Jan ., S. 85/6.]

W illy Mi ta n : H i i r te -  u n d  S e h m io d e o fe n  m it  
G a sh o iz u n g .*  Abbildung und Besohroibung einiger 
von der Firm a O tto Schober in Berlin geliefcrter Gasofen 
zum  Hiirten, Gltihen und Sclimelzon. [Z. f. pr. Jlasch.-B . 
1913, 22. Jan ., S. 102/3.]

Schw eiBen .
Julius Sauer: D ie  A u s n u tz u n g  d o r  o lo k t r i s c h c n  

E n o r g ie  f i i r  S ch w c iB zw o ek e .*  LichtbogenschweiBung 
(Zercner-, Bernados-, Slavianoff-Verfaliren. SohweiB- 
goneratoren). Schneiden m ittels Liclitbogen. W iderstands- 
schweiBung. Energioverbrauch und praktische Yor
richtung der W erkstflckc. [W.-Techn. 1913, 1. Jan ., 
S. 17/21.]

A u togen e  Sch w e iB un g.
W alter D cutgen: A u to g e n e s  S ch w e iB en .*  Be

sprechung ausgefiihrter SchweiBungen. [Tek. T. 1913,
15. Jan ., S. 7/11.]

H e r s t e l l u n g  e in e s  Z in k k e s s e ls  d u r o h  a u to -  
g e n c  S c h w e iB u n g .*  Abbildung und  Beschreibung
eines von den W erken Chappee hergestellten groBen Zink- 
kessols fiir eino Verzinkerei. [Rev. do la Souduro Auto- 
gśne 1913, Jan ., S. 532/3.]

B ichten .
V o r r ic h tu n g e n  a n  B o l le n r i e h tm a s c h in e n  f u r  

P r o f i le i s e n .*  Einrichtungen, um Krtim m ung des Stab- 
endes zu yermeiden. [Pr. M asch.-Konstr. 1913, 16. Ja n ., 
S. 18/9.]

Pressen.
S c h m ie d e n  v o n  S ta l i l a c h s e n  m i t  d a m p f -  

h y d r a u l i s e h e r  P re ss e .*  Allgemein gehaltene Beschrei
bung des gesam ten Herstellungsganges fiir Stahlachsen 
bei der Carbon Steel Co. in P ittsburgh. [Ir. Tr. Bev. 1912,
26. Dez., S. 1207/10.]

Wenzel M acka: U e b e r  d io  r e in h y d r a u l i s c h e n  
e in s tu f ig e n  S c h m ie d o p re s s e n .*  Vorfullung. Yor- 
steuerung. K onstruktiv  besondere Beriicksichtigung der 
M aschinenfabrik A. G, yormals Breitfcld, D anek & Co 
in Prag. (Vgl. St, u. E. 1911. 30. Nov., S. 1973; 21. Dez., 
S. 2106.) [Oest. Z. f. B. u. H. 1912, 7. Dez., S. 689/93;
14. Dez., S. 701/5; 21. Dez., S. 719/23; 28. Dez., S. 729/35.] 

Sagen .
H o c h le is tu n g s - S a g e m a s c h in e n .*  Kreissage, bei 

der K ra ft n icht durch die Welle, sondern durch ein in 
Aussparungen des Sageblattes eingreifendes Kegclrad ein- 
geleitot wird. E rbauerin  F irm a Franz Irm ischer in 
Saalfeld (Thiirhmen). [Pr. M asch.-Konstr. 1913, 16, Jan ., 
S. 21/2.]

Bolf Sproecke: N e u k o n s t r u k t io n e n  fU r d a s  
S a g e n  v o n  M e ta l le n .*  W iedergabe einer Beiho guter
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AusfUhrungen von Biigelsiigen. [Pr. Masch.-Konstr. 1913, 
30. Ja n  , S. 33/G.]

K a l ts i ig e m a s e h in e .*  Kurzo Besohreibung einer 
groBen Kreissiige der Espen-Luoas Machinę W orks in 
Philadelphia. [Z. f. pr. Masch.-B. 1913, 29. Jan ., S. 155/0.] 

Sch lc ifen.
C. H. N orton: W ir t s c h a f t l i c h e  H e r s t e l l u n g  

y o n  z y l in d r i s c h e n  W e rk s tU c k o n . Vorteile des
Vordrehons in Verbindung m it Fertigschleifen, [Ir. Tr. 
Rev. 1913, 10. Jan ., S. 204/0.]

Beizen.
E in  n e u e s  V e r f a h r c n  zu m  A b b e iz e n  v o n  

E is o n  o d e r  S t a h l  v o r  d e m  V e rz in n e n . Der Ameri- 
kaner Farnham  yerwendet geschmolzenes Bleichlorid, 
das m it 10 bis 25 %  Chlorzinn gem iseht ist. Das Blei
chlorid soli den Gluhspan und die vorliandene Oxydschicht 
auf dem Eisen beseitigen und eino reine Metallfliiehe zum 
Vcrzinnen zurUcklassen. [Straliburger allg. Anz. f. B.-, 
H -  u. M .-Ind. 1913, 28. Ja n ., S. 24.]

Em alllie ren .
V o rg le ic h  v o n  w e iB en  S ta h lb le e h e m a i ls .  Aus- 

zug aus einer A rbeit von R obert D. Landrum  in den 
Transaet. of the Am. Ceram. Soc. 1912, Bd. 14, S. 489/509. 
Sprechsaal 1913, 30. Jan ., S. 07/8.]

V e rz inken .
V o rz in k e n  a u f  e lo k t r o ly t i s c h c m  W egc.*  Be- 

schreibung des sog. Marino-Verfahrens. Dasselbe soli 
hilliger sein ais die HeiByerzinkuńg. [Ir. a. Coal Tr. Rev.
1912, 8. Nov„ S. 757/8.]

S e h o o p s c h e s  M e ta l l s p r i tz - Y e r f a h r e n .*  Der 
grundlegende Gedankc der Erfindung besteh t darin , 
daB fein verteiltcs Metali in flUssigem und plastischem 
Zustando m it W ueht auf die zu behandelnde Oberflacho 
geschleudert wird, wobei sich zusammenhangende, schone 
und kontinuierlich-metallische Schichten bilden, die je 
nach der Unterlage und nach den Versuchsbedingungen 
festhaften oder abtrennbar sein konnen. [Z. f. Sauerstoff
u. Stickstoff 1912, Dez., S. 245/7; 1913, Jan ., S. 9/12.]

Dr. Lach: M c ta l lz e r s t ; iu b u n g  u n d  M e ta l l 
s p r i t z  v e r fa h ro n .*  Sehr eingehende Beschreibung des 
Sehoopschen M etallspritzverfahrens und dessen Anwen
dung in der Technik. [Verh. Gewerbfl. 1913, Jan ., 
Sitzg -Bericht, S. 7/22.]

Ketten.
Jas. II. B aker: K e t te n f a b r ik a t io n .*  Yerschie- 

deno Kettenherstellungsvcrfahrcn. Neue Maschine von 
Baker. [Zeitschrift fu r praktischen Maschmenbau 1913,
1. Jan ., S. 9/14.]

N agel.
M a sc h in e  z u r  H e r s te l lu n g  v o n  N iig o ln  m it  

s c h o ib e n a r t ig e n  g ro B e n  K o p fe n .*  [Anz. f. d. 
D rah t.-Ind . 1913, 25. Jan ., S. 20/7; 10. Feb., S. 48.] 

R oh re .
D a s  B ic g c n  v o n  R o h re n .*  Wasserfullung. Dazu 

EndstUcke aufgelotet. Betriebsergebnisse bei diinnwan- 
digen Rohren gunstiger ais Sand- bzw. Kolophonium- 
fUllung. [Met.-Techn. 1913, 25. Jan ., S. 30/1.]

E igen sch aften  d e s  E isen s .  
A u sd e h n u n g .

W .B ein: A u s d e h n u n g s b e s t im m u n g e n  a in A b b c -  
F iz o a u s e h o n  D i la to m e te r .*  Besonderes Interesse 
haben fUr uns die Abschnitte, die von der A u s d e h n u n g  
v e r s e h ic d e n c r  S ta l l i -  u n d  N ic k e l s ta h lp r o b e n  han- 
deln. [Ber. d. Phys. Ges. 1912, 30. Dez., S. 1097/1114.] 

A llo trop ie .
Carl Benedicks: U e b e r  d ie A llo  t r o p ie  d e s  E is e n s .*  

(Vgl. St. u. E. 1912, 10. Okt., S. 1704/5.) [Tek. T. 1913,
29. Jan ., S. 0/9.]

Spezifische  W a rm e .
M. v. P iran i: U e b e r  d ie  M e ssu n g  d e r  s p e z i 

f i s c h e n  W a rm e  f e s t e r  K o r p o r  b e i h o h e n  T e m 
p e r a tu r e n .*  F u r unsere Leser h a t nu r jener Teil der 
vorliegenden Arbeit groBere Bedeutung, der sich m it der 
Bestimmung der s p e z if i s c h e n  W S rm o  d e s  r e in e n

E is e n s  (Langbein-Pfannliauser-Elektrolyteisen) bescliaf- 
tig t. Dic aus den angestellten Messungcn gewonnenen 
Zahlen sind in Ubersichtlicher Form  zusammengestellt. 
Zum Vergleich sind in einem Schaubild auch die Kurvcn 
von Leehner und die von Lechner umgereehneten W erte 
von Oberhofer m it eingezeichnet. [Ber. d. Phys. Ges. 1912,
15. Dez., S. 1037/54.]

R o ste n .
B ertram  L am bert: D a s  R o s te n  d e s  E ise n s*  

(ygl. St. u. E. 1911, 20. Jan ., S. 150). Herstellung des zu 
den Yersuchen erforderlichen Sauerstoffes. Vorbereitung 
des Wassers. Versuchsanordnung und Gang der U nter
suchung. E lektrolytische Theorie des Rostens. Die 
E igenschaften des reinen Eisens. [ J .  Chem. S. 1912, 
Okt., S. 2050/75.]

S c h u tz  d e s  S t a h le s  g e g e n  K o r r o s io n  bestehend 
in  einem Alkaligehalt des W assers. [Eng. News. 1912, 
5. Dez., S. 1071/2.]

Friedrich Besig: E r d s t r o m e  u n d R o l i r l e i tu n g e n .*  
[J . f. Gasbel. 1913,' 18. Ja n ., S. 49/53; 25. Jan ., S. 77/81;
1. Febr., S. 110/3; 8. Febr., S. 130/4.]

Dr. R ohland: D e r  O x y d a t io n s p r o z e B  d e r  E is e n -  
ro h r e .  Verfasser behandelt dio F rage: U nter welchen Be- 
dingungen oxydiert sich das Eisen und u n ter welchen 
n ich t?  [Rohren-Ind. 1912, 15. Dez., S. 79/80.]

F rank  Lyon: S c h n e l lp r o b o  f u r  d ie  E r m i t t l u n g  
d e r  O x y d ie r b a r k o i t  d e s  E is e n s  in  W a s s e r  u n d  
w a s s e r ig e n  L o su n g e n . E isenm aterialien rosten beim 
Eintauclien in alkalisehe Losungen von N a2C 0 3, NaOH, 
Ca O, N a2HPOj. Es g ib t eine Grenze der Alkalitiit, 
bei der eine Rostbildung noeh n ich t e in tritt, und bei der 
sie eben e in tr itt; diese ist fiir dio yerschicdenen Eisen
m aterialien ycrschieden. Der Verfasser stellte Soda- 
losungen yerschiedener Gehalte her und lieB die Proben
24 Stunden darin . Das Metali, welchcs sich in schwiich- 
eren Losungen oxydiert, wird auch in W asser zuerst an- 
gegriffen. W eiter sind eine Reihe SehaubiUler m itgeteilt 
tiber 30-Tage-Versuche in ycrschieden sta rk  yerdunnten 
(yon 0,001 bis 100 Normal) Losungen von NaOH, Na„C03, 
N ajH PO j, CaO, K„Cr„0-, K ,C r0 4. [Rev. de Met.
1913, J a n ,  S. 257.]'

M etalle  und L e g ie ru n g e n .
M a n g a n sta h l.

S. R. Stone: M a n g a n s ta h l  fU r M a sc h in o n to ile .*  
W citliiufigc Aufzahlung der Verwendungsgolegcnheiten 
fur M anganstahl; besonders in B etrach t kommen danacli 
Teile von Brechern aller A rt, Bodenbewegungs- und Bau- 
maschinen, der Abnutzung und iiuBeren Einflussen be
sonders ausgesetzte E inrichtungen in W erkstatten , be
sonders der HUttenwerke, und ganz allgemein Zahntricbe. 
Die Bearbeitung ist nur durch Schlcifen moglich. Das Aus- 
gltihon erfordert ebenfalls besondero Sorgfalt. [Ir. Age
1913, 9. Jan ., S. 140/2.]

W o lfra m  u nd  M o lyb d an .
E. F. N orthrop : W o lf ra m  u n d  M o ly b d a n .*  

Tom peraturkurve eines Thermoelementes aus einem 
W olfram- und einem M olybdandraht. [Met. Chem. Eng.
1913, Jan ., S. 45.]

M aterialprufung.
M e e h a n i s c h e  P r i i f u n g .

So n d e r-U n te rsu ch un ge n .
W. M. G. Snow: V e rs u c h e  a n  B l a t t f e d e r n  f iir  

A u to m o b ilc h a s s is .*  Die B lattfedern wurden in der 
Weise einem Dauerversuch unterworfen, dafi sie in einen 
Schraubstock gespannt und durch den hin und her 
gehenden Schlitten einer Shapingmaschine stundlich etwa 
5000 m ai sta rk  yerbogen wurden. Fcdern aus Kohlenstoff- 
stah l hielten diesen Versueh bis zum E in tr i tt  des Bruchcs 
30 M inuten lang, gleichgroBe Fedcrn  ans Chromyanadium- 
stahl 1 Stunde 49 M inuten lang aus. Bei einer bestim m ten 
Y anadium stahlsorte lioB der Daueryersueh erkennen, 
daB bei einer A bschrecktem peratur yon 7100 C und 
einer AnlaBtem peratur yon 370 “ C die Anzahl der
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Verbiegungen bis zum  Brucli filnfm al groBer war ais 
bei einer A bschrecktem pcratur yon 9 7 0 0 C und der 
gleichen AnlaBtem peratur. [Am. Mach. 1913, 11. Jan ., 
S. 1007/8.]

V o ra u c h e  m i t  M a r s e h a l l s  s o l b s t t r a g e n d e r  
F eu  c r  b ti c h sd c  c k e .* Die Dccke is t dureh eingepreBto 
Rippen vcrsteift. Die Form iinderungen der Decke, dio 
fQr eine Feucrbuchsc von 14,5 a t  Betriebsdruck bcstim m t 
war, wurden bei einem inneren Ueberdruck bis zu 35 a t 
gemessen. Bleibende Form iinderungen tra ten  erst bei
27,5 a t  ein. [Z. d. V. d. I. 1913, 18. Jan ., S. 117/8.]

N. N. Sawwin: V e rs u c h e  t ib e r  d a s  S c h n c id e n  
von G e s c h u tz s ta h l .*  Die Versuche zeigten, daB bei 
dem verwendeten Geschutzstahl der giinstigstc Neigungs- 
winkel der W erkzeugschneide zur Vorschubrichtung etwa
25 bis 30 0 betriigt. Einige wciterc Versucho erstrecken 
sich auf den giinstigsten Spannąuerschnitt und diogiin- 
stigste Schnittgcschwindigkeit. [Dingler 1913, 11. Jan ., 
S. 21/4; 1. Febr., S. 67/9.]

L ie fe run gsb ed in gu nge n . 
L ic f e r u n g s b e d in g u n g e n  f i i r  S ie m e n s - M a r t in -  

s t a h l  f u r  S c h m ie d e s t i ic k c .  Lieferungsbedingungen 
der Association of American Steel M anufacturers. Das 
Materiał wird nach seinem Kohlenstoffgehalt in yerschie- 
dene Klassen eingcteilt und die groBten zuliissigen Ab- 
weichungen von dem  yorgcschriebenen Kohlenstoff , 
Mangan- und Phospliorgehalt festgelcgt. [Ir. Age 1913,
23. Jan .. S. 264/5.]

John Jerm ain  P o rte r: L ie f e r u n g s b e d in g u n g e n  
fu r  M a se liin e n g u B o isc n . D er Verfasser weist darauf 
hin, daB die Bestellung und Lieferung yon MaschinenguB- 
stticken zurzeit haufig noch nicht u n ter Zugrundelegung 
bestimmter Lieferungsbedingungen erfolgt. E r  t r i t t  fiir 
eine moglichst weitgehende Anwendung von Lieferungs- 
bedingungen ein, welche jedoch bis zu einem gewissen 
Grade zunachst eine Preissteigerung der GuBstticko be- 
dingen wtirde. [Ir. Age 1913, 2. Jan ., S. 94/5.]

S. Lobanow: S t a h l  a is  M a te r ia ł  f t i r E i s c n b a h n -  
W ag g o n ach sen .*  D er Aufsatz enth iilt eino auf Grund 
diesbezugiicher Priifungen zusamm engestellte Ueber- 
sicht der Bedingungen (chemische Zusammensetzung 
und mechanische Eigenschaften), denen das Achsen- 
material gentigen muB. [J . d. russ. m et. Ges. 1912,
H. 6. S. 813/23.]

K o n s t r u k t i o n s m a t e r i a l  f i i r  M o to ro m n ib u s s e .*  
Mitteilungen der M aterialanforderungen, welche die 
Daimler Co. in Covcntry stellt. Der Aufsatz enth iilt ein- 
gehende Angaben iiber die chemische Zusammensetzung, 
die Festigkeitseigenschaften und das Kleingeftige der 
fiir dio verschiedenen Zwecko benutzten GuBcisensorten 
sowio des M aterials ftir Kurbelstangen, Kurbelwellen, 
Exzenterstangen, Getrieberiider, Rahmengcstelle, Fcdeni 
usw. [Engineering 1913, 17. Jan ., S. 99/102.].

M e t a l l o g r a p h i e .

A llgem e ine s.
A. Sauveur: O e b e r  d ie  K o r n  y e r g r o b e r u n g  v o n  

b e a n s p ru c h te m  F e r r i t .*  Yersucho uber den EinfluB 
der G lilhtemperatur, der Gltihdauer, der A rt und In ten s ita t 
der Beanspruchung, der Gegenwart von Kohlenstoff, 
Schlacko usw. auf die Kornzunahm e des Ferrits . [Ir. 
Age 1913, 23. Jan ., S. 258/60.]

®Ł«Qng. II. H anem ann: U e b e r  d a s  A e tz e n  in  
h o h e r  T e m p e r a tu r .  Zur Priifung des bei hohen Tem
peraturen bestehenden Gleichgewichtszustandes einer 
Legierung sind wiederholt Aotzungen in hoher Tem- 
peratur vorgenommen worden. Zu diesem Zwccke wurde 
das Probestuck bei Z im m ertcm poratur gcschliffen, dann 
ni einer geeigneten Atmosphiire auf die Yersuchstempe- 
ra tu r erhitzt, m it einem wirksamen gasformigen oder 
fliissigen Aetzniittel in dieser T em peratur behandelt, 
abgekiihlt und mikroskopisch untersucht. Die bei diesem 
Vcrfahren ilbersehenen Uobelstande, die den W ert der 
Methode zweifelhaft machen, werden naher besprochen. 
[In t. Z. f. Metallogr. 1912, Dez., S. 176/8.]

C. A. E dw ards: B i ld u n g  v o n  Z w i l l i n g s k r i s t a l l e n  
d u r c h  A b s c h re c k e n  u n d  ih r  E in f lu B  a u f  d ie  
H a r t ę  d e r  M e ta lle .*  Die auffiilligo Verschiedenheit 
in der Orientierung, die in den K ristallkom ern abge- 
schrecktcr Proben sich zeigt und die bei der Abschreckungs- 

j  tem peratur gleichmiiBig gewesen sein muB, is t einer 
IZwillingsbildung solclier K ristallkorner zuzuschreiben. 
ijAngesichts der angestellten Untersuchungen und SchluB- 
"folgerungen g ib t Yerfasser seine Ansieht wieder tiber die 
theoretische E rklarung der H iirtung von Metallen durcli 
Abschreckung. [In t. Z. f. Metallogr. 1912, Doz., S. 179/94.] 

M ik ro sk o p ie .
W irt Tassin: E in  v e r b e ś s e r t e s  m e ta l lu r g is c h e s  

M ik ro sk o p .*  Beschreibung einer yollstandigen mikro- 
skojiischen Einrichtung, die leicht tragbar ist und auch 
im Betriebe benu tz t werden kann ; sie eignet sich auch 
ftir dio Priifung von Blocken, SchmiedestOcken und 
GuBstiickcn. [Met. Chem. Eng. 1913, Jan ., S. 56/8.]

F . li. W righ t: E in  v e r b e s s e r t e r  V e r t ik a l -  
J l l u m in a to r .*  Angebrachte Yerbesserung an dcm ge- 
wohnlichen V ertikal-Jllum m ator, durch dic eine intensive 
Beleuchtung erlang t und das E in tre ten  von falschem 
L icht verhindcrt wird. [Jou rna l of the  W ashington 
Academy of Science 1913, 4. Jan ., S. 14/6.]

C h e m i s c h e  P r i i f u n g .

C he m ische  Apparate.
G. PreuB: A p p a r a t  z u r  S c h w e fe lb e s t im m u n g  

in  S t a h l  u n d  E is e n .*  [Chem.-Zg. 1913, 18. Jan .,
S. 82.]

2)r.«Qlig. L ind t: E in e  H i l f s a p p a r a t u r  z u r  E r-  
h a l tu n g  e in e s  k o n s t a n te n  T i t e r s  in  T i t r i e r -  
f I t is s ig k e i te n .*  [Met. u. E rz 1912, 8. Dez., S. 139/40.]

E in z e lb e s t im m u n g e n .
E ise n ,  M a n g a n .

F. H. Campbell: D ie  T r e n n u n g  v o n  E is e n  u n d  
M a n g a n . Das Eisen wird durch eine Mischung von 
Jodkalium  und K alium jodat gefiillt; im angesauerten 
F iltra t fallt m an das Mangan m it Ainm onium phosphat 
bei Gegenwart von viel Ammoniumchlorid. [ J .  S. Chem. 
Ind . 1913, 15. Jan ., S. 3/4.]

K ie se lsau re .
Th. B auer: Z u r  K ie s e ls a u r e b e s t im in u n g .  Es 

wird empfohlen, den E indam pfruckstand langsam auf 
100 bis 110 0 C zu erhitzen, nach dem Erkalten  m it W asser 
aufzunehmen, wenige ccm verdilnntcr SalzsiŁure zuzu- 
setzen, zum Sicden zu erhitzen und durch Dekantieren bis 
zum Verschwinden der Chlorreaktion auszuwaschen. [Ton- 
ind.-Zg. 1913, 18. Jan ., S. 89/90.]

W e iB m e ta ll.
R- Schafer: L a g e r -W e iB m e ta l le .*  All- 

gemeine B etrachtungen und m etallographische U nter
suchungen iiber Lagermetalle, E rstarrungs- und Schmelz- 
vorgiingc, D ruckfestigkeit und Hiirteprufung. [Z. f. pr. 
Masch.-B. 1913, 15. Jan ., S. 71/4.]

Gase.
P. C. Balcon: T e c h n is c h e  G a s a n a ly s e .*  Be

schreibung von Apparaten und Arbeitsverfahrcn zur 
Gasanalyse in technischen Laboratorien. [ J .  Gas Light.
1913, 14. Jan ., S. 102/6.]

Jacąucs Abady: H e iz w c r t - K o n t r o l lo  b e i  d e r
G a se rz e u g u n g .*  Beschreibung yon A pparaten und y e r
fahren zur stiindigen Ucberwachung des Heizwertes, 
besonders nach Simmance-Abady. [ J .  Gas L ight. 1912,
24. Dez., S. 956/60.]

S e l b s t r e g i s t r i e r e n d e s  G a s k a lo r im e te r  yon  
S m ith .*  Beschreibung des Kalorim etcrs und der vor- 
geschalteten Gaspumpe fiir die selbsttatige Probenahme. 
[J . Gas Light. 1912, 31. Dez., S. 1051.]

Dr. E. K tippers: D io  B e s t im m u n g  d e s  M e th a n -  
g e h a l t e s  d e r  W e t t e r p r o b e n  m it  H i l f e  d e s  t r a g -  
b a r e n  I n t c r f  e ro m e te rs .*  (Vgl. St. u. E . 1911, 25. Mai,
S. 863; 1912, 25. Juni, S. 1244.) [GlUckauf 1913, 11. Jan .,
S. 47/50.]

Zcitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe Seite 203 bis 206.
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Statistisches.
A u B e n h a n d e l D e u tsch lan d s  (e insch l. L u x e m b u rg s)  im  M o n a t  J a n u a r  1913.

Eintuhr
t

Ausfuhr
t

E isenerze (237 e ) * ............................................................................................................................ 1 036 065 219 987
M anganerzo (237 h ) ........................................................................................................................ 60 794 940
Steinkohlen, A n th razit, u n b earb e itc te  K annelkohle (238 a ) .......................................... 663 319 2 386 249

503 704 7 238
K oks (238 d ) ...................................................................................................................................... 49 853 628 164
S te inkoh lenbrike tts  (238 e ) .......................................................................................................... 2 590 207 053
B raunkoh lenbrike tts , auch NaBpreBsteine (238 f ) ............................................................ 9 294 129 129

1 1 960 78 831
Ferroalum in ium , -chrom , -m angan , -nickcl, -silizium  und  andere  n ich t schm ied-

bare E isenlegierungen (777 b ) ............................................................................................ 1 1 0 5 120
B rucheisen, A lteisen (S ch ro tt); Eisenfeilspiine usw. (842, 843 a, 843 b) . . . . 27 544 15 898
R ohren und R ohrenform stiicke aus n ich t schm iedbarem  GuB, H ahne, Vcntile usw.

(778, 778 a u. b, 779, 779 a  u. b, 783 o) . . ............................................................ 35 6 789
W alzen aus n ich t schm iedbarem  GuB (780, 780 a u. b ) .............................................. 115 1 364
M aschinenteile, roh  und  bearbeitet,**  aus n ich t schm iedbarem  GuB (782 a, 783a—d) 721 446
Sonstige EisenguBwarcn, roh und bearb e ite t (781, 782 b, 783 f—h ) ................... 1 009 S 973
R oh luppen ; Rohschienon; R ohblocke; B ram m en; vorgew alzte B locke; P la tin en ;

K niippel; T iegelstahl in Blocken ( 7 8 4 ) .......................................................................... 742 56 888
T rager (785 a) ................................................................................................................................. 87 35 928

2 000 79 940
Grobbleche: roh, en tzundert, gerich te t, dressiert, gefirniB t (780 a ) ....................... 1 1 32 076
Bleche: iiber 1 mm bis u n ter 5 m m  sta rk  (786 b ) ........................................................ 75 7 344
Bleche: bis 1 mm sta rk  (786 c) ............................................................................................ 1 634 4 667
V erzinnte Bleche (W eiBblech) (788 a ) ................................................................................... 3 144 56
V erzinkte Blecho (78S b ) ............................................................................................................... 2 1 1 635
B leche: abgeschliffen, lak iert, po liert, geb riiun t usw. (787, 78S c ) ....................... 29 387
W ellbiech (789, 789 a) ............................................................................................................... 691
D ehn- (Streck-), R iffel-, W affel-, W arzeń-, andere  Bleche (789, 789 b, 790) . . /

2
1 429

D rah t, gew alzt oder gezogen (791 a u. b, 792 a u. b ) .............................................. 1 015 38 966
Schlangenrohren, gew alzt oder gezogen; R ohrenform stiicke (793, 793 a  u. b) 16 506
Andere R ohren , gew alzt oder gezogen (794, 794 a  u. b, 795 a  u. b ) ................... 552 22 370
E isenbahnschienen usw .; StraB enbahnschienen (796, 796 a  u. b ) ................................ 26 468
Eisenbahnschw cllen (796, 796 c) ............................................................................................ 22 6 470
Eisenbahnlaschen, -un terlag sp la tten  (796, 796 d) ....................................................... I 1 863
Eisenbahnachsen,- radeisen, -riider, -radsatze  ( 7 9 7 ) ....................................................... 85 9 355
Schm iedbarer GuB; Schm iedestuekef usw. (798 a — d, 799 a —f ) ............................ 1 748 13 069
B riicken- und  E isenkonstruk tionen  (800 a u. b ) ........................................................ 30 7 364
A nker, Schraubstócke, Am bosse, S perrhorner, B recheisen; H am m er; K loben und

Rollen zu F laschenzugen; W inden usw. (806 a u. b, 8 0 7 ) ................................ 95 911
L andw irtschaftliche G erate  (808 a u. b, 809, 810, 816 a u. b ) ................................ 196 3 909
W erkzeuge (811 a u. b, 812, 813 a —e, 814 a  u. b, 815 a — o ) ................................. 155 1 965
E isenbahnlaschenschrauben, -keile, Schw ellenschrauben usw. (820 a ) ................... __ 1 873
Sonstiges E isenbahnm ateria l (821 a  u. b, 824 a ) ............................................................ 5 1 511
Schrauben, N iete, S ch rau b en m u tte rn , H ufeisen usw. (820 b u. c, 825 e). . . . 153 0 022
Achsen (ohne E isenbahnachsen), A chsenteile (822, 8 2 3 ) .............................................. 9 342
W agenfedern (ohne E isenbahnw agenfedern) (824 b ) ....................................................... 43 119
D rahtseile, D rah tlitzen  (825 a ) ................................................................................................. 18 453
Andero D rah t waren (825 b —d ) ................................................................................................. 80 4 351
D ra h ts tif te  (auch H uf- und sonstige Niigel) (825 f u. g, 826 a  u. b , 827) . . . . 36 5 008
H aus- u n d  K iichengerato  (828 d u. e ) ................................................................................... 34 2 744

371 443
Feine Messer, feine Scheren und  andere  feine Schneidw aren (836 a  u. b) . 8 416
N ah-, S trick-, S tick-, W irk- usw. N adeln  (841 a — c ) ............................................... 10 318
Alle iibrigen E isenw aren (816 c u. d —819, 828 a —o, 831— 835, 836 c u. d — 840) 194 5 671
Eisen und E isenlegierungen, unvollstand ig  angem eldet (un ter 843 b ) ................... — 204
Kessel- und  K esselschm iedearbeiten (801 a—d, 802— 8 0 5 ) .......................................... 134 2 760

Eisen und E isenw aren im M onat Ja n u a r  1913 
M aschinen „  „  „  1 9 1 3

54 248 
4 906

499 913 
38 996

Insgesam t
Ja n u a r  1912: Eisen und  E isenw aren 

M aschinen . . . .

59 154 
54 157 

4 472

538 909 
479 749 

30 482

Insgesam t 58 629 510 231

*  Die in  Klammern stehenden Zifferu bedeuten die Nammern des statistischen WarenTerreichnissea. * *  Die A n s f u h r  an
bearbeiteten gufieisernen Maschinenteilen ist unter den betreffenden Maschinen m it aufgefiłhrt. f  D ie A u s f u h r  an SchmiedestUcken fttr

Maschinen ist unter den betreffenden Maschinen mit au/geftihrt.}
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A u B e n h a n d e l B e lg ie n s  im  J a h re  1 9 1 2 . *

E in fuhr Ausfuhr

1912 

i  t
1911°®

t
1912

t.
1911**

t

S t o i n k o h le ............................................................................... fe 119 956 7 326 503 5 004 280 5 169 523
K o k s ............................................................................................. 1 957 743 091 837 1014 790 1 026 921
S tc in k o h lc n b r ik c t t s ............................................................ 435 887 383 224 623 355 530 118
E i s o n c r z .................................................................................... 6 415 068 5 078 008 088 298 522 942
R o h o is o n .................................................................................... 780 370 093 235 13 770 11 637
G u B c ise n .................................................................................... 6 244 5 697 23 475 19 012
Schro tt ........................................................................................ 109 729 74 595 174 054 133 433
P u d d c le ise n ............................................................................... 153 126 3 355 3 407
StahlguB, r o h .......................................................................... 4 049 5 324 501 234

„  v o r b e a r b e i t o t ................................................... 70 152 88 246 107 988 143 334
(  T r i i g c r ............................ 1 827 2 802 98 078 79 198

Schmied- oder W alz- 1 S c h io n o n ....................... 6 866 4 500 172 885 170 772
eisen u n d  S tah l j B I c c h o ............................ 25 045 23 608 195 404 165 674

1 Sonstiacs M ateriał . . 41 481 42 505 632 193 536 053
Eisen- oder S ta h ld ra h t ................................................... 73 771 05 00S 61 210 05 816
Eison- u nd  S ta li l-R o h re n ................................................... 16 915 13 499 2 497 2 394
Nacel, R ohre, S taeh e ld rah t u. sonst yorarbcitotos

M ateriał aus E isen u nd  S t a h l ................................. 35 8S6 32 091 19S 155 172 386 !
W c iB b le c h ............................................................................• 14 45S 13 052 3 654 1 817 ;
Eison und  Stah l, ycrzinn t, yerz ink t, yern ickelt usw. 1 147 837 6 176 0 437

A u B cn h a n d e l S p a n ic n s  im  Jah re  19 1 2 .f

Dio Ein- und Ausfuhr dor wichtigsten Erzeugnisso 
des Bergbaucs und der Eisenindustrie Spaniens gestalteto 
sich nach den Erm ittlungen der Generaldirektion der 
spanischen Zolleff wahrend des abgelaufenen Jahres 
im Yergleich zum Jah re  1911 wio folgt:

Gegenstanil

E infuhr Ausfuhr

1912 1911 § 1912 1911 §

t t t t

Steinkohlen . . 2 322 687 2 055466 „_ _
K o k s.................. 355 149 316 448 — —
Eisenerze . . . — — 8469 374 7 345 054
Schwefelkics . — — 2 991 014 2 769 607
Manganerze . . — — 29 761 26 601
Roheisen . . . 5 900 6 054 29 483 39 110
EisenguB waren 8 509 5 301 — —
Schienen, Stab-
eisen u. Blecho 38 427 26 928 — —

Verarbcitetes
Eisen . . . . — — 1745 2 608

WeiBbłech . . 2 617 1 432 — —

E isenbahnsch i n e n -E rz e u g u n g  der o ste rre ich ischen  u n d  

u nga r isch en  W e rk e  in  den  J a h re n  1911 u n d  1912.

H err Generaldirektor Dr. teehn. h. c. F r i e d r ic h  
S c h u s te r ,  W itkowitz, h a t die Freundlichkeit gohabt, 
uns dio von ihm zusammcngestellten Ziffem der Eisen- 
bahnschienen-Erzeugung der osterreichischen und un
garischen W erke fflr dio Jahro  1911 und  1912§§ wie folgt 
m itzuteilcn:

* B ulletin  M ensucl du  Com m erce Special do la
Belgiquo, Dezom bcr 1912.

** E ndgiiltige Ziffem. 
t  VgL St. u. E. 1912, 29. Febr., S. 376.

t t  R ivista Minera 1913, 16. Febr., S. 93.
§ Endgflltige Ziffem.

§§ Fflr dio yorhergehenden Jahro  ygl. St. u. E . 1912, 
19. Sept., S. 1587'

Eiscnbahnschienen-
Erzeugung

tfsterreichischej ungarischo
Zusammen j

‘ i
Wer ko 

t i t

191 1 .............
191 2 .............

113 626 
103 765

92 033 
114 642

205 659 
218 407

R o h e ise n e rze u g u n g  der V e re in ig ten  S taa ten .*

U eber die Leistungen der Koks- und A nthrazithoch- 
ofen der Vereinigten S taaten  im J a n u a r  1913, vcr- 
glichen m it dem vorhergehenden Jlonato, g ib t folgendo 
Zusammonstellung AufschluB: Januar Dezember

1913 1912

1. Gesamterzcugung . . . .
t

2 840 056
t

2 827 261
Arbeitstagliche Erzeugung 91 015 91 202

2. A nteil der Stahlwerksge-
se llsch a ften ...................... 2 013 265 200S500

D arunter Ferrom angan u.
S p ie g e le is e n .................. 15 8S3 18 819

am 1. Febr. am 1. Jan
1913 1913

3. Zahl der Hochofen . . . 420 420
D ayon im Feuer . . . . 298 293**

4. Leistungsfiihigkeit dieser t t
Hochofen in einem Tago 92 789 92 173**

E ise n e rz a u s fu h r  A lg ie r s  im  J a h re  1912.

Nach dcm „Echo des Minos e t do la M ćtallurgie“f  
w urden im abgelaufenen Jahro  1 225 625 t  Eisenerz aus 
Algier ausgefuhrt gegen 1025 643 t  im Jahro  1911 und 
1065 028 t  im Jahro  1910. Im  Jah re  1902 h a tte  Algier 
erst eine Eisenerzfórdcrung von 495 477 t  aufzuweisen. 
Da in Algier noch kein W ork besteht, das Eisenerz vor- 
h iitte t, ist anzunohmen, daB dio Ausfuhr ziomlich genau 
dio Eisenerzfórdcrung der Kolonio darstellt. Von den 
Eisenerzen Algiers wurden nur 37 556 t  nach Frankreich 
ausgefuhrt, dio H auptm engen gingen nach anderen 
frem den L andem .

* The Iron  Ago 1913, 6 Febr., S. 390/1.
** Endgiiltige Ziffer.

t  1913, 24. Febr., S. 226/7. — Vgl. St. u. E . 1912,
21. Marz, S. 500.

49
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vom englischen Roheisenmarkte. — Aus London 

wird uns un ter dem 22. Februar geschrieboii: Im  Laufo 
dieser Wocho war der Cleveland-W arrant-Eisenm arkt 
sehr heftigon Schwankungen unterworfen. Zu Anfang der 
Wocho mnchte sich fortwahrend, besonders am  Lon- 
doner M arkt, bedeutender Yerkaufsdruck geltend. Łeer- 
yerkaufo fiir dreimonatlicho Lieferung wurden ste ts vor- 
genommen, dadurch wurdo die Auflosung von groBeren 
Hausse-Verpflichtungcn beschleunigt. Die Preise in 
Glasgow, dio in der Vorwoche 7,u sh 03/— f. d. t  
sehlossen, stiirzten am Dienstag auf sh CO/8 d, Kasse, 
(in London sank dor Preis bis auf sh 59/6 d). Am M itt- 
woch bosserto sich dio Tondenz infolgo Erneucrung von 
bedeutonden Hausse-Kiiufen in  Glasgow, und der dortigo 
M arkt orfuhr eine scharfe Erholung bis zu sh 6 2 /4 d , Kasse, 
am  Donnorstag. Doch schloB der Preis am Freitag kaum 
behauptot zu sh 61 /3 d. Es weisen deshalb dio Glasgower 
Preiso einen neuen Abschlag von sh 1 /9 d  f. d. t  gegen dio 
Yorwocho auf und dio M arkthaltung bleibt sehr fieberhaft 
und ungowiB. In  den letzten Tagen ha t sich das Vor- 
brauchsgosehaft einigermaBen gebessert angesichts der 
erhoblichen PreisermaBigungen cinzelner Erzeuger. Eisen 
ab W erk war zu einer Zeit zu sh 61/— erhaltlich und 
notiert nun sh 62/—, Nr. 1 kostet sh 2/6 d  f. d. t mehr. 
H iim atit ist billiger infolgo des bedeutonden Riickschlags 
in Cleveland-GieBoreicison; es notiert sh 82/6 d  in  erster 
und sh 8 1 /— in zweiter Hand fiir M/N, kurze Lieferung. 
Der gesamto Yersand von Roheisen von don Teeshiifen 
bis zum  19. Februar botrug 52 243 tons gegen 69 834 tons 
im  Yormonat. Die W arrantlager haben sieh in dieser 
Wocho um 2714 tons wciter auf 224 964 tons re rrin g ert; 
da rn n te r befinden sich 224 822 tons Nr. 3.

Bemerkcnswcrt ist, daB auBordenCloveland-W arrants 
auch dio Metallc, dio durch dio Spekulation beeinfluBt 
werden, scit Anfang dieses Jahrcs bedeutende Preisriick- 
gange e rlitten  haben, wie die folgendo Zusamm enstellung 
der Preise, die wir der „ Iro n  and Coal Trades Review“ * 
entnehm en, zeigt.

am 2. Jan. Woche vom RUck- 
1913 11. b is 21. Jan. ganę

Clpveland-W arrants . sh 67.10% 59.9 8.1 y2
K upfer (S tan dardso rte ). £  77.2.6 63.10.0 13.12.6
Feines Zinn (nicht engl.) £  230.0.0 218.0.0 12.0.0
Bici (englisches) . . . .  £  18.10.0 16.10.0 2.0.0

Vom franzósischen Eisenmarkte. — Dic H aitung des 
Marktos ist in den letzten W ochen durchgangig zuvcrsicht- 
lich geblieben. Besonders heryorzuhebcn ist die liberaus 
festo Preishaltung fiir R o lio ise n , tro tz  der fiir dio fran- 
zosischen Yerhaltnisse sehr s ta rk  steigenden Roheison- 
erzougung. Dio franzósischen Hochofen erzeugen jotzt 
im arbeitstiigliohen D urchschnitt rd . 1800 t  Roheisen 
m ehr ais zu Anfang des Yorjahres; gleichzeitig sind dio 
Preise fiir alle Sortcn um  10 bis 17 fr f. d. t  gestiegen, 
wio die folgenden Notierungen des Comptoir Metallur- 
gioue do Longwy zeigen:

Februar 1913 Februar 1912 

fr fr
Frisbhereiroheisen.................. 82 (i5
0 -M -R o lio is e n ......................  84 68
T h o m a s ro h e is e n .................. 82 72
GicBercirolieisen Nr. 3 . . . 92—94 77—79

Man ha lt in den Krcisen der franzósischen Hoch- 
ofenwerko eino weitero Yerteuorung zum 1. April d. J. 
nicht fiir ausgcschlossen, da der fiir das zwcita Y ierteljahr 
nach der boweglichen Preisskala festzusetzendo Koks- 
preis eine abermaligo Erhohung erfahren diirfte, weil dio 
der Berechnung zugrande liegenden Notierungen fiir bol- 
'gische und deutsche Kohlcn sowio fiir Clcveland-Roheisen 
woiter horajfgegangen sind. .D ie verarbeitenden Werke 
haben daher nicht gezogert, sich die freicn Mengen zu

* 1913, 21. Febr., S. 303.

sichern, zumal da  auch in Bclgien dio Roheisenpreise 
weiter anzogon. Infolgo der auf dem Ausfuhrm arkte 
zeitweise yorteilhafteren Prcislage ais im Inlandc haben 
dio franzósischen Hochofenwerke, nam entlich in dem hier 
woniger gangbaron Puddelroheisen, scit ciniger Zeit dic 
Ausfuhr s ta rk  gefordert. Dies zcigto sich bereits in den 
Zifforn der letztjahrigen Ausfuhr, dio sich fiir Roheisen 
gegen 1911 m ehr ais yerdoppclt haben (1912 : 216 895 t, 
1911: 104 352 t  und 1910: 103 360 t). In  H a lb z e u g  
Termogen die Stahlwerko dem Bedarf etw as besser zu 
folgen, nachdem  allmahlieh dio yergroBerten Betriebe 
arbeiten, m it don Stahlwerkserweiterungen sind aber 
nieist Verstarkungen der Walzwerko yerbunden, so daB 
dor Eigenbedarf der W erke ebenfalls wiichst. Die dringend- 
ston K lagcn der Y erarbeiter wegen riiekstiindigor Licfe- 
rungen sind zwar in den letzten Wochen yerstum m t, 
doch konnto die vollo Befricdigung des Abrufs noch nicht 
erreicht wordon. Es kom m t zwar noch Zusatzbedarf 
an den M arkt, doch h a lt sich der Vorbrauch mohr von 
noucn, wcitroichendon Abschliisson fern. Die gogonwiirtigen 
Preiso liegon um 21 bis 25 fr hoher ais yor einem Jahre, 
die W ertstufe ist som it recht erhoblicli yorgcriickt. Dio 
Erzougung nim m t stetig  zu, weitero Stahlwerko sind im 
Auf bau begriffon, andero sind geplant, cs ist som it an- 
zunohmen, daB der spiitoro Teil dioses Jahrcs giinstigere 
Yersorgungsnioglichkeiten bringt. Im  Jahro  1912 wurden 
von den zum Comite dos Forges do Franco ziihlendon 
W erken an S t a h lb lo c k e n  4 136 942 (1911: 3 6S0 613) t, 
an y o r g e w a lz te n  B lo e k e n  und S ta h lk n i ip p e ln
2 064 072 (1 744 148) t  hergestellt. Dio Zunabm e bctriigt 
danach 11 bzw. 1554% . Auf dom F o r t i g e i s c n m a r k te  
machto sich das Fehlen dor gowohnten Kauferschiohten 
in  den lotzten Wochen etw as m ehr fiihlbar, wenn cs auoh 
noch n icht zu starkorcm  Arbeitsbediirfnis gekommon ist. 
Dio Preiso wurdon im  allgemeinen gu t bchauptet, doch 
sind dio von einigen besonders g u t beschaftigten Werkon 
geforderten Hochstprciso mehr in Wegfall gekommen. 
Stollenweiso suchte m an sich auf der gegenwartigen sehr 
Yortcilhafton Preisgrundlage weitero N suarbeit auf spater 
hinaus zu sichern und war in solchen Fiillen in den Preis- 
stellungen etw as zugiinglichor. Dies t ra t  yornchmlich 
auf dem B le c h m a r k to  zutage; infolge der vorhcrigen 
ungenugendon Lieferfahigkeit der franzósischen Worke 
sahen sich die Verbraueher yielfach genotigt, auslandisehe 
Bezugsgebiote heranzuziohen; die auswartigen Lioferanten 
haben sich je tz t hier fostgesetzt, und es m aclit sich cin 
stiirkerer W ettbeworb fiihlbar, zumal da die franzósischen 
Werko je tz t rascher zu liefern vermogen. Der im De- 
zeinber notierto Grandpreis fiir G ro b b le c h o  von 3 mm 
und mehr lioB sich nicht liinger durchhaltcn, und man ist 
im  Nordon, Oston and oberen M arnebezirk Von 250 bis 
265 fr auf 230 bis 240 fr horuntergogangon. Auf dem 
Pariscr Markto notiert m an s ta t t  270 bis 280 fr jetzt 
250 bis 260 fr, die andoren Sorten m it ontsprechenden Ab- 
stufungen. Dio fiir M arinobedarf arbcitenden Werke 
haben groBere Auftriigo in S c h i f f s b lc c h e n  buchen 
konnen, wodurch sich ihr Bcschaftigungsgrad sichtlich 
gehoben ha t. Bei S ta b o is e n  kommen die bei raseber 
Lieferung geforderten Aufpreise je tz t nicht m ehr zur An
wendung, da  durehweg schneller, vornelimlich von den 
Werkon im Nordon, geliefert werden kami. S ch w eiB - 
s t a b o is e n  ste lit sich dort auf 190 bis 195 fr, F iu B - 
s t a b o is e n  auf 185 bis 190 fr ab  W erk; S p e z ia l s o r te n  
notieren 205 bis 210 fr. Im  •Mcurthe- und Moselbezirk 
sind dio ontsprechenden Stitze 190 bis 200 fr, 185 bis 
195 fr und 195 bis 209 fr; im oberen M arnegebiet 210 bis 
220 fr, 210 bis 215 fr und 220 fr, und auf dem Pariser 
M arkto fiir ScliweiB- und FluBstabeiścn durchgangig 
215 bis 220 fr, fiir Spezialsorten 225 bis 230 fr. Das H aupt- 
erzeugungsgebiet fiir H a n d e ls -  u n d  K o n ś t r u k t io n s -  
o iso n , dor Meurthe- und Moselbezirk, verfugt iibor sehr 
befriedigendo Arbeitsbestande. W as durch dio Zuriick-
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haltung dea Handcls wcniger bestellt wird, kom m t in 
verstiirktem  Mafio durch den andauernd grofien Bedarf 
der Kisenbakngcsellschaften, der zahlreichon Worksneu- 
bauten und -erweiterungen sowie durch die friilizeitig auf- 
genommeno rege Bautiitigkeit herein. Die K onstruktions- 
werko sind m eist bis zum  Jahresschlufi, zum Teil dariibor 
hinaus besetzt. Man erw arte t weiteren umfangreichen Be
darf von dem am  25. Marz d. J . zur Vordingung stehenden 
Ausbau des Hafens von Casablanca, wofiir eino Ausgabe 
\o n  40 MiUionen fr veransehlagt ist. Infolgo der mi Id en 
W ittorung ist dio B autiitigkeit bei weitom nicht so sta rk  
cingeschriinkt worden, wie sonst im W inter. Der Bedarf 
an T r a g c r n  und sonstigen B a u o is e n  is t daher yerhiilt- 
nismafiig rege, und  der Grundpreis des P a r i s o r  T riig c r-  
C o m p to ir s  is t heraufgesetzt worden; or ste llt sich je tz t 
auf 240 bis 260 fr s ta tt  230 bis 245 fr anfangs dieses Jahres. 
An rollendem E is e n b a h n m a t e r i a l  bestellte dio Ost- 
bahngesellschaft weitere 2000 Giiter- und Gopackwagen. 
Auch von der Paris—Lyon—M ittelmeerbahn liegon Preis- 
anfragon fiir mehrere 1000 Wagon yerschiodencr A rt vor. 
Die S taatsbahnverw altung erte ilt im  Verdingungswege 
regelmiiBige Auftriige auf S c h ie n c n  usw. U nter den 
ostfranzosischcn D r a h tz ic h e r e io n  und D r a h t s t i f t e -  
f a b r ik e n  kam  eino V o r o in b a ru n g  zustande, wonach 
im Verkauf ein M indestsatz ais Grundpreis festgelegt wird. 
Dieser be trag t bei D r a h t  25y2 bis 26 fr, gehiirtoto Sorten 
erfordern einen Zuschlag um  1 fr, v c r z i n k te r  D r a h t  
in Bundoln yon 5 kg kostet 5 fr mehr. Der Grundpreis 
fur D r a h t s t i f t e  Kr. 20 ist danach 27 fr. Auf dem  A lt-  
e is e n m a r k te  ist dio Stimm ung in den letzten Wochen 
inerklich schwacher geworden. Dio groBen Lager der 
Hiindler fuhrton zu yerstiirktem  Angebot, wahrend der 
Verbrauch zuruckhielt. Die Preise lieficn sich u n ter diosen 
Gmstiinden n icht m ehr bchaupten, es kam en nam entlich 
bei don weniger yerlangten Sorten zahlreicho U nter
bietungen vor.

Vom belgischen Eisenm arkt wird uns u n te r  dem
22. d. M. geschrioben: Die U nterbietungen der I n la n d s -  
p ro ise  am  belgischen E isonm arkt sind in  den letz ten  ach t 
Tagen haufiger goworden uncl haben zu a llg o m o in e n  
Prcisermafiigungcn gefiihrt. Dio Befiirchtung vor dem 
Gesamtausstand der belgischen A rbeiter beginnt auf dio 
Yerbrauoher sta rker oinzuwirken, und  in der letzten Wocho 
hat dio K auftiitigkeit dor inlandischon Yerbrauchcr eino 
auffallend starkę Einschriinkung erfahren. Dieser Um- 
stand ist fiir dio belgischen Eisenwerke um so bodauor- 
licher, weil m an bei der anhaltenden Zuriickhaltung der 
ubcrseeisclien Yerbraucher in der unyerm indert guten 
Aufnahmofahigkeit des In landsm arktes einen S tu tzpunkt 
liiitto findon konnen. Die Abschwiichung der Inlands- 
preiso ist in den lotzten Tagen hauptsachlich am Stabeisen-, 
Blech- und B andcisem narkt zutago gotreten; die Yorkaufs- 
preise wurden fiir SchweiBstabeisen um 2,50 fr auf 180 bis
182.50 fr, fiir FluBeisonbleche um 2,50 fr  auf 177,50 bis
182.50 fr crmiifiigt, wahrend Bandeisen, das bislang 
unter 200 fr Grundpreis n ich t erhaltlich war, je tz t zu 
195 bis 200 fr abgcgeben wird. Im  A u s f u h r g e s e h i i f t  
war wahrend der letzten  ach t Tago eino weitere Yer- 
schlechterung festzustellen. Nam entlich C h in  a und 
J a p a n  sind iiufierst zuriickhaltend geworden und n u r m it 
ycrschwindend wenigen Anfragen auf dem M arkt. Die 
s p e k u la t iv c n  Bestrobungen, auf die Preiso zu driicken, 
sind in der letzten Woche stiirkor in Ersclieinung getreten, 
seitens einzelner groBerer F irm en wurden Abschliisse 
selbst un ter ziemlich erhebliehon Opfcrn riickgangig ge
macht, namentlich, weil es n icht moglich ware, dio be- 
notigten Spezifikationen einzusenden. U n ter diesen Um- 
standen kann es n icht wundem chm en, daB dio Worko 
neuer Arbeit in verschiirftor Wciso nachgegangen sind, 
wobei auf der ganzen Linie des M arktes weitere Preis- 
zugostiindnis.se gem acht wurden, zumal d a  m an auch 
s t i i rk e re n  W e t tb o w e r b  d e r  d e u t s c h e n  u n d  e n g -  
l is c h e n  W o rk e  im Ausfuhrgesehiift, hauptsachlich in  
Stabeisen und Blechen, antraf. Durch den erhebliehen 
Ruckgang der onglischen Roheisenpreise und die neuer

dings festzustellondo Yerschleehteruiig de r amerikanischeti 
Rohoisenpreiso beoinfluBt, haben dio Verbraucher in 
dieser Woche fiir sam tliche Artikol eino ausnohmond groBe 
Zuriickhaltung an don Tag gelegt. Auf don dieswochont- 
lichcn belgischen M ontanborsen zu Charleroi und Briissel

!
am jedoch zutago, daB dio gcgcnwiirtigo Beschaftigung 
er belgischen Eisonworko durchaus n icht so schleclit ist, 
|io os nach dom starken  Proisriickgang der letzten  Wocho 
en Anschein hat. Auch bei denjenigen W erken, dio 
gcgenwiirtig den Vorbrauchern am woitoston ontgegon- 
kommon, is t dio vollo Beschaftigung siimtlicher Betriobo 

durchwog bis Anfang April gosichert, so daB ein Auftrags- 
bestand von rd. 6 Wochen selbst bei den am schlcch- 
testen  beschaftigton W erken yorhanden ist, wahrend man 
allerdings in  den letzten 18 Monaton eine erhoblich starkere 
Inanspruchnahm o gowohnt war. Bei sehr violen W erken 
laufen dio gobucliten Auftriige noch bedeutond weiter, 
eino groBoro Anzahl yon Stabeisenhorstellern und Bleeh- 
walzwerken ist fiir durchschnittlich drei Monato im  voraus 
besehaftigt. In  Tragorn und Schionon ist der Auftrags- 
bestand noch wesentlich um fangreichcr und nam entlich 
in E isenbahnm attriol fiir soolis bis sieben Monate aus- 
reichcnd. Dio R o h s to f f m i i r k to  zeichnen sich m it 
Ausnahmo von Altoison fortgesctzt durch eino groBo 
Festigkeit aus. Das Gcschiift in R o h e is e n  ist neuer
dings ruhiger geworden, doch is t zu den lotztgenannten 
Preisen der Bedarf fiir liingere Zeit im yoraus gedeckt; 
Zusatzmengen worden indessen noch standig yerlangt. 
Durch dio Inbetriebnahm e mohrorer neuer Hochofen 
diirfto dio belgische Roheisenerzougung im  laufenden Jahro  
eino Steigerung von 400 000 bis 450 000 t  erfahrsn. Im  
Jahro  1912 beliof sich die belgische E infuhr auslandischen 
Roheiscns auf insgesamt 780 369 t ,  wovon 347 051 
(i. V. 426 056) t  aus Dcutschland, 130 788 (101 791) t  
aus Frankreich, 184 265 (59 912) t  aus I.usem burg 
und 113 343 (102 075) t aus England stam m ton. Das 
Angebot in  A lto is o n  ist aberm als billiger geworden; 
gewolinlicher W crksehrott ist zu 65 bis 67 fr erhiiltlich. 
Am F e r t ig o i s o n m a r k t  wurden im Ausfuhrgesehiift 
nahezu sam tliche Sorten Stabeisen, Bleche und Bandoiscn 
billiger. F lu B s ta b e i s e n  wurdo zu 11S bis 120 sh ge- 
tiitig t und yereinzelt schon zu 117 sh fob Antworpen ab- 
gcschlossen, wiihrend sich S c h w e iB s ta b e is e n  im all- 
gomoinen auf 119 bis 121 sh behaupteto. Dis Ausfuhr- 
preiso fiir B le c h o  gingen durchweg um 1 sh auf 131 bis 
132 sh fiir fluficisorne Grobblcehe, 135 bis 136 sh fiir Blecho 
yon l/ e" , 138 bis 140 sh fiir Bleche von 3/ 3I"  und 141 bis 
142 sh fiir Feinbleche zuriick. In  S t r o i f e n  und B a n d -  
o iso n  wird gloichfalls lebhaft iiber deutschen W ett
bowerb goklagt, dor letztwochentlichc Prois von 142 bis 
144 sh wurde auf 140 bis 142 sh ormiiBigt. In  S c h ie n e n  
und T r a g e r n  is t der Auftragseingang fortgesctzt be
friedigend.

Rheinisch-W estfalisches Kohlen-Syndikat zu Essen 
a. d. Ruhr. —  In  der am 21. d. 31. abgehaltcnen B e i r a t s -  
s i t z u n g  wurdo die Berufung der Essener Stcinkohlen- 
bergwerke, Aktiengesellsehaft, gegen die Entscheidung 
der Brikettkom m ission venvorfen. Sodann wurden die 
U m la g e n  f u r  d a s  e r s to  V i e r t e l j a h r  1913 fiir Kohlen 
auf 7 %  (bisher 9 % ), fu r Koks auf 5 %  (bisher 7 % ) und 
fUr B rikotts auf 7 %  (bisher 9 % ) festgesetzt. Zu „Ge- 
schaftlichcs“  yerwies der Y orstand gegenuber den aus 
Verbraucherkreisen lau t gewordenen Klagen, daB voni 
Syndikat seit Jah ren  gelieferte Sorten hiiufig n icht m ehr 
geliefert wttrden, darauf, daB diese Aenderungen durch 
die Fortschritte  der Technik begrundet scien. D a die 
Gasflammkohlenzechen immer m ehr dazu (ibergingen, 
Koks herzustellen, seien die verfiigbaren Mengen von Gas- 
flam m -Forderkohlen, Gasflamm-Nufigrus, Gasflamm-Fein- 
kohlen usw. beschriinkt worden. F iir einige fruher von 
den Verbrauchern bezogene m inderwertige Sorten seien 
bessere Sorten eingeschoben worden, wodureh auch die 
Preissteigerungen zu erklaren seien. FUr die hoheren 
Preise bezogen die Yerbrauchcr hoherwertiges M ateriał, 
und hierin sei ein Ausgleich fur den grofieren Kostenauf-
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wand zu finden. D er Auffassung, daB dio Yerschiebung 
in den Sorten dadurch herriihre, daB das Syndikat dio 
im Inlando fohlenden Sorten ausfuhre, mtisso m it Naeh- 
druck ala irrig entgegengetreten werden. Der Voratand 
m achte sodann M itteilung von dem Lokomotivkohlen- 
ahschluB m it den preuBisch-hcssisclien S taatsbahnen fiir 
das H aushaltsjahr 1913 und bem erkte dazu, daB dio An- 
forderungen der E isenbahn um 900 000 t  groBer ais bis
her gewesen sind, was einer Steigerung der Mengen von 
etw a 14 %  entspricht. —  In  der im AnschluB daran  ab- 
gehaltenen Z e c h c n b c s i t z e r v e r s a m m lu n g  erstatteto  
der Vorstand den iiblichen M onatsbericht. Zu „Gcschiift- 
liches" wurdo m itgeteilt, daC m it der kttrzlich in For
derung getretenen Zeche Maximilian der M a x im il ia n s -  
h i l t t o  ein V o rk a u f s a b k o m m o n  gesehlossen worden 
ist, das auf denselben Grundsiitzcn beruht, dio fiir dio ent- 
aprechenden Vertriigo m it den iibrigen auBenstchenden 
Zechen maBgebend sind. —  Nach dem B ericht des Vor- 
standes gestaltetcn sich dio Vcrsand- und Absatzergeb- 
nisso im J a n u a r  1913, verglichen m it den Ergebnissen 
des Yorm onats und des Monats Jan u a r 1912, wio fo lg t:

a )  K o h l e n .
G e s a m tf o rd e r u n g ...............................
G e s a m t a b s a t z ......................................
B e te llig u n g  . .....................................
f te c h n u n g s in a B Ig e r  A b s a tz  . . 
D asse ib e  in  %  d e r  B e tc ilig u n g  
Z a h l d e r  A rb e its ta g e  . . . .  
A rb e ite tS g l.F d rd e ru n g  . . . .

„  G e s a m ta b s a tz  . .
„  rec h n u n g sm . A b s a tz

b )  K o k s .
G c s a m t v c r s a n d ...............................
A rb e its ta g l ic h e r  Y e rsa n d  . . .

o) B r i k e t t s .
G c fw u n tY c r s a n d ...............................
A rb c its ta g lic h e r  Y e r s a n d . , .

Jan.
1!>13

1) C 7..
1912

8810
9044
6652
7380

110,93
25>/*

850660
359980
293718

1985545
64050

401646
15986

7904
8288
6297
6658

105,74
24

329328
345334
277418

1902233
61362

366425
15268

J a n .
1912

7793
7880
6616
6277

94,87
25*/b

307109
310554
247362

1656708
53442

333076
13126

Wio der Bericht des Yorstandes ausfillirt, hielt dio 
giinstige Entwicklung, welche dio Absatzverhaltnis.se im 
M onat Dezember v. J . genommen ha tten , im Berichts- 
m onat an. Die arbeitstaglichen Durchschnittsergebnisso 
tiberholten dio Ergebnisso des Yorm onats sowie allo bis
her erzielten Hoclistergebnisse durchweg erheblich. Der 
rechnungsmiiBigo Absatz stcllto sich arbeitstaglich auf 
110,93 %  der Beteiligungsanteile der Mitglieder des Syndi- 
kates, was gegen das bisherigo Hoehstergebnis, das m it 
277 418 t  oder 105,74 %  im Dezember v. J . erreicht 
wurdo, eino Steigerung von 5,8S %  und gegen Jan u a r 1912 
oino solche von 18,74 %  ergibt. Der Gesam tabsatz betrag 
arbeitstiiglieli in Kohlen 225 S23 t ,  in Koks 64 050 t  und 
in B riketts 15 986 t  und weist gegen das bisherige besto 
Monatsergebnis des Dezember v. J . eino Steigerung auf 
in Kohlen von 13 783 t  oder 6,50 % , in Koks von 26S8 t 
oder 4,38 %  und in  B riketts 
von 718 t  oder 4,70 % . Der 
Absatz fttr Rechnung des 
Syndikats stellte sich a r
beitstaglich in Kohlen auf 
196 834 t  (gecen Dezember 
v. J . +  14 5211 oder 7 ,96% ), 
in K o k sau f42 97S t ( + 19801 
oder 4,S3 % ) und in B riketts 
auf 15 118 t  ( + 704 t  oder 
4,SS % ). Das vor dcm Be- 
richtsm onat bisher erzielte 
besto Ergebnis wurdo in 
K oks und B riketts im Do- 
zember v. J ., in Kohlcn 
m it 1S9 186 t  im Ju n i 
v. J .  e rre ich t D er auf die 
Koksbeteiligung der Mit
glieder anzurechnendo Koks-

absatz bcziffert sich im B erichtsm onat auf 96,95 %, 
wovon 0,98 %  auf Koksgrus entfallen, gegen 92,68 %  
bzw. 1 ,0 3 %  im Dezember und 82 ,49%  bzw. 1 ,10%  im 
Jan u a r v. J . ,  wobei zu berilcksichtigen ist, daB dio Be- 
teiligungsanteile im Ja n u a r 1913 gegen 1912 oino Er- 
hohung von 9,23 %  crfahren haben. Auf dio Brikett- 
beteiligungsanteile betriigt der anzurechnendo Absatz 
95,73 %  gegen 92,46 %  im Vorm onat und 79,S2 %  im 
Ja n u a r 1912. Auch dio Forderung des Berichtsm onats 
stellt sowohl in der Gesamtmenge wio im arbeitstaglichen 
D urchschnitt eino zuvor noch nio erreichte Hoclistlcistung 
dar. Dio bisherigo hochsto Leistung m it insgcsamt 
S 501 212 t  wurdo im M onat August v. J . bei 27 Arbcits- 
tagen erreicht. Im  arbeitstaglichen Durchsclmittscrgeb- 
nis ist dio bisher groBte Leistung des Monats Dezember 
v. J . von 329 328 t  noch um  21 332 t  oder 6,48 %  tiberholt 
worden. Dio Fordermengo von 8 S10 343 t  reichte zur 
Deckung des Absatzes, der sich einschlieBlich des Ver- 
brauchs fiir eiceno Betriebszwecko der Zechen auf 
9 044 4 8 9 1 belief, n icht aus, so daB ein Teil der vorhandenen 
Lagerbestiindc herangezogen werden muBte. Der Eisen- 
bahnvcrsand vollzog sioh olmo groBero Storungen. Dio 
W agengcstellung fiir den Kohlen-, Koks- und Brikett- 
versand des Ruhrroviers stieg auf 842 400 W agen; gegen- 
liber den Anforderungen der Zechen ist eino Fohlzahl 
von nur 1536 Wagen oder 0,17 %  zu yerzeiehnen. Am 
18. Jan u a r wurde dio bisherigo Hochstgcstellung yon 
35 353 Wagen geleistet. Der Umschlagsverkehr in den 
Rhein-Ruhrhiifen war bei gtinstigem AVasscrstando des 
Rheins lebhaft. Es betrug

a )  d ie  B a h n -  b )d ieS cb iflrs- 
7-ufuhr n a c h  a b f u h r v .d e n  

d en  D u isb u rg - g e n a n n te n  u .
R u h ro r te r  d en  Z echen- 

IIK fen hii fen
t t

Jan u a r 1913 ..........................  1 545 191 1 536 400
Jan u a r 1912 ..........................  1 099 263 1 292 308
gegen 1912 .......................... +  445 928 +  244 092

Die Absatzverhaltnisso derjenigen Zechen des Rulir- 
roviers, m it denen das Syndikat Y o rk a u f s v o rc in -  
b a r u n g o n  getrr.ffen ha t, stcllten sich im Jan u a r d. J. 
wie fo lg t: Es betrug der Gesam tabsatz in Kohlen (oinschl. 
der zur Herstellung des yersandten Kokses verwendeten 
Kohlen) 690 996 t ,  hiervon der Absatz fiir Rechnung des 
Syndikats 100 037 t, der auf dio vercinbarten Absatz- 
hochstmengen anzurechnendo Absatz 6S3 116 t  oder 
84,97 %  der Absatzliochstmengen, der Gesam tabsatz in 
Koks 211 067 t, hiervon der Absatz fiir Rechnung des 
Syndikats 35 325 t, der auf dio vereinbarten Absatzhochst- 
mengen anzurechnendo Koksabsatz 2105591 oder 108,26% 
der AbsatzhSchstmengen, und dio Forderung 711 770 t.

Wagengestellung im Monat Jan u a r 1913.* — Im 
Boroich des D o u ts c h e n  S t a a t s b a h n w a g e n v e r b a n -

* Nach der Ztg. des Yoreins deutscher Eisenbahnver- 
waltungen 1913, 22. Fobr., S. 254.

W agenęestellong

A. O ffen o  W a g e n :
Gestellt im g a n z e n ...............................
Gestellt fiir den A rbeitstag im

D u r c h s c h n i t t ....................................
N icht rcchtzeitig gestellt im ganzen 
N icht rcchtzeitig gestellt fiir den Ar- 

beitstag im D urchschnitt . . . .

B. B e d e c k te  W a g e n :
Gestellt im g a n z e n ...............................
Gestellt fiir den A rbeitstag im

D u r c h s c h n i t t ....................................
N icht rcchtzeitig geste llt  im ganzen  
Nioht rcchtzeitig geste llt  fiir don Ar

beitstag im D urchschnitt . . . .

2 472 399

95 092 
I I  963

460

1 697 232

65 278 
3 099

119 |

2 890 931

111 190 
9 010

347

1 828 975

70 345 
2 109

81

1913

+  418 532

+  16 098
— 2 953

— 113

+  131 743

+  5 067
— 990

—  38

+  17 ,0%  

+  17 ,0%

"T /O

+  7 ,8 %
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d es war, wio dio yorsteliendo Zusammcnstellung zeigt, 
dio Gostollung an offonon und bodecktofl Wagon im  Monat 
J a n u a r  1913 bedeutend hoher ais im gleiehon M onat dos 
Vorjahres. Dagegen w ar dio Za HI dor nicht rechtzoitig 
gestollton Wagon bei beiden W agongattungon niodrigor. 
Wegon Wagonuborflusses muBton grofie Mongen von 
Wagon aufgestellt werdon.

Gasfernyersorgung der bcrgischen und markischen 
Stadte.* — Zur Ecrnvorsorgung dor bergisehon und miir- 
kischon Stiidto Solingen, Remscheid, Liittringhauson, 
Lonnop, Lańgbrfeld, Sohwolm, Milspe, Vorde, Govolsborg 
sowio von Langenberg, Stcelo und Konigsstcolo wurdo 
von don Zcohen dos Esscnor Roviors, zunachst von don 
Zochen Mathias Stinnes I I I / IV  und W olfsbank des Essonor
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~}0.117Mi//, cbm

Matfiios &  innes
Horst oy/2 »/// cbm

no. > tai
Oster/M  m ro

O  6as abnet/mende Stadte
• Gasbenótter der Stadte
•  Gos otyebende Zect?en 

Sie Mo/se der fłotirle/t</ngen
sind in mm tictde We/te ongegeben

M-Kjfęari
%£QA/tfnessen o.soMMcbm 

*00
.  i tfinmssteeie

J  o, m/tiown
A 200

6erekbery r.oMi//c6m 

IS O
ltfi. titrd e  

ąntt/tt.com

So/ingen 
V ifMctm

Lennep 0,6$ Mi//, com 
fiemset/eid 

S . o t f ł / / .  ccm

Abbildung 1. Plan der Gasfemrersorgung der bcrgischen 
und miirkischen Stiidto.

Bergwerksyoreins Konig Wilhelm aus, wobei spiiter noch 
andero gróBcroBorgwerksgescllschaltcn zum AnschluB kom- 
mon, im yorgangonon Jahro eino Eornloitung von 120 km 
Ijiingo orbaut. Śoit Anfang Noyember 1912 ist der Betrieb 
aufgcnommcn, und dio zum AnschluB bercitcn Gasworke, 
wio Romscheid, Solingen, Lonnop, Govelsbcrg, Sohwelm, 
Milspe, wurden sofort an das Netz angeschlossen. Dio 
Vcrsorgung erfolgt storungslos ohne vorhcrigo Bonaeh- 
richtigung dor Yorbraucher yon der Aufnalimo der Koks- 
ofongaslioferung. Attch dio Gaswerksloiter sprochen sioh 
sehr befriedigt iibor dio Beschaffonhcit des gelieforten 
Gases aus. Das spozifiseho Gewicht des Koksofongascs

* Nach dcm Journ . f. Gasbeleuchtung u. Wasser- 
yersorgung 1913, 22. Febr., S. 184.

ist 0,4 und ontspricht dom spozifiselion Gowiclit des bis
her von den Gaswcrkoti orzougtcn Gasos, so daB einc 
Aenderung der Brontier n icht nótig ist, wodurch sich dio 
Einfiihrung des Koksofongasos wesentlich orleichtorto. 
Dio nobonstohonde Abbildung 1 g ib t eino Ueborsicht iiber 
dieso groBziigigo Anlago; die darauf yorzeiehnoto Nord- 
trecko von Zocho M athias Stinnes I1 I/IV  nach Gladbock 
nd Dorsten ist bereits seit Noyember 1910 in  Betrieb. 
'io lichto Weito der Rohrloitungcn ist auf dcm Plan 

in mm. der Gasvcrbrauch dor einzelnen Stiidto in 
Millionen cbm angegeben. Nachfolgond sind dio 18 Orto, 
dio bis je tz t an  dio Ferm orsorgung angeschlossen sind, 
naoh der GroBo ihros Gasvorbrauchs goordnot, zusam- 
m engostellt:

iji 
4 di.

1

MUl. cbm Mili. cbin
Romschoid . . . 5,000 Gladbeck . . . 0,033
Solingon . . . L iittringliausen . 0,590

2,120 Altonesson . . . 0,5C0
W ald . . . . 1,300 Lungorfold . . . 0,500
Sohwolm . . . . 1,120 Osterfcld . . . . 0,421
Govolsborg . . . 1,000 Dorsten . . . . 0,417
Stoolo . . . . . 0,934
Konigsstcolo . . 0,700 Langonberg . 0,2F0
Lonnop . . . . 0,090 Voerdo . . . . . 0,100

Englische Kohlen-Industrielle In Amerika. — Dio 
„K oln. Z tg .“ te ilt dio Grilndung einer neuen Kolilen- 
gesellsohaft m it, dio ein Kohlcngebiot von 300 000 Acrcs 
im E lkhorn-D istrikt im ostlichon K entucky ausbeuten 
will. Dio neue Gesellschaft wurdo m it einem Aktien- 
kap ita l yon 300 000 000 S ausgerilstot und in West-Virginia 
oingotragen. H in ter dom gesam ten Unternehm en stclien 
englisohe K ohlen-Industrielle, die in dem Kohlenroyier 
yon Walos, in Glamorganshiro, tiitig sind und sich der 
Kohlenfordcrung in dem amerikanischen Stłd-Ap])u- 
lachischen Kohlengebiet zugewandt haben, hauptsiichlich, 
um dio Kohlenyersorgung Stidam erikas und der Mittel- 
m eerhafen m it der wohlfeileren amerikanischen Weich- 
kohle an sich zu bringen. Es ist beabsichtigt, dio Fórderung 
auf 4 000 000 t  am erikanischer Kohlo jahrlich zu steigern, 
die naoh der atlantiselien K iiste befordert und von dort 
m it englischen Dampforn nach dcm M ittelmcer und 
SOdamerika yersehifft werden sollen.

Nova Scotia Steel and Coal Company.* — Das Ja lir 
1912 yorliof fiir das Unternehm en giinstig. An Eiscn- 
erzon wurdon auf den W abana-G ruben a er Gesellschaft rd. 
573 000 t  gefordert. Bosondero Aufm erksam kcit wurdo 
don un ter dem Mceresspicgel liegenden Grubon gowidmot.

United States Steel Corporation.** — Seit dom Monat 
Marz 1912 ha t der S tah ltrust im  Monat Jan u a r d. J . zum 
erston Mało wieder einen Ruckgang seines A u f t r a g s -  
b e s ta n d o s  aufzuweison. Dieser bezifferte sich namlich 
am  31. Jan u a r d. J . auf 7 910 300 t  gegen 8 059 079 t  
am 31. Dezember 1912; am  30. Septem bcr 1912 betrug er 
6 650 331 t ,  am  31. Oktober 7 715 891 t  und am  30. Ńo- 
yom ber v. J . 7 978 529 t. Dio Zunahm cn gogeniiber dcm 
joweiligen yorhorgehenden Monate sind also seit Oktober 
1912 imm er geringer geworden, um  je tz t oinem Riick- 
gang P latz  zu machen.

*■ The Iron  and Coal Tradcs Roview 1913, 21. Febr., 
S. 289.

** Tho Iron  Ago 1913, 13. Febr., S. 442.

Konigin-Marienhiittc, Aetlen-Gesellschaft zu Cains- 
dorl. — Wio der Gosbhafts bo rich t fiir 1912 ausfuhrt, 
war dio Nachfrage nneh don Erzcugnisscn der Gesellschaft 
andauernd sehr lobhaft. F ast in allen Botriobsabteilungcn 
konnte dic Erzeugung gesteigert werdon. Auch die Preiso 
erfuhren durchweg eine Aufbesserung, wonn auch nicht 
in der angesichts des groBen Bcdarfs erw arteten Hohe, 
auch wurden sio zum Teil durch wesontlich gesteigerto 
Ausgabon fiir Lolino, Roh- und Hilfsm atcrialien unwirk- 
sam gomacht. Der W alzwcrksbetriob, der m it standig

steigendon Verkaufsproison rechnen konnto, w ar wieder 
bis zur Gronze der Leistungsfiihigkeit beschiiftigt. Zu 
Beginn des neuen Geschiiftsjahres wurdo cin groBerer Um- 
bau dos Walzwerks in Angriff genommen, um  es auf den 
heutigon Stand der Technik zu bringen. Der Gesamt- 
um satz des Beriehtsjahres belief sich auf 10 019 911,26 
(i. V. 9 358 743,92) J i . An A rbeitern wurden 1735 (1783) 
beschiiftigt, dic an Lohnen 2 101 384,30 (2 141 S30.65) M  
erhiolten. In  das neue G tschaftsjahr ist das Unter- 
nohmon m it einem Auftragsbestand von 4 860 800 M
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zu nutzbringenden Preisen eingetreten. — Dio Gewinn- 
und Verlustrechnung zeigt einersoits neben 22 301,93 J l  
Yortrag aus 1911 und 18 877,55 J l  Zinseinnahmon usw. 
960 559,18 J l  Botriebsgewinn, anderseits 79 508,31 J l  
Anloihezinsen, 230 441,14 J l  allgcmeino Unkosten, 
7875,50 J l  K uisvorlust u n a  280 422,19 J l  Abschrei- 
bungen. Der Aufsichtsrat schliigt vor, don Rcingewinn 
von 397 491,52 J l  wio folgt zu vorwendon: 18 756,30 .ft 
ais Riicklage, 6810,65 J l  ais Tantiem o an don Aufsichts
ra t, 17 234,70 J l  ais Tantiem on und zu Vorgiitungen an 
Beam te, 330 228 J l  ais Gewinnanteil (6 % ) auf das 
gosanito A ktionkapital von 5 503 800 J l  und  24 461,87 Jl 
ais Yortrag auf neuo Rechnung.

Socićtć des Forges et Acićries du Donetz in Drouj- 
kowka (RuBland). —  Dos W erk in Droujkowka konnto aus 
der besonders regen Bcschaftigung der russischen Eisen- 
industrio wahrend des ani 31. Mai 1912 abgesclilossenen 
Geschaftsjahres groBen N utzen zielicn. Die Gewinn- und 
Verlustrechnung schlicBt m it einem Rcinerlo3 von 
1 109 908,09 Rubel ab, d. s. 463 638,23 Rbl. m ehr ais dio 
entsprechendo Zahl des Yorjahres. Der Betrag d ient zu 
Abschreibungcn auf dio Anlagen. Dio Vcrkaufe iibertrafen 
dem Gowichto nach ungefahr um 14 %  dio vorjalirigen 
Zahlen. D er Um satz nahm  yerhaltnismilBig noch mehr zu, 
hau ptsachlich infolge der Erhohung der Preise. Allo 
Zweige der Herstellung von Fertigerzeugnissen trugen zu 
der Besscrung des Ergebnisses bei. Dio Auftriigo auf 
Schienen gingen bedeutend lebliafter ein. Dio Verkiiufo 
an Schienen fiir die Ausfuhr wurden auf das allemot- 
wendigste bcschriinkt, um  einen ordentlichen Betrieb der 
W alzwerke wahrend der ersten Monate des Berichts- 
jahres zu siohern. Dio Gesellschaft lia t m it einigem Nutzen 
den Verkauf von StraBenbahnschicncn aufgcnommen.

D a s Internationale

Tn einem Aufsatze in der englischen Zeitschrift 
„Tho Engineor“ * wird untersucht, welchen Vorteil das 
Internationale Schiencnsyndikat in den aclit oder neun 
Jah ren  scines Bestchens seinen Mitgliedern gebracht hat.

Im  Jah re  1904 kam eine internationale Vcrstiindigung 
zwischen den hauptsachlichsten Scliienenlierstellcrn GroB
britanniens, Deutschlands, Belgiens und Frankreichs 
auf der Grundlago eines W cltverbrauchs an schworen 
Schienen von 1 300 000 t  zustande. Der Anteil GroB
britanniens wurde auf 53 %  des W elthandels festgesetzt, 
wahrend D eutschland sich m it 28 %  und Belgien m it 
17 %  begniigtcn; der R est entfiel auf dio franzosischen 
Schienenwalzwerke. Die Schienen walzwerko der Ver- 
oinigten S taaten  tra ten  dem Syndikat im folgenden Jahre  
durch ein loses Abkommen (,,Gentlem an’s agreem ent“ ) 
bei, was eine cntspreehende Yerschiebung der Bcteiligungs- 
ziffern zur Folgę ha tte . Nach der ersten Verliingerung 
des Abkommens, Endo 1906, fand m an cs notwendig, 
dio Sohicnenhorsteller Oestorreich-Ungarns und  Spaniens 
und spiiter ftlnf W erke in SudruBland in das Syndikat 
aufzunehmcn.

Dio Nachfrago nach schwcren Schienen h a t nun 
seit dcm Jah re  1904 iiberall bctrachtlich zugenommen. 
W iihrend m an im Jah re  1904 noch m it einem jahrlichen 
W cltvcrbrauch von 1 300 000 t  gerechnct hatte , war er 
im Jah re  1912 auf uber 1 600 000 t  gestiegen. Der Yer- 
fasser des Aufsatz.es g ib t seiner Yerwunderung dariiber 
Ausdruek, daB tatsachlich ein Land allein, namlich 
Deutschland, den Zuwachs aufgesogen habe. Zur besseren 
Veransehaulicliung geben wir die Seliienenausfuhr der 
liauptsiichlich in B ctrach t kommenden Lander neben- 
stchend wieder.

Dio Seliienenausfuhr GroBbritanniens war dcmnach 
im Jahro  1912 rd. llSO O O t geringer ais im Jah re  1904, 
dem GrOndungsjahre des Syndikates, wahrend die Ver- 
einigten Staaten eine Zunalimo von rd. 24 000 t  aufzu-

Dio sehr rege Gescliaftstiitigkeit in den Erzeugnisson des 
Handcls hatto  einen lebhaften Auftragseingang zur Folgc, 
der fiir bestim m te Artikel, insbesondere fiir Trtiger und 
Konstruktionseisen, ganz auBerordcntlich rego war. 
D ank der wahrend der letzten Jah re  ausgefuhrten Ein- 
richtungen konnte die Gesellschaft in bcfriedigcndcm MaBe 
hicraus Nutzen zielicn. Das Untem ehm en nahm  wahrend 
des Beriehtsjahres die Herstellung von W agenfedem auf; 
die Ergebnisse vcranlaBten dio Gesellschaft, diesen Zweig 
noch weiter auszubauen. F iir allo Fertigerzeugnisse ergab 
sich eino betrachtlichc Yerringerung der Umwandlungs- 
kosten, dio ilircn Grund n ich t n u r in der groBeren E r
zeugung, sondern auch in den fortschroitendcn Betricbs- 
verbesserungcn in den verschiedenen Abteilungen hatte . 
Anderseits brachto das Steigen der Preiso der Brennstoffe, 
insbesondere von Koks, eine gewisse Erhohung der Selbst- 
kosten von Roheisen m it sich, deren Rtickwirkung auf 
die Kosten der Fertigerzeugnisse — wenigstens fiir einige, 
insbesondere Schienen und Triiger —  nicht durch dio Ver- 
minderung der Um wandlungskosten ausgcgliclien werden 
konnte. Der Durchschnittsverkaufsprcis des Bericlits- 
jahres Ubertraf den yorjśihrigen D urchscluuttssatz er- 
hoblich. W ahrend des ganzen Jahres standen drei Hoch
ofen im Feuer. Trotzdem  die Roheisenerzeugung bctracht
lich hoher war ais im Vorjahre, gentigte sic doch kaum, 
den Bedarf des Werkes zu decken. Man setzto daher im 
Laufe des Monats Mai 1912 Hochofen Nr. 4 auBer Betrieb; 
an seiner Stelle wurde gleichzeitig Ofen Nr. 3, dessen 
Leistungsfiihigkcit se it seiner Neuzustellung nennenswert 
gcstcigert worden war, angcblasen. Die Gesellschaft be- 
schloB die Erhohung des A ktienkapitals um  3 000 000 R b l.; 
der Zeitpunkt der Ausgabe bleibt der D irektion iiber- 
lasscn.

S c h ie n e n sy n d ik a t .

S c h ie n e n a u 8 fu h  r.
GroB- Doutsch- Yer.

im Jahrc britannien iand Stantcn
t t t

1903 . . . . . . . 604 000 379 000 31000
211 000 416 000

1905 . . . . 285 000 295 000
1906 . . . . . . . 460 000 308 000 328 000
1907 . . . . . . . 410 000 418 000 339 000
1908 . . . . . . . 434 000 331 000 197 000

365 000 300 000
1910 . . . . . . . 475 000 515 000 353 000
1911 . . . . 520 000 420 000
1912 . . . . . . . 407 000 523 000 440 000t

w'eisen hatten . Die Seliienenausfuhr bei Belgien und Frank- 
reich blieb sich in beiden Jah ren  ungefahr gleich. Doutsch- 
lands Schienenausfuhr stieg dagegen um rd. 312 000 t  
oder 247 % , wahrend GroBbritannien einen Rtlckgang von 
23 %  zn yerzeichnen hatte . W enn das dio W irkung des 
In ternationalen Sehienenabkommens sei, so m eint der 
Yerfasser, so sei cs cin Ungliick, daB dio britischen W erke, 
die im Jah rc  1911 bei der Ausfuhr ungilnstiger abgcsclinit- 
ten  h a tten  ais im Jahrc  1910, n icht zu der E rkenntnis ge- 
kom men seien, daB je d e  Em euerung des Abkom m ens 
eine Stiirkiing des fremden W ettbewerbs, insbesondere des 
e in e n  Landcs, bedeute. Trotzdem  soi das Abkommen 
im Ju n i v. J . um drei Jah re  yerliingert worden, und es sei 
festgestellt, daB dio deutsehen W erke auf Grund der gc- 
stiegenen Eisen- und Stahlcrzeugung D eutschlands sich 
eine hohere Betciligungsziffer gesichert hatten . Sei dies 
wirklich der Fali, so triifen dieselben Voraussctzungen 
auch auf dio Vcreinigten S taaten  zu. W enn dieses Argu
m ent Geltung fiinde, so sei es yollkommen zu yerstehen, 
wenn die fremden Mitglieder des Syndikates weiter lie- 
s treb t blieben, sich dank der Untcrstiltzung der britischen 
W erke einen noch groBeren Anteil an dcm W clthandel in

* 1913, 14. Febr., S. 177. f  Geschatzt.
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Bchweren Schienen zu siehern. Der Verfasser hiilt es ftir 
hochst wahrscheinlich, daB das Uebereinkommen in dio 
Brfiche geht, sobaki sich dio nichtenglischen Mitglieder 
des Syndikats sta rk  genug fiihlen. Syndikatc, gleichvicl 
ob national oder international, seien nu r M ittel zum Zweck, 
und wenn das Zicl erreicht sei, iiberlieBcn cs dic Gcwinner 
den iibrigen, sieli selbst aus den Schwicrigkeitcn 7.11 be- 
frcicn. Soweit der englischc B erichterstatter.

Zu einem etwas anderen Ergcbnis diirfte der Verfasser 
vielleichtgckommen sein, wenn er n icht das Griindungsjahr 
des intcrnationalen Schiencnsyndikatcs, sondern das Ja h r  
1903 zum Vergleich herangezogen hiittc. In  diesem Jahre  
flihrte niimlich Deutsohland bereits 379 000 t  Scliienen 
aus, so daB die Steigerung der Schienenausfuhr des 
Jahres 1912 gcgeniiber 1903 nu r 144 000 t  betriigt. Dieso

Steigerung is t bei weitem nioht so bedeutend wio dio 
der Ausfuhr aller iibrigen deutschen Stahlerzeugnisse. 
Gcrado dio Tatsoche, daB seit dem Jahro  1903 die Aus
fuhr bei den n icht durch internationalo Vereinbarungcn 
gebundencn Erzcugnissen starker zugenommen h a t ais 

jbci den Schienen, diirfte dcm Verfasser des oben naher 
■lmschriebenen Aufsat/.os zu denken geben. Der deutscho 
»ollverein fiihrt heuto wcitaus am meisten Stahl aus und 
Hat auch England ilbcrfliigelt. Dom cntspreehend miiBlc 
auch die Stellung Deutschlands bei der Schienenausfuhr 
sein. W enn England heute noch in der intcrnationalen 
Schicnengemcinschaft eine groBere Beteiligungsziffer h a t 
ais D cutschland und Luxem burg, so liiBt sich daraus wohl 
n u r SchlieBen, daB England diese giinstige Stellung der 
intcrnationalen Yerstiindigung zu yerdanken hat.

Bucherschau.
P a lm e t , R. I i.: Foundry praclicc. New York: 

John Wiley & Sons —  London: Chapman & Hall, 
Lid., 1912. (V II, 332 S.) 8°. Geb. 2 $ .

Der Vcrfasser bezeichnct sich ais Form cr, Meister, 
Betriebsleiter von GieBereien und ais fruheren Lchrer 
des praktisclicn GieBcreiwcscns des W orccster Poly- 
tcchnikums (W orccster Mass.). E r nenn t sein Buch „ein 
Lchrbuch fiir Form er, Studierende und Lchrlinge" und 
sagt in der Vorrede etw a folgendes: „Ais Lehrer der 
genannten Schule fiihlto der Verfasser, daB ein 
geeignetes Buch fehlc. E r schrieb das yorliegende 
Lchrbuch, das eine Niederschrift der Anleitungen dar- 
stellt, die von ihm gegeben wurden. Dcm Leser 
ist aber zu cmpfehlen, das Studium  des Buchc. da
durch zu ergiinzen, daB er selbst dio bcschriebenen 
GuBformen cigenliiindig herstellt, da  es unmoglicli ist, die 
Formerei lediglich aus Bilchern zu lernen. Auch andere 
Gebiete, auf denen der Lembeflissene des GicBereiwesens 
zu Hauso sein muB —  Kupolofcn, Gattieren und Schmel
zen, Putzęrei, F lickarbeiten an GuBstiioken u. a. —  sind 
im Lclirbuche beriieksichtigt. Der Verfasser wollte mehr 
ein Lchrbuch fiir den Studcnten, Lehrling und Form er 
sehroibcn ais fiir den fertigen GicBereimann." Dies alles 
kenn7.eiehnet den S tandpunkt des Verfassers. E r is t cin 
Mann der Praxi8, der seino reichen Erfahrungen anderen 
zugiinglich machen will, ohne Vorkenntnisse zu yerlangcn, 
ohne auf thcorctischen Erwagungen aufzubauen und ohne 
infolgedessen dio mannigfachcn Erschcinungcn von einem 
hoheren Standorte aus zu betrachten. Das Buch ist klar 
und gu t geschrieben und zcugt von groBem FleiBe und 
natOrliohem Lehrtalent. Gerade die A rt und Weise, wic 
er vom Einfaclien zum Verwickcltcn wcitcr schrcitct und 
den ganzen Lehrstoff, soweit es sich um Form crarbeit 
handelt, in kcnnzeichnenden Beispielen yortragt, verdient 
Anerkennung. Die Herstellung der Form  ist das Gebiet, 
das der Verfasscr besonders in den Vordcrgrund schiebt, 
und das ihm offenbar auch ganz besonders „liegt". Mehr 
ais die Halfto des Buchcs ist diesen K apitelu gewidmet. 
Oft ist man allerdings yersucht zu fragen, ob es nicht zweck- 
miiBiger ware, den „jungen M ann" einem erfahrencn 
Former ais H ilfsarbeiter und Handlanger zuzuweisen, 
damit er auf diese Weise gleichzeitig Anleit ung, Einblick 
und Uebung erhiilt. Aber diesem Gedankengange wider- 
spriclit der Um stand, daB nicht jedem erfahrencn Form er 
dio r e ic h e  u n d  y ie ls c i t ig e  Erfahrung des Verfassers 
zur Verfiigung stellt, daB er auch yielfaeh gar kein In te r
esse daran h a t, seine Erfahrungen mitzutcilen, und daB 
zweifellos den Schulern des Verfassers daran  lag, in m o g 
l ic h s t  k u rz o r  Z e i t  die notigen Kenntnisse zu erwerben. 
Man muB eben an amerikanische Verhaltnisse denken, 
wohl gerade an Abendschulen, in denen strebsamo Leute 
ihre Kenntnisse zu erweitern suchcn; auch m it zweifellos 
gutem Erfolge, wenn m an nicht cin Eindringen in die Tiefe 
fordert. — Dic anschlieBcnden K apitel sind zum Teil 
sehr kurz und geben uns Deutschen wenig Belehrung,

aus Griinden, dic durch den W ortlaut der Vorrcde ver- 
stiindlich werden. Ohne die grundlegenden Wissenschaftcn 
heranzuzielien, geh t es eben yielfaeh nicht. Der Vcrfasscr 
h a t offenbar in diesen K apiteln  nur einen Anhang bringen 
wollen, iingstlich darauf bcdaeht, daB er seinem Schiiler 
n icht zu viel zum utet. So ist cs auch zu Yerstchcn, daB 
hier Delfach m it Abbiklungen gegeizt ist. Das Kapitel 
„Form m aschincn" is t recht kura. Erwiihnenswert is t eino 
handlichc Zahlentafel, welchc dio chemische Zusammen
setzung aller moglichen GuBwaren bringt, allerdings an man- 
chcn Stellen y o n d en b eiu n siib lich en  Ansichten abweiclit. 
Sehrausfuhrlich ist die Kupolofcnuntcrhaltung und Bedic- 
liung behandelt.Daflir sind andere K apitel sta rk  beschnitten 
(Putzerei, Flammofcn, StahlformguB, Formsandaufbe- 
reitung, iMetallguB). Der Verfasser bringt eine groBe Zahl 
yon Analysen amerikanischer Form sande, bczeichnender- 
wcisc yielfaeh aus geologischen Zeitschriften entnommen.
—  Am SchluB g ib t er neben yielen Zalilentafeln, wie sie 
in Ingenieurkalcndern fiir den Gebraucli in der W erksta tt 
abgcdruckt werden, auch cin Verzeichnis von Fachaus- 
driicken, m it ausfilhrlichcr E rklarung, z. B. „S o ld ier": 
E in holzerner S tab oder Stange, m it Ton bcschmiert, 
gcbraucht, um  hiingende Sandkorpcr oder groBe Sand- 
kerne zu tragen. Dieses Verzeichnis wird gcwiB manehem 
deutschen Leser willkommen sein, der sich in die ameri
kanische und cnglischo F ach litera tu r hineinlesen will.

A usstattung, Druck und xVbbildungen (von wenigen 
Ausnahmen abgesehen) sind gut. Zweifellos wird das 
Buch den FleiB des Verfassers dadurch lohnen, daB es 
einen guten Absatz findet. Professor B . Osann.

Ferner sind der R edaktion folgondo W erke zugogangen: 
OescUscIia/t, Die. Sammlung sozialpsychologischer Mono- 

graphien. Hrsg. yon M a r t in  B u b e r . F rankfu rt a. M .: 
Literarischo A nstalt (Rfltten & Loening). 8° (10°).

Bd. 40. G o ld s te in ,  J u l i u s :  Die. Technik. (74 S.) 
K art. 1,50 J l,  geb. 2 Jl.

S to u g l i to n ,  B r a d le y ,  Ph. B., B. S .: The M eła llurgy  
oj iron and steel. 2nd ed., rcy. and cntirely reset. 
New York (239 W est 39 th  Street): McGraw-Hill 
Book Company 1911. (X II, 537 S.) 8°. Geb. 3 $ .

fj; Der yon uns fruher angezeigten* im Jaliro 1908 
erschicnenen ersten Auflage dieses Hondbuches folgt 
nach kaum  drei Jah ren  dio zweite Auflage, wodurch sich 
das W erk yon selbst empfiehlt. Der fortgeschrittenen 
Entw icklung des EisenhOttenwesens trag t dio neue 
Anflage durch eino Reihe von Erganzungen und Um- 
arbeitungen R echnung; insbesondere sind dio Abschnitto 
iiber dio neucrcn Stahlgewinnungsverfahren, Elektro- 
yerfahren usw. entsprechend erweitert und erganzt 
sowie ein Abschnitt iiber metallurgische Brennstoffe 
hinzugeftigt worden. Das Buch wird in der H and des 
Studierenden und bei Fachgenossen, die sich iiber dio 
Vorgiinge auf dcm Gebiete des Eisenhiittenwescns 
unterrichten wollen, nutzbringend sein. 3*

* VgL St. u. E. 1908, 23. Dez., S. 1912.
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Yereins -JNachrichten.
V e r e in  d e u tsc h e r  E isen h u tte n le u te .
Von dem im  Laufe des Jahres 1912 in „S tah l und 

E isen“ ersehienenen Aufsatz von Sr.-^ltg . E. L e b e r :
Das EisengieCereiwesen in den letzten 10 Jahren 

sind S o n d e r a b d r i ic k e  hergestellt worden, dio zum 
Preise von 6 M  ftir das Stflck, zuzGglich Porto, von 
unserem Y e r la g  S ta h le i s e n  m. b. H . , Dusseldorf 74, 
B rcitestr. 27 bezogen werden konnen.

Rcdaktion von ,,StalU und E ise n“ .

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(Die Einflender sind durch • bezcichnct.) 

Abhandlungen und Berichte der Technischen Staatslehr- 
anslalten* in  Chemnitz. Chemnitz. 4 °.

H. 2. D o m sc li,  Dr. P a u l :  Albert Christian Weinlig. 
Ein Lebensbild nach Fam ilienpapieren und Akten. 
Mit 1 Bildnis in K upferdruck (u. 1 Stamm tafel). 1912. 
(92 S.).

Berieht iiber die Ergebnisse des Bctriebes der vereinigten 
■preupischen und hessischen Staatscisenbahnen im  Rech- 
nungsjahre 1011.' Berlin 1913. (VI, 258 S.) 4 ° . [Mini- 
sterium* der offentliehen Arbeiten, Berlin.]
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