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Eine neue deutsche Ruttelformmaschine.
Von Oberingenieur J a k o b  L e b e r  in H attingen (Ruhr).

I Jas maschinelle Formen kleinor, aber hoher, m itt- 
lerer und groBcrer Stttcke, w ie os in Dcutsch- 

land und in gleicher W eise wohl auf dein ganzen Kon- 
tinent ausgeiibt wird, weist bei allen Fortsehritten  
so bedeutendo Unfertigkeiten auf, liiBt so viel 
Wflnsche iibrig, daB es auffiillig ist, weshalb hierzu- 
lande das doch seit Jahren bekannte, anderen Form- 
vcrfahren in vieler H insicht w eit iiberlegene R iittel- 
verfaliren bisher nur in zwei oder drei Betrieben E in- 
gang gefunden hat, in denen es seit einigen Jahren 
mit Etfolg angewendet wird. DaB einigo GieBereien 
bei; dcm Vcrsuch der Einfiilirung von R uttelfonn- 
liascmhen schlechte Erfolge erzielt haben, darf jetzt 
nicht mehr ais Bewois fiir eino UnzwcckmiiBigkeit 
des ganzen Verfahrens aufrecht erhalten werden, 
denn es liiBt sich jetzt iibersehen, daB in diesen 
Fallen entweder zweekwidrige Anwendung des 
Riittclns an sich, oder aber mangelhafter Bau der 
Maschine vorgelegen hat. Wer Brem sklotze, gar noch 
mit Gipsplatten, oder Radiatoren riitteln will, m aeht 
einen Yersuch am untauglichen Objekt und kehrt 
reunmtig zur Wasserdruckmaschine bzw. zum H and- 
plattenbetrieb zuriick.

Ais klarende Bem erkung uber den Grundsatz des 
Ruttelns und iiber die Ruttelform m aschine im all- 
gemeinen diene folgendes: B ei allen Riittclform -
maschincn, gleichgiiltig welcher Ausfiihrung, handelt 
68 sich grundsiitzlich um  den gleichen Vorgang: 
Hodellplatte bzw. Aufstam pfboden und Modeli, Form
kasten und Formmaterial werden auf einer kriiftigen 
Tragplatte gehoben und fallen aus einer gowissen  
Hohe samt der Tragplatte auf eine harte Unterląge. 
Der Sand sackt m it jedem  Aufschlag mohr in sich  
zusammen, und diese Schliige werden wiederholt, bis 

dem Sandrttcken im  Form kasten cinebefriedigende 
Wichtigkeit fiihlbar wird. Man hat zu unterscheidcn  
zwischen der bloBen R iittelm aschine, dic sich nur 
p'*' ^em Einriitteln des Formsandes befaBt, und der 
Ruttelformmaschine. Unter dieser yerstehe ich eine 
'ereinigung der reinen R littelvorrichtung - m it einer 
solchen zum Befreien des Modells von  der Form  und  
bisweilen aucli noch m it einer E inrichtung, dio die 
fertige Form aus dem Bereich der Maschine ins Kran- 
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feld bringt. D ie Ruttelm aschine liefert also im  
Gegensatz zur Rilttelform m aschine eino unfertigo 
Form.

W ann erschcint nun dio Anwendung des R iittel- 
yerfahrens zweckmiiBig, und welche Vortcilc gewiihrt 
die Riittelmaschino gegeniiber anderen Formtnaschi- 
nen? Je kleiner die M odellplattcn, je kleiner und 
flachcr die Modcllo werden, um  so mehr tritt bei 
der W ahl der Formmaschine dio Frage nach dem  
Yerfahren zuriick vor der R iicksicht auf den Preis 
und die Gewohnung der Arbeiterschaft. E s diirfte 
beispielsweise schwer fallen, m it irgondeiner noch 
so Yorteilhaftcn Maschine boi kleinen und flaclien  
GuBstiicken aus der Arbeiterschaft von  Berlin und  
der weiteren IJmgcgend mehr herauszuholen ais m it 
der ihr altvertrauten H i l l e r s c h e id s c h c n  Abhebe- 
stiftmaschine. Ob m an dio Handprcssung 'durcli 
Wasser- odor Luftdruck von unten oder oben crsetzt, 
ob man Riickzugfcdcrn benutzt, oder ob m an dem  
Formcr die Arbeit durch Kniehebeldruck von oben 
erlcichtert, man wird m it .alledein keinen derartigen 
Unterschied in der Leistung erzielen, daB die Ililler- 
schcidsche Maschine da, wo sie m it der Arbeiterschaft 
vcrwachsen ist, zu beseitigen wiire. E in anderes ist 
es nattirlich m it Autom aten, wic der Berkshire-Ma- 
schine, zur Herstellung groBer Massen ein und des- 
selben Gegenstandes. In  dem MaBc aber, ais es sich  
lim  Modelle handelt, die lioch und dazu noch wenig  
verjiingt sind, oder ais der Form kasten iiberhaupt 
Ausdehnung annim m t, wird uns die W ahl der Ma- 
schinc schwer, und es machen sich rasch dio Unzu- 
liingliehkeiten fiihlbar, die m it der Handformerei auf 
Maschine, m it dem Pressen und der Anwendung von  
Wasserdruck verbunden sind: D as Andriicken des 
Sandes von  H and, das Yorstam pfen, Yorpresscn, dio 
vorsichtige Sandverteilung, um  dem Schiilpen oder 
Waschen, dem Zufestwerden der Form vorzubeugcn, 
und die Behindcrung durcli die Trichtcrstiickc; es 
wirtj fraglich, ob NaBguB noch moglich ist, es tauchen  
die bekannten Schwierigkeiten bei der Anlage der 
Fundam cnte und der Druckwasserleitung auf, die 
N ot des Gefrierens im  W inter, der leidigen Un- 
dichtigkeiten in der Maschine, des schiefen Ab-
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hebens durch ungleiches Arbeiten der Seitęnplunger, 
des ungeniigenden H ubs bei wechselnden M odellliohen 
und schlicBlich des YerschleiBes durch verwickeltcs 
Triebwerk usw . Auch bei flachen Stiicken, z. B . ein- 
fachen P latten , auch Korpern nacli Art der Glicder- 
kcssel, liiBt uns das Pressen im Stich. Der Sand wird 
leicht zu fest, und es entstelit AusschuB; es wird im  
letzteren Falle auch nur gestam pft und im  ersteren 
nur nachgepreBt, naclulem der K asten fast ganz von  
H and aufgestam pft worden ist. Das alles sind 
Grunde genug, um  zu erkliiren, weslualb iiberhaupt 
mancher P lan des Uebergangs zum mascliinellcn  
Form en wieder verworfen und sogar m anchc neu auf- 
gestellte  kostspieligo Formmaschine wieder still- 
gelegt wurde.

H ier nun setzt die Ruttelm asoliinc helfend ein: 
D ie H an de des Formers leisten keinerlei formgebende 
Arbeit, der Sand wird nicht angedriickt, es wird 
nicht yorgestam pft. D ie Sanddichte nim m t vom  
Modeli aus nach auBen gleichmaBig ab, ergibt also 
eine ideale E ntliiftung, die den LuftspieB zum  iiber- 
fliissigen W erkzeiig m acht, und durch welche die Ge- 
fahr des Schiilpens oder W aschens auf ein Geringcs 
verm indert wird. Um nur ein Beispiel anzufiihren: 
Diinnwandigc Drehstromgehause von 1000 m m  Durch- 
m esserund rd. G m m  Starkę, die sonst ohne groBen Aus
schuB weder liaB noch trocken herzustellen sind, 
kommen m it H ilfe des R iittelns einwandfrei aus der 
Form. —  E rst recht aber springt der fiir die Er- 
weiterung des NaBgusses so besonders groBe W crt 
des Riittelns in die Augen bei starkwandigen  
Stiicken, die ja mehr ais schwachwandige zum  
Schiilpen neigen: So wurden Hundertc von  massi- 
ven Kokillenbodcn und Radscheibenkokillen bis zu 
einem Gewicht von 1200 kg und bis zu einer W and
starke von 180 m m  geriittelt und in starkom, gut 
gekohltcin Sand uaBgcgossen, die, in  trockner, ge- 
preBter oder gestam pfter Form hergestellt, nur allzu- 
oft m it dem „Former\vappen“ verziert, waren; das 
Aussehen des Gusses stand in kciner W eise dem aus 
getrockneten Masseformen nach, und die Erzeugung, 
auf den Mann und die Zeit bezogen, war ungefahr die 
vier- bis fiinffache. Man kann ruhig behaupten, daB 
es eigentlicli kaum GuBstiicke gibt, die sich nicht 
zum  Einriitteln eignen. Hier und da werden allerdings 
keine wirtschaftlichen Yorteile m it dem R utteln  yer
bunden sein; diese aber sind immer gegeben, w enn  
Reihenarbeiten, welcher Art sie auch seien, yorliegen.

D ie Y o r t e i l e  d e s  R i i t t c lv e r f a h r c n s  sind fol- 
gende:

1. D ie R iittelm aschine ennoglicht die Ueber- 
•tragung der Yorteile des maschinellen Formens auch 
auf groBe und vielgestaltige GuBstiicke.

2. Das R iitteln ennoglicht den NaBguB fiir eine 
Menge von  GuBstiicken, die man bisher aus den ver- 
schiedensten Grunden nur in trockener Form her- 
stellen konnte. Hierbei werden wir von den modernen 
Sandstrahlgebliisen, insbesondere von Sprossen- oder 
Rollbahntischen, die das saubere Putzen auch groBerer 
Stucke ermoglichen, untersttttzt. Wer sieli einm al

R echcnschaft dariiber gibt, was das Trocknen in 
Kammern, m it fahrbaren Trockenfeuern, oder gar 
m it offenen Feuern an Materiał und Lohnen kostet, 
wird die Vorziigc eines sauberen NaBgusses zu 
schatzen wTissen, dem iibrigens unter Faclileuten stets 
der Yorzug vor dem TrockenguB m it seinen meist 
m angelhaften Umrissen gegeben wird. Die maschinelle 
Einriittelung des Sandes yerbilligt zudem die form- 
gebenden Arbeiten derart, daB man sich in umfang- 
licher W eise der sonst zu teuren AuBenkerne be- 
dienen kann, wodurch auch yerwickeltere Stucke 
geriittelt werden konnen.

3. Das Einriitteln des Formmaterials statt des 
Aufstam pfens von H and yerringert auch bei nur 
einmaliger Ausfuhrung eines GuBstiickes in yielen 
Fallen die Selbstkosten bedeutend und setzt keinerlei 
Sondercinrichtungen voraus, yielmehr konnen die 
Ublichen vorhandenen Einrichtung n der Hand- 
formerei, ais K asten, Yerbaustiicke, Aufstampfbóden 
u. dgl. benutzt werden.

Ais Beweis fiir die auBcrordentliche Yerbilligung 
der Herstellung sei ein Beispiel fiir GrauguB an- 
gefiihrt: Bei B enutzung der weiter unten behandelten 
Riittelform niaschinc liefern unter der selbstverstiind- 
lichen Voraussetzung, durch niclits im Arbeiten auf- 
gehalten zu sein und wohl bemerkt bei eigener Hcr- 
richtung des Fiillsandes und einschliefilich des 
GieBens und Ausleerens, ein Former zum Fertig- 
m achen und ein lediglich die Maschine bedienender 
Maschinenformer oder H ilfsm ann im  Arbeitstag jc 
nach Schwierigkeit 10 bis 15 Stuck der bekannten 
Gleichstrommotorgehause von  800 bis 1000 mmDurdi- 
m esser und im Stuckgew icht von 300 bis500kg. Audi 
sind etw a 15 der zugehorigen Lagerschilder eine nor- 
malo Tagesleistung. Bei gut eingearbeiteten Leuten 
erhohen sich diese Leistungsziffern sogar noch be- 
trachtlich. Dem gegeniiber ste llt sich die Leistung 
des Handformers, dem zur Durchfiihrung des \er- 
gleiches ein Hilfsarbeiter beigegeben sei, auf hoclistens 
zwei derartiger Gehause bzw. drei Lagerschilder; 
erstere werden zudem m eist, wenigstens im ganzen 
W esten und Siiden, in getrockneter Form gegossen. 
Wird irgeudwo von H and mehr geleistet, was in der 
H auptsache an dem Arbeiterschlag liegt, so leistet 
dieser auch auf der R iittelform m aschine entsprechend 
mehr.

4. D ie durch die Riittelform m aschine erzielte 
groBere Unabhiingigkeit von der gelernten Former- 
schaft ist einm al wertvoll, weil sic ubermaBigen An- 
spriiehen vorbeugt, und wTeil zum anderen bekanntlich 
allenthalben uber Mangel an Formern gcklagt wird. 
D iese Unabhangigkeit von den gelernten Formern 
wird durch die unter 2 erliiutertc Moglichkeit des 
E inriittelns schwierigerer GuBstiicko m ittels AtiBen- 
kem en noch weiter erhoht.

5. Durch das Fortfallen der bekannten Mangel 
der Handstam pferei ergibt sich eine Vcrminde- 
rung des Aussehusses. Gut eingeriittelte Formen 
konnen fester gehalten werden, ais von Hand 
aufgcstam pfte. E s laBt sich beispielsweise zu™
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Modellsand ein fetter, getrockncter und gemahlener 
Sand verwenden, der auch eine liohe Beim ischung 
von Kohlenstaub vcrtr;i"t. D am it erliiilt m an be
sonders festc Formen, die verm oge der vielen Kolile 
nicht anbrennen, yerm oge ihrer F estigkeit gut stehen 
und viel weniger treiben ais von H and hergestellte 
NaBguBformen. E in solclics Materiał liifit sich von  
Hand nicht verarbeiten, auf der R iittelm aschine ver- 
wendet, bietet cs uns dic Mogliehkeit, groBe, viclgc- 
staltigere Stiicke naB zu gicBen. Beispiel: Drehstrom- 
geliause von G mm W andstiirke und 800 mm Durch
messer wogen von Hand geformt im M ittel 165 kg, auf- 
geruttclt nur 150 kg, also iiber 1 0 %  weniger. Dabei 
gieBen sieli die Formen trotz der groBeren Festigkeit 
vDllig ruhig; ich entsinne mich kaum , daB Stiicke 
w e g e n  abgeloster Form teile ausgefallen waren, was 
ja fast immer letzten Endes durch schlechte E ntluf- 
tung, StampferstoBe oder Zufesthalten der Form ver- 
ursacht ist. Dem gegenuber bedenke m an, wicviel 
grun gegossene Stiicke gerade diesen Fehlern zum  
Opfer fallen. Insofcrn ist das lliittelverfahren bc- 
rufen, bei der Herstellung von Sandkernen, be
sonders auch solchen groBerer Abmessungen, un- 
geachtet der Yerbilligung, in der komnienden Zeit 
eine groBe Rolle zu spielen, zum al geriittelte Kerne 
sich zur Yerwendung in ungetrocknetem  Zustande 
viel eher eignen ais gestam pfte.

G. Durch das W egfallcn des Trocknens, durch 
die Yerminderung des Ausschusses und durch die 
siarkę Erhijhung der Leistung in Form arbeit fiir 
Zeitcinheit und Arbeitsmann entsteht eine Stcige- 
nmg der Erzeugung von fertigem GuB, dereń giinstige 
Einwirkung auf die Selbstkosten keinem Fachm ann  
dargetan zu werden braucht,

— Was uns in den einschlagigen Zeitschriftcn bis
her iiber das Rutteln und die dazu crforderlichen Ma- 
schinen geboten wurde, bezog sich fast ausschlieBlich 
auf die Herstellung groBer Einzelstucke und dic GroB- 
ruttelmaschinen. Ich bezweifle aber, daB sieli die 
GieBereien des K ontinents gerade in dieser Beziehung 
zunachst fiir das Ruttelverfahreń interessieren; vicl- 
inehr dilrfte das Interesse in der Richtung des reihen- 
"eise lierzustellenden M ittelgusses liegen, der seiner 
Art und Gestaltung sowie seiner Menge nach oftmals 
»ach maschinellem Formen geradezu verlangt.

Es soli nun hier von  einer Maschine die Rede 
Efln, die berufen ist, eine Liicke in der eben er- 
lauterten H insicht auszufiillen. Diese Maschine 
"urde vor Jahren von einem Engliinder aus Amerika 
Dach England eingefiihrt und erfuhr im Laufe der 
Jahre und m it zunchmender Erfahrung mancherlei 
bauliehe Aenderungen. Sie wurde vor fiinf Jahren 
v»n mir in der GicBerei einer groBen Berliner Ma- 
sthinenfabrik in zwei GroBen aufgestellt und eine 
Reilie von Jahren fiir die vcrsehiedensten Teile des 

ampfmaschinen-, Lokom otiv-, Pum pen- und Kom - 
pressorenbaues benutzt. SoYiel mir bekannt, ist sie 
dort noch flott im Betrieb. Um  dieselbe Zeit wurde 

aueh in einigen anderen GieBereien in  D eutsch
land probeweise in  Betrieb genom m en, aber von

diesen bald m it mehr oder weniger ausreichender 
Begriindung abgelehnt. Der eigentliche Grund, den 
ich immer heraushorte, war das Schlaggerausch, das 
die em pfindlichen Ohren der Formcr und die „Ruhe  
der GicBerei" storte. Seitdem  haben die PreBluft- 
stampfer und -ineiBel, Yibratoren und andere ge- 
rauschvolIe Einrichtungen die Leute etwas an- 
spruchsloser in dieser Beziehung gem acht, wahrend 
anderseits aueh der Schlag der Maschine durch Yor-

Abbildung 1. Ansicht und GrundriB cinor 
Maschine fiir Formkasten von 1 3 00x  1300 x  000 mm.

kehrungen verschiedener Art gem ildert wurde, so daB 
von einer Belastigung nicht mehr ernstlich die Rede  
sein kann. In der Tat war jene Maschine noch nicht 
geniigend bearbeitet, und es ist erfreulich, daB die 
Erbauer* die an der Maschine geiibte Kritik und die 
Yerbcsserungsvorschlage beherzigt haben. H eute  
gleicht die Maschine aueh iiuBerlich kaum mehr der da- 
maligen. E s wurde den Vertret ern der englischen Firma 
von mir seinerzeit nahegelegt, die durch Zahnstange 
und Ritzel wirkenden seitlichen Antriebe durch

* Maschinenfabrik Mertens und Frohwein, O. m. b. H., 
Neviges (Kheinland).
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glatto Luftplunger zu ersetzen. D as IieB sich dadureh 
erm oglichen, daB m an auf das iibliche Ausheben des 
Modells aus dem geschwenkten K asten verzichtete  
und sta tt dessen das viel genauere Aussenken des 
K astens nach unten m it H ilfe des Mittelplungers

bewirkte, das allerdings durchaus formgerechte 
M odellplatten voraussctzt. Vor allem fehlte es auch 
an einer E inriehtung, um  den K asten abzufangen und 
herauszufahren. Das hatte seine Schwierigkeiten, 
weil der Kastcnriickcn bei groBeren Stucken durch 
notwendige Yerbaustiicke und Sandhaken haufig un- 
eben ist und der Kasten dem zufolge beim Aussenken

die Neigung hat, dem Schwerpunkt folgend, sich 
n ich t parallel zur M odellplatte zu senken, wobei 
leicht dio Form zcrrei3t. _ l'm  dem zu begegnen, 
wurdo der W agen so eingerichtet, da3 sich nicht 
mehr der Kastenriickcn nach der Wagenplatte, son

dern umgikehrt die 
letztere nach dera 
ersteren richtcn muB. 
D ie Wagenplatte legt 
sich unter Benutzung 
eines Kugelgelenksan 
die hochsten Punkte 
des Kastenrflckens an 
und wird dann durch 
Fcstklennnengezwun- 
gen, in der einmal 
eingenommenen Lage 
aucli beim Absenken 
des Kastens von der 
Modellplatte zu ver- 
liarren. Damit ist un- 
bedingte Gewahr ge
gen ein ZcrreiBen der 
Form gegeben.

Sodann erhielt dic 
Maschine einen an 
den Klappbock zum 
Pressen an der Hiller- 
schcidschen Maschine 

sich anlehnenden 
PreBholm. Durcli des
sen Benutzung kann 
die oberste Sand- 
schicht, falls dies notig 
er cheint, durch An- 
driicken des Kastens 
m ittels Luftdrucks 
noch verdichtet wer
den. Da aber ein 
oberflśchliches Nach- 
stampfen mit einem 
groBen Plattstampf r 
fast ebenso schnell 
vor sich geht, er- 
blicke ich in dieser 
PreBgelegenheit keine 
besondere Errungen- 
schaft und arbeite 
selbst ohne sie. Die 
Maschine steht iiber- 
dies so tief, daB der 
Arbeiter bei JiSheren 
Kasten ohne Kletter- 

kiinste zum  Nachstam pfen auf den K asten treten kann.
W esentlich aber ist die Aenderungbeziiglich der Schlag-
vorrichtung; es wird heute nicht mehr wie friiher der 
ganze Schlag auf einen Punkt der Grundplatte abge- 
fiihrt, vielm ehr eine Yerteilung desselben auf eine 
groBere Flachę ermoglicht. D ie Yorteile in bezug auf 
Yerringerung des Gerausches und d e r  Erschiitterung,

Abbildung 2. Form kaslca 1000X 1000 x  400 mm fertig zum Rutteln.

Abbildung 3. Form kasten geseliwenkt, auf untergeschobenen Wagen ausgesenkt.
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Abbildung 4. Wagcn mit der Ferm herausgcfahren, W endeplatto boim ZurOckschwenken.

bessere Wirkung des Schlages auf das Form m aterial 
und crliiilite Festigkeit der Form sind bemerkens- 
wert.

ZusammengefaBt z e ig t  d ie  M a sc h in e  fo l -  
gende V o rz iig e  g e g e n  alle mir bekannt gewor- 
denen R u ttc lfo r m -  
m aschincn:

1. Sie ist eine Vcr- 
einigung der deut- 
schen Abhebe- und 
Schwenkmaschi ne mi t 
der bewShrten und

durch griindliche 
Durcharbcitung ver- 
besserten amerikani- 
schen Ruttelmaschi- 
ne, so daB unsere 
Arbeiterschaft nicht 
vor einer volligen 
Neuheit steht, son- 
deni eine altc Bc- 
kanntc in verander- 
ter Gestalt wieder- 
siclit.

2. Sie ermSglicht, 
verschiedcne Form- 
verfahren anzuwen- 
den. Durch Auswechs- 
lungwenigerTeileliiBt 
sieli die Maschine 
rasch und einfachzum  
Arbeiten mit AVcnde- 
platte oder fiir das 
Durclizug- bzw. Aus-
senk('erfahrcn her- 

richten. T eilcvonbe- 
sonderer Holic, wio 
Differentialkolbcn fiir 
Koinpressoren, Kol- 
ben fiir Gasmaschi- 

nen, Kabelkasten,
Schlamra- und Teil- 
kasten, Kondenstopfo 
u. dgl., wird man nach 
dem Aussenkvcrfah- 
ren forinen, Kćirpcr, 
dic mehr in die Lange 
und Breite gehen, m it 
Wendeplatte. Auch 
auf die Notwendig-

keit. gelegcntlich 
nielirteilig zu formen,
>st Eiicksicht genom- 
men. Ebenso ist die Maschine eine Kernform- 
waschine, welche dic Herstelhm g jedes Sandkem cs, 
oluie besondere MaBnahmen bezuglich der Ein- 
nclitung der K em kasten oder der Maschine, cr- 
nir glicht. SchlicBlich laBt sich auch in einfacher

eise das neuerdings angestrebtc M itformcn von  
Kemen bewirken.

3. Sic hat einen hohen und verstellbaren H ub, 
eine groBe Annchm lichkeit iiberall, wo M odeli- bzw. 
Formkastenhohen wechseln.

4. Das Abhebcn geht infolge verschiedener, te il- 
wcise sehr gliicklich erdachter Yorrichtungen m it

Abbildung 5. Gruppo fertiger Formen, geputzter und ungeputztcr, m it 
ROttelmaschine geformter Erzougnisse.

yolliger Genauigkcit vor sich. Der Form kastcnriicken  
kann unabgerichtet sein, und es diirfen auch Un- 
ebenheiten je nach Art des K astenverbaues, z. B. 
durch Sandhaken, yorhanden sein.

5. Die Maschine ist infolge grundlicher Durch
arbcitung auBerst betriebssichcr. Teile, die leicht zu 
Stórungen und Ausbesserungen Ycranlassung geben
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konnten, fchlen, so daB die fiłr GieBereimaschinen so 
w ichtige Fordem ng der E infachheit des Triebwerks 
erfiillt wird.

6. Alle wesentlichen Arbeitsvorgange werden 
maschinell betiitigt.

7. Schlaggeriiusch und Erschulternng sind so weit 
verringert, daB Beliistigungen dieser Art niclit vor- 
1 iegon.

8. D ie  Maschine ist so eingericlitet, daB doppel- 
se itig  und wechselweise gearbeitet werden kann.

9. D a weder vorgestainpft noch vorgepreBt wird, 
bleibt das Modeli bei der Einformung unbertthrt 
und wird in einer W eise gcschont, w ie dies bis
her nicht moglich war. Daher konnen empfind- 
liche Holztnodelle, wie z. B. jene Łagcrschil- 
der, Yerwendet werden, wo man zur H erstel- 
lung von M assenartikeln fiir gewohnlich M etall- 
oder eiserne M odelle anwenden wiirde.

10. D ie  Aufstellung der Maschine ist in 
kiirzester Z eitbew irkt, D ie  M aschine erfordert 
keino besonderen Fundierungsarbeiten. Daher 
ist eine gejegentliche Yersetzung n ich t m it 
sonderlichen Um standen yerburiden.

11. D ie Maschine arbcitet m it gcringem  
PreBluftverbraueh, da die eigentliclie R iittel- 
wirkung durch den frcien Fali erzeugt, also 
Kraft nur in einer Bewegńngsrichtung ge- 
braucht wird. Wo keino PreBluftanlagc be- 
steht, kann m it einem Kompressor kleinster 
Bauart und einem kleinen W indkessel auf 
einfache Weiso Einzelantrieb eingcrichtct 
werden, da infolge des unterbrochenen Be- 
triebes nur w enig mehr Luft im Behalter zu 
sein braucht, ais zum  Formen eines halben  
Form kastens erforderlich ist, D ie Betricbs- 
pausen geniigen zur W iederauffilllung des 
Windkcssels.

12. Ueber die Anśchaffungskosten sei ge- 
sagt, daB sie im Yerhaltnis zur GroBe der 
jeweils formbaren Stiicke, der Yielseitigkeit 
der Fornwerfahrcn den groBen Ersparnisśen 
durch Erzeugungssteigerung und den sonstigen  
Yorteilen entschieden viel niedriger sind, ais 
wir fiir entsprechende Formmaschinen anderer 
Betriebsart zu zahlen gewohnt sind.

13. SchlieBlich kann die Einrichtung zum  Nach- 
pressen bei der kleinsten Ausfiihrung dieser Ma- 
schine ais ein Yorteil angesprochen werden, bei den 
groBeren Ausfiihrungcn nicht.

—  D ie Maschine wird in drei GroBen normal g e 
baut, und es seien einzelne auf ihr bisher m it gutem  
Erfolg hergestellte GuBarten aufgezShlt: Rohrform- 
stflekc; Armaturteile fiir Gas, W asser, D am pf; Zylin- 
derdeckel ftir Lokom otiven und Lokomobilen; Gas- 
motorenkolben; Plunger; Kompressorkolben; Kreisol- 
pum penteile; Maschinenrahmen zu Kompressoren; 
Kardangeh&use fiir Autozylinder; Lokom otivzylinder  
bei liegender GieBanordnung und ohne verlorenen 
K cpf; Teile fiir Elektroniotoren wie Dreh- und Gleich-

strom gehause; Ankerkerne; Grundplatten; Lager- 
schilder; geschlossenc hohe Achsbuchsen fiir die 
Eisenbalm ; Transm issionsteile; hohe Lagerkiirper; 
K onsolen; Geschosse; Teile zu landwirtschaftlichen 
Maschinen usw.

StahlformgicBereien arbeiten bei uns bis heute mit 
wenig Ausnahm en auch bei niassen- und reihenweiscr 
Aufgabe von  Teilen noch von Iland , vollends, wenn 
m it Stahlformmasse geformt wird. In Amerika und 
England arbeiten auch StahlformgieBereien mit 
Ruttelform m aschinen. E s erweist sich, daB dic bei 
uns gebrauchliche Stahlformmasse, dereń Grundstoff 
m eist der schwarzblaue M oselton ist, sich hernr-

ragend zum  Einrutteln eignet, was bei der Hcr- 
stellung von Radsternen auf unserer .Maschine fest- 
gestellt wurde. Fur StahlformgieBereien eroffnet 
sich daher m it Einfuhrung diesor Maschinen ein 
neuer Ausblick.

GroBere K asten werden vorteilhaft auf einer 
Maschine, wie in Abb. 1 bis 5  veranschaulicht; ge
formt. Vor und h in ter der Riittclm aschine ist 
auf Bocken je  ein zweischieniges Gleis m it je einem 
vierradrigen kleinen, aber kraftigen Wagen ange- 
bracht. Das Gleisende nach der Maschine zu lauft 
auf die ais Gleisstiick ausgebildete Kopfplatte der 
Seitenzylinder bzw. Seitenplnnger aus. Z u n a c h s t  

wird die M odellplatte bzw. der Aufstampfboden

Abbildung 6. Maschino hergerichtot zum Formen hohor, 
gcschlosscner Aelisbilchsen nocli dom Durehzugverfahren.
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mit dcm Modeli in den beiden W agen gelagcrt, 
dann iiber die M aschincnplatte gefahren und m it dem  
abwarts bewcgten Seitenplunger auf die R iittelplatte  
abgesetzt. Die Seitenplunger geben dann in ihre 
tiefste Stellung und geben den Lagerzapfen in dem 
oben offenen Lager zur R iittelarbeit frei. Der Porm- 
kasten wird in der ublichen W eise auf der Modell
platte cingerichtet. Nacli becndetem  R u tteln  bringen

Abbildung 7. Geriittelte Kerno.

die Seiten- und der M ittelplunger den Form kasten  
sauit Modellplatte und den beiden W agen wieder auf 
Gleishohe, der M ittelplunger geht m it der R iittel
platte abwarts und gibt die W agen zum  Hinaus- 
faliren mit Kasten und M odellplatte frei.

Durch die verkrćipfte Lagcrung geht die Schwer- 
punktachse des Kastens annahernd durch den Lager
zapfen, so daB ein Uebergewicht beim  Schwenken von 
Hand kaum vorhanden ist, das W enden also leicht 
ronstatten geht. Der K asten wird im  W agen gegen  
Kippen festgestellt und wieder uber die M aschinen
platte zum Aussenken von der M odellplatte gefahren.

Um durch gelegentliches W arten auf den Kran 
mclit im Fortgang der Arbeiten gehindert zu sein, 
w langert man bei den erst bcsprochenen Masehinen 
das Gleis und beschafft einen zw eiten Wagen. Die 
Form kann dann auf dem W agen fertig gem acht 
"erden, wahrend der Maschinenformer m it dem  
anderen Wagen wciterarbeiten kann. Auch ein 
Ausleger m it K atze, der den Kastenpark und die 
Maschine bestreicht, ist wertvoll fiir flottes Fort- 
arbeiten und Unabhangigkeit vom  Hauptkran.

Die Arbeitsweise ergibt sich fiir jeden GicBcrei- 
kundigen aus den Abbildungen, die also einer Er- 
lauterung nicht bediirfcn. Abb. 1 ist eine Zusam m en- 
stellung der H auptteile einer Maschine fiir F orm 

kasten von 1 3 0 0 x 1 3 0 0 x 6 0 0  m m , cingerichtet fiir 
das Schwenkverfahren. Abb. 2, 3 und 4 lassen die 
charakteristischen Arbeitsstufen des Schwenkvcrfah- 
rens beim Formen eines D rehst-om gchauses von  
900 mm Durchmesser erkennen.

Abb. 5 zeigt im rechten und linken Seitengrund  
die vcrschiedenen Erzeugnisse fiir die elektrische In 
dustrie, wie Dreh- und G leichstromgehause ver- 

schiedener GroBe und Lager- 
schildcr, im Hintergrunde eine 
Reihe zugehoriger M odelle und 
M odellplatten aus Holz. Auch 
eine P latte zu einem Kokillen- 
boden von 1000 kg Stiick- 
gewicht wird sichtbar. Im  
Vordergrunde liegen eine An- 
zalil von Formen, wie sie von  
der Maschine kom m en, und cin- 
zelne Form kasten; in der M itte 
stelit dic Maschine, die eben die 
halbe Form eines D ehstrom- 
gehauses von etwa 900 mm  
Durchm esser abgeliefert hat.

Abb. 6 fiihrt uns das Durcli- 
zugverfabrcn, angewende bei 
der Herstellung groBer Tendcr- 
achsbiichsen, vor. Der K asten  
von 1 1 0 0 x 6 0 0  mm GriiBe m it  
zwei Abgiissen ist schneller 
formfertig ais vordein ein auf 
der hydraulischen Maschine ge- 
formter Kasten m it einem Ab- 
guB. In A bb. 7 sehen w ir  

auf der R iittelplatte der M aschine einen eben fertig- 
gestcllten Kern zu einer W alzenmuffe; im H inter- 
grunde einige gleichfalls geriittelte  Kerne zu Gleich-

Abbildung 8. Grofie RUttclforramasehine, 

besonders fiir radformige Korper.

strpm gehausen von 600 m m  Durchmesser. B e i derart 
geriittelten K cm en ist der Gewinn an Zeit und Lohn  
vergleichswcise noch groBer ais beim  R utteln von  
Form en. Auch lassen sich geriittelte Kerne be-
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deutend besser aus dem GuBstiick entfem en ais 
gestam pfte.

Abb. 8 zeigt eine groBere Ruttelform m aschine, 
die besonders zum  Form en radformiger Korper 
gceignet ist.

Fiir dic Vorziige der Maschine kann es kaum ein 
besseres Zeugnis geben ais die Tatsache, daB m ir 
in m einer langjahrigen GieBcreipraxis keine GieBerei- 
m aschine begegnet ist, die seitens der Angestellten  
und Arbeiter m it gleich freudigem Interesse hin- 
genom m en wurde.

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

E ingangs wurde auf das Wescn des Riittelform- 
verfahrens und das grundsiitzlich gemeinsame aller 
Ruttelm aschinen hingewiesen, sodann gezeigt, wann 
ihre Anwendung zweckmaBig erscheint, und die Yor
teile gcgeniiber anderen Form verfahren dargelegt. 
Im  H auptteile wurden die Arbeitsweisen einer neueren, 
praktischen, in D eutschland gebauten Ruttelfonn- 
m aschine gcschildert und ihre besonderen Vorziige 
erliiutert.

Neuere Untersuchungen uber die Hartę des Kokses.
Von Professor O sk a r  S im m e r s b a c h  in Breslau.

(Mitteiiung aus der Kokereikommission.)

( Y / l  an findet vielfach die Meinung vertrcten, daB 
H ochofenkoks sehr hart sein miisse, um  die 

Łast der Beschickungssaule zu tragen. Wenn man 
aber diese Last ausreclm et, so ergibt sich fiir unsere 
groBen Hochofen von 25 m  Ilo lie  cin Druck von nicht

kung eines hohen Aschengehaltes bei gleichzeitig 
groBerer Porositat in die Erscheinung tritt.

In chemischer H insicht kom m t cs bezuglich der 
Druckfestigkeit des Kokses neben hohem  Aschengehalt 
vor allem auf seinen K ieselsauregehalt an, wie aus den

Zahlentafel 1. E ig e n s c h a f te n  v o n  o b e rs c h le s is c h e m  u n d  s a c h s is e h e m  K oks. 

O b e rse h le s iso h e r  K oka. S iio h s ise h e r  K oks.

S peztflsehea  O cw lch t
P o rc n - K o k a-

S p ezlflsch ea  O cw lch t P o re n - Kok<-
F e a tlg k e it  

k g  i].™

A sch e

%
a cb cin -
b a re s

xvkk- 
li chcą

rau m

_%__
s u b s ta n z

%

1 'esttg k cit

k<r/qcm

A sch e

%
s c h e ln -

b a re s
w lrk -
l lc h c s

rau m

%

substonz

123 10,88 1,12 1,88 40.44 59,56 56 15,61 0,83 1,73 52,03 47,97
128 11,76 1,02 1,82 43,76 56,04 62 14,30 0,92 1,81 49,18 50,82
145 10,51 1,03 1,86 44,63 55,37 70 15,89 0,86 1,79 57,52 42,48
126 10,85 1,14 1,82 37,37 62,03 101 10,45 0,83 1,84 54,90 45,10
138 8,90 1,08 1,65 34,54 65,46 118 12,51 0,81 1,81 55,25 44,75
160 10,63 1,05 1,72 38,96 61,04 128 12,22 0,76 1,83 54,10 45,90
144 8.23 0,90 1,53 41,18 58,82 80 12,07 0,68 1,64 58,54 41,40
156 8,42 0,93 1,68 44,65 55,35 84 18,38 0,74 1,75 57,71 42,29
170 8,17 1,02 1,66 38,56 61,44 92 19,93 0,72 1,68 57,15 42,85
150 9,35 1,04 1,71 39,19 60,81 81 9,00 0,82 1,71 51,05 47,95
161 8,11 1,08 1,58 31,65 68,35 90 7,05 0,76 1,78 59,39 40,61
170 9,28 1,12 1,82 38,47 61,53 97 8,10 0,74 1,69 56,27 43,73

einm al 3  kg/qcm ; dagegen Zahlentafel 2. F e s t ig k o i t s w c r te  u n d  a n d e ro  E ig e n s c h a f te n  von  Koks.
zeigt z. B . Koks aus west- 
falischer Fettkohlc eine 
Drnckfestigkeit von 120 
bis 175 kg/qcm . Saarkoks, 
der fruher vor Einfiihrung 
des Stampfyerfahrens nur 
60 kg/qcm  Druckfestig
keit auf m es, besitzt je tzt 
eine solche von 120 bis 
140 kg/qcm . Ueber ober- 
schlesischen und sachsi- 
schen Koks gibt Zahlen
tafel 1 nahere Auskunft. 
Auch hier sieht man beim  
oberschlesischen Koks den 
giinstigen EinfluB des 
Stam pfens, wahrend beim  
sachsischen Koks die W ir-

i  M E n tn a h m c s te l le  

d e r  P ro b e

K ie se lsa u re S p ezin ^eh es  G ew ich t
P o rc n - K oki- i

jS cj 
O != F e s tlg k e lt

kR /qcm

in  d e r  
A sche

%

lm
K o k s

%
schcln*

b a re s
w lrk - 
llc h e s  *

rau m

%

subatanz ; 

% i

(  EuC 170 40,0 3,28 0,95 1,80 47,3 52,7
1 : Mitto 160 40.2 3,11 0,78 1,58 50,7 49,3

{ Kopf 150 41,3 4,57 0,96 1,70 43,3 56,7

C FuB 163 34,6 3,18 1,08 1,70 36,5 63,5 ;
2 < Mitto 155 43,8 3,56 1,13 1,60 29,4 70,6

Kopf 149 42,6 3,87 1,00 1,45 30,9 69,1 1

( FuB 145 42,9 4,08 1,02 1,86 45,2 54,8
3 { Mitte 128 43,9 4,28 0,9 1,81 50,3 49,7

Kopf 123 44,0 4,35 1,12 1,87 40,7 59,3

( FuB 170 37,0 3,45 0,98 1,65 40,7 59,3
4 ( Mitte 156 39,0 3,52 0,83 1,69 50,9 49,1

( Kopf 144 39,8 4.80 0,91 1,50 39,4 60,6

( FuB 160 40,8 3,71 1,05 1,70 38,3 61,7
5 < Mitto 138 42,1 3,17 1,09 1,65 33,5 66,5

{ Kopf 126 44,5 3,51 1,12 1,80 37,8 62,2
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in Zahlentafel 2 zusam m cngestelltcn Vcrsuchcn* er- 
sichtlich ist. Dic Untersuchungen beziehen sich auf 
oberschlcsischen Koks aus gestainpfter K ohle, und 
zwar jeweilig auf FuB, Mitto und Kopf einzelnsr  
Koksstiicke. Jc mehr Kieselsiiure im  K oksstuck bei 
ein und demselben Koksbrand cnthalton ist, desto 
geringer wird die Festigkeit, und die geringsten 
Festigkeitszahlen werden bei etw a 44 % Kiesel- 
saure in der Asche erreicht, auch wenn der Aschen- 
gehalt selbst sich niedriger stellt.

Aus den m itgeteilten Druclcfcstigkeitszalilcn gclit 
hervor, daB es sich bei der physikalischcn Bewertung 
des Hochofcnkokses nicht so sclir um  dic Zerdriick- 
barkeit handelt wie um  die allerdings m it ihr zu-

Zahlcntafel 3. Z u sa m m e n se tz u n g  v o n  S tiie k k o k s  
u n d  a b g e s ie b te m  F e in k o k s .

Vcrkokte K o h le :

W a s s e r ..................................
Flttchtige Bestandteilo . .
K oh lensto ff..........................
Asche ......................................
Schwefel..................................

E rzeugter K o k s:
A) S tiiekkoks:

Wasser . . . . . . . . .
Fluehtige Bestandteilo . .
K ohlensto ff..........................
Asche .......................................
Schwefel...................................

B) A h g esieb te r F e in k o k s :
W asse r ..................................
Fluehtige: Bestandteilo . .
K o h lensto ff...........................
Asche .......................................
Schwefel...................................

sammenhangendc Zcrrciblichkeit. D ie  Zerreiblich- 
kcit des K okses lieg t zu n ach st in  der B eschaffenhoit 
dor P o ren w a n d o , d. h . der K ok ssu bstanz, begriiiidet. 
Koks erschcint bekanntlich  m ehr oder w en iger porig  
u> semeni G efu ge; d ie Poren  sind n ieh ts  anderes 
wie die K anale, durch w elche dio beim  V crkoken  
gleichzeitig m it dom  K ok s en tsteh en d en  fliich tigen

* Ausgefiihrt im Kokereilaboratorium der Kgl. 
lechn. Hochschule in Breslau.

xm. M

Bestandteilo cntwoichen. Sind die Wiindo der Poren- 
raumo hart, so nennon wir den Koks hart, sind sie 
weich, so heiBt der Koks weich. Anderseits hangt 
dio Zerrciblichkeit des Kokses auch von seiner Dich- 
tigkeit ab, d. h. von der GroBe der Porenraurae, in- 
sofern bei gleiclicr W cichlieit der Porenwande cin dich- 
ter Koks weniger zerreiblich ist ais ein poroser Koks.

Im Hochofcn drehon sich nun dio Koksstiicke 
und reiben sich m it dem E ism crz und den Kalk- 
stiicken sowie an den Ofcnwandungen. E s scheidet 
sich hierbei nicht nur samtlicher an der AuBenseitc 
dor Koksstiicke durch dio Feuchtigkeit anhaftondo 
Koksstaub ab, sondern es lockern sich auch dio Risse 
im Koksstuck unter Bildung von Koksstaub, und 
cs broclceln nicht minder leicht auch kleine Teilchen 
a b ; diese konnen dann mehr oder weniger m it einem  
Teil der Bjschickung dichte Massen bilden, welche 
dic Ofengasc nicht durchlasscn und so unvermcidlich  
Storungen des Ofongangcs, unter Um standen ein 
I-Iiingen der Gichten, nach sich ziehen. Je liinger der 
Weg ist, dcm der zcrroiblichc Koks im Hochofcn aus
gesetzt ist, desto scharfcr treten diese Erschcinungen 
auf, so daB zcrrciblicher Koks nur in kleinercn H och
ofcn yerwendet werden kann.

Auf manchcn Hochofcnwerken suclit man sich 
in richtiger Erkcnntnis der schadlichen Folgcn des 
Koksabriebes dadurch zu helfcn, daB man den Koks 
schon vor Aufgabe auf dic Gicht absiebt und auf diese 
Weiso ihn von dem H auptkoksstaub befreit. So 
werden z. B. in Amerika bis zu 6, ja 7 % Fcinkoks 
unter 19 mm, einschlieBlich des Koksstaubes, auf der 
Kokerei abgesiebt und spater auf dem Ilochofen- 
werk bei Entnahm e aus den Koksbunkern m ittels 
einer Siebtrommel noch weitere ’/<% •

Wie wichtig ein derartiges Absieben ist, geht aus 
den Zahlentafcln 3 und 4, veranschaulicht durch 
das Schaubild Abb. 1, hervor. D ie angegebenen  
Analysen stellen Jahres- bzw. Monats-Durchschnitte 
dar, die auf Tagcsanalyscn beruhen. Das Loschcn 
des Kokses geschah nicht m ittels Schlauches, sondern 
m it einem Wasserrohr von 25 cm O , das eine 28 cm 
lango und 7,6 cm breitc Oeffnung besaB. B 'i einem  
Druek von 5,4 kg Pressung/Quadratzoll (34,8 kg/qcm )

60

/O
3,00

28,44
04,35
7,21
0,95

1,47
1,85

88,45
9,70
0,75

13,85
6,07

80,06
13,87
0,89

/o
3,91

28,77
63,91

7,32
1,02

1,25
1,47

88,60
9,93
0,78

9,08
0,75

79,85
13,41
0,92

III
%

3,04
29,55
03,78

0,07
1,01

1,06
1,41

88,76
9,83
0,76

6,14
10,45
75,96
13,50

1,01

Zahlentafel 4. Z u sa m m e n se tz u n g  v o n  S tiick - u n d  F e in k o k s .

1 
Pr

o 
bo 

j

G ieB erei-StU ckkoks A b g cs teb te r  F e in k o k s  (7 % )

W asser

%

FlUchUge
B e s ta n d te ile

%

K o h le n s to ff

%

A schc

%

Schw efel

%

W a sse r

%

F lueh tige
B esto n d tc ile

%

K o h len sto ff

%

A sche

%

Schw efel

%

i 1,81 1,12 89,18 9,70 0,75 10,78 4,82 80,42 14,76 0,90
! 2 1,79 1,19 89,03 9,78 0,74 10,51 6,21 81,20 12,58 0,89
3 2,03 1,22 89,12 9,00 0,79 10,43 6,77 82,12 11,11 0,90
4 2,04 1,47 88,71 9,82 0,79 10,08 7,23 80,75 12,02 0,87
5 1,40 1,31 88,70 9,93 0,87 7,87 9,39 78,06 12,55 1,01
0 1,30 1,01 89,03 9,90 0,82 6,72 8.11 79,35 12,54 0,99
V 0,97 1,08 88,05 10,29 0,77 13,10 5,88 79,25 14,87 1,04
8 1,50 2,02 87,29 10,09 0,84 12,37 6,65 78,47 14,88 1,02

H ocho ten-S tU ckkok3 A b se s io b te r  F e in k o k s

9 1,02 1,54 87,91 10,55 0,76 15,30 5,27 80,77 13,74 0,80
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wurde der in Koksloschwagen gestoBene K oks drei 
bis vier M inuten lang geloscht, wahrend welcher 
Zeit der W agen langsam  zweim al hin- und zwei- 
mal hergefahren wurde. Alsdann fuhr man die 
K oks wagen beiscite und lieB den Koks etw a ]A st 
lang stehen, jo langer desto besser fiir einen ge- 

%

Abbildung 1. Unterschicde zwischen StGckkoks 
und abgesiebtem Feinkoks. 

a *=» W a sse rg eh alt im  StU ckkoks. b  «=» S c h w efe lg eh a lt im  S tU ckkoks 
in  lJio%. o =3 W a sse rg e h a lt  im  F e in k o k s. d  =  S ch w efe lg eh a lt im  
F e ln k o k s  in ll io % .  e *=• A sc h e g e h a lt im  S tU ckkoks. f =  A sch eg eh a lt 

im  F e in k o k s.

ringen AYassergehalt im  Koks. Durch das Loschen 
des Kokses m it dem  starken W asscrstrahl werden 
dic in hoher Schicht im  Loschwagen liegenden 
Koksstiicke hauptsachlich nur an der AuBcn- 
seite geloscht, da das Loschwasser gleich abliiuft; 
innen bleibcn daher dio Stiicke gliihend. B. im 
Erkaltcn aber wird durch dic austretendo Warme 
das W asser in den AuBenteilen des Kokses verdam pft, 
so daB der Koks selten mehr ais 2 y2 bis ?>y2 %  W asser 
auf weist.

Ycrgleicht m an nun den W assergehalt des harten  
Stiickkokses und des abgesiebten Feinkokses m it- 
cinander (s. Zahlentafel 4a), so ergibt sich ein ganz  
gewaltigcr Untcrschied, desgleiehcn auch hinsicht- 
lich des Aschengehaltcs, der im  abgesiebten Fein
koks m cist 30 bis 4 0 %  mehr ausm acht. W ichtig  
ist aber auch die Erscheinung, daB der Schwcfel- 
gehalt im  abgesiebten Feinkoks sich stets hoher 
ste llt, m indestens 2 0 % , und im Falle 7 sogar 
um  3 5 % .

D ie Erklarung fiir den hoheren W assergehalt 
des abgesiebten Kokses liegt in der groBeren Wasscr- 
aufnahm efahigkeit der AuBenseite des Kokses be- 
griindet, Der hóhere Aschcngehalt erklart sich durch 
den ycrhaltnismiiBig geringeren Aschcngehalt der

M itte eines K oksstiickcs im  Gegensatz zum FuBende. 
Ich m ochte m ich da der Ansicht von. Dr. Adolf 
B a u e r *  anschlicBen, der die Ursache hierfiir in einer 
Kapillarwirkung sucht. D ie wahrend des Verkokungs- 
vorganges verfliissigtc Substanz der Steinkohle zieht 
sich kapillar in die angrenzende fertigc Koksschicht 
hinein. D ie Blum cnkohlkopfe, die zuerst verkoken, 
geben nichts ab, empfangen aber kohlcnstoffhaltige 
Substanz, wahrend das zuletzt yerkokende FuBende 
nur abgibt, aber keine kohlenstoffhaltige Substanz 
em pfangt, also aschcnreicher ais die Mitte sein muB. 
Erw ahnt sei auch, daB beim  Brechen des Kokses 
die F estigk eit der K okssubstanz anders wie dic der 
Asche sein kann. Ist letzterc ein Minerał, das 
Flachenspaltbarkeit besitzt, z. B. Tonschiefer, so

Zahlentafel 4 a.
W a s s e r g e h a lt  v o n  I lo e h o fe n k o k s .

Im  S tU ckkoks l in  a b g e sie b te n  K oks
% %

2,08 10,62
1,90 14,45
1,57 14,00
0,72 13,34
0,45 11,93

konnen diese leicht abspaltbaren Aschenflachcn ab- 
spalten und bildcn so das F eine, das auch daher 
aschenrdcher ist. Mit dem hoheren Aschcngehalt 
an den FuBenden des K okses steht dann auch der 
hohere Schwefelgehalt des abgesiebten Feinkokses 
m it in Yerbindung.

E s fragt sich, ob wir bei dem  hoheren Schwcfcl- 
gchalt in unserem Koks nicht Veranlassung nehmen 
sollten, dieser Entschwefelung des Kokses unser 
Augenmerk zuzuwenden, besonders bei schwefel- 
reiohem Koks von 1 % %  Schwefelgehalt. Wenn wir 
so weniger Schwefel im  Stiickkoks erhieltcn, ware dies 
von nicht geringer Bedeutung fiir unsere Eisen
industrie. Im  Hochofen wurden wir m it geringerer 
Schlackenmcngo und geringerem Koksverbrauch ar
beiten sowie eine wesentlich leichtcrc Betriebs- 
fulinm g haben und im GieBereiwescn eine schwefel- 
reinerc, d. h. bessere GuBqualitiit erreichen.

Zur B-Stiinmung des Abriebes, d. h. der Zer- 
r e i b l i c h k e i t ,  des Kokses haben wir in Breslau cincn 
Apparat in Anwendung, der aus einer Trommcl von 
1 m  Durchm esser besteht, die bei einer minutlichen 
Um drehungszahl von 25 vier Jlinutcn lang gedreht 
wird. E ingesetzt werden 50 kg Koks, die nach dem 
Drehen iiber Sicbe von 100, 80, 40, 25 und 10 mm 
Maschonweite abgesiebt werden. Ais Grenzwerte 
gelten die in Zahlentafel 5 angegebenen Zahlen.

E m  weiterer N achteii der Zerreiblichkcit des 
K okses, namentlich in der W eichhcit der Poren- 
wande begriindet, liegt in seinem Ycrhalten der 
Kohlensiiuro gcgeniiber. Im  Hochofen wird der Koks 
bei seiner niedergehenden Bewcgung von einer heiBen 
Schicht Kohlensaure eingehiillt. Dieses Gas besitzt 
dic Fahigkeit, den Kohlenstoff zu osydieren. Jedoch

* Dr. A d o lf  B a u e r ,  Beitragc zur Oicmio der so- 
genannten trockenen Destillation der Steinkohle, S. 40.
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85
80
75

Zahlentafel 5. B e s t im m u n g  d e r  Z e r r e ib l ic h k e i t  d e s  K o k ses .
Apparat Breslau (50 kg Einsatz). Die Trommel m acht 25 minutliche Umdrehungen und wird 4 min gedreht.

1. AuBergewohnlich harte r Koks h a t 90 %  -
2. Sehr harter Koks h a t . . .
3. H arter Koks h a t ..................
4. Hinreichend harter Koks h a t 
C. W eicher Koks h a t darunter

Zu 1. AuBergewohnlich harte r Kolca h a t auf dem 
40-mm-Sieb =  9 0% , und zwar: 

auf dem 100-mm-Sieb =  45 %  I 
„ „ 80- „  =  20 „ ■ 90 %
„ „ 40- „ =  25 „ J
» 25* „  =  3 „ )
.. „ 10- „  = 7  „ / 10

auf dem 40-mm-Maschensieb.

Zu 2. Sclir harter Koks ha t auf dem 
40-mm-Sieb =  85 %, und zwar: 

auf dcm 100-min-Sieb =  40 %  1 
„  „  80- „  =  20 „  [ 85 %
„ „ 40- „ =  25 „ )
» ,» 25- ,, — 5 \
„ „ 10- „ =  10 „  /  °  ”

100 %

Zu 3. Harter Koks h a t auf dem 40-mm-Sieb 
=  75 %, und zwar: 

auf dcm 100-mm-Sieb =  35 %  '
=  20 
=  15 
=  10 

=  10

80
40
25
10

>80%

>20

100 %

100 %

Zu 4. Hinreichend harter Koks ha t auf dem 
40-mm-Sieb =  70 %, und zwar: 

auf dem 100-mm-Sieb =  30 %  '
80-
40-
25-
10-

: 20

=  15

75%

=  10 }25
100 %

wird die Kokssubstanz nicht in jeder Form von der 
Kohlensaure in gleichem MaBe angegriffen: harter 
Koks widersteht der zerstorenden Einwirkung in 
nólicrem Grade ais weicher Koks.

AVie man aus den Versuchen beim Ucbcrleitcn von  
trockener Kohlensiiure iiber Koks aus den verschie- 
denen deutsehen Koksbezirken ersicht, erleidct der

weicho sachsische Koks einen viel groBeren Verlust 
bei 500 0 und G00 0 C ais die anderen Koksarten, be
sonders ais der westfiilische, der seinerseits bei G00 0 C 
erst in dem MaBe angegriffen wird wie die ubrigen 
Kokssorten sehon bei 500 0 C. D ie Einzelheiten gehen  
aus Zahlentafel 6 hcrvor und werden durch Abb. 2 
veranschaulicht.

Bei diesen Vcrsuohen m it Kohlensaure blcibt nun 
stets zu berucksichtigen, daB im Hochofen die 
Kohlensaure durch Anwesenheit von K ohlenoxyd  
und nam entlieh von Stickstoff yerdunnt wird und 
infolgedessen die Angreifbarkeit durch Kohlensiiure 
im Hochofen keine so umfangrciche sein kann wic

Zahlentafel 0.
E in w irk u n g  v o n  K o h le n s i iu ro  a u f  K o k s .

Abbildung 2. Einwirkung von Kohlensaure 
auf Koks.

I  == Oberschlesisclicr K oks. I I  ~  M ittelschlesL scher K oks. 
I I I  Sachsischer K oks. IV  =  K ok3 a u s  d e ra  SaarbezŁrk. 

V “  K oks a u s  dem  H u h rb e z irk .

H c rk u n f t
A b nahm e 
bei 10 g T em p e

r a tu r H e rk u n f t
A b nahm e 
be i 10 g T em p e- | 

r a tu r  j
des K okses E inw age d es  K ok ses E inw age

• 0 B • 0  |

i. 0,0195 300 III . 0,6705 600
Ober- 0,0345 350 Sachsen 0,1248 700

sehlesicn 0,0319 375 0,1049 800
0,0416 400 0,2806 900
0,2165 500
0,3678 600 IV. 0,0117 300
0,3121 700 Saar- 0,0331 350 !
0,2692 800 bezirk 0,0324 375
0,2135 900 0,0285 400

300 0,1854 500
II. 0,0265 0,4021

0,1233
0,2346

600
Mittcl- 0,0367 350 700schlesien 0,0326 375 8000,0298 400 0,2342 900

0,3937 500
0.4C85 600 V. 0,0269 300
0,2475 700 Rubr- 0,0590 350
0,2207 800 bezirk 0,0482 375
0,2257 900 0,0466 400

III. 0,0137 300 0,0458 500
Sachsen 0,0338 350 0,3921 600 :

0,0312 375 0,2103 700
0,0302 400 0,2168 800
0,4725 500 0.2011 900



516 Stahl und Eisen. Neuere Untersuthungen uber die Hdrle des Kokses. 33. Jahrg. Nr. 13.

Zahlentafel 7.
E in w ir k u n g  v o n  H o o h o fe n g a s  a u f  o b e r-  

s e h le s is c h e n  K o k s .

H o ch o fcn - llo c h o fc n - I lo c h o fen -
g03

%
go3

%
g as

__ %___
CO, 7 ,7 7.9 8,0

0 S 0,6 0,3 0 ,3
c o 30,7 31,0 30,8
H a 2,6 1,8 2,8
Na 58,4 59,0 58,1

c h 4 — — —
G ew ich ts- Ucwicht-s- G e wieli ts-

T e m p e ra tu r a b u a h m e Bbnnłime a b n a h m o
v o n  10  g Ton 10 g v o n  10 g

o© K B g

300 0,1190
400 0,1513
500 0,1583
600 0,1600
700 0,2031
800 0,3410

1

r

JOO WO 5 0 0 6 0 0 700 SOÔC

bei den Laboratoriumsversuchen. Anderscits aber 
enthalt das H ochofengas auch W asserstoff, der eben- 
falls dio Kokssubstanz angreift, so daB dic Gewichts- 
abnahm e doch bei 3 0 0 0 C 
schon iiber 1 %  und bei 
800» C fast 3i/2 % aus- 
m acht. Zahlentafel 7 nebst 
Schaubild Abb. 3 ftthren 
diese Einwirkung von  
Hochofengas auf oberschle- 
sischen Koks bei 300 bis 
8 0 0 0 C vor Augen.

W enn nun bei die
ser Gewichtsabnahmo des 
Kokses hauptsachlich Koh- 
lcnoxyd entstunde, so 
ware derVerlust im  H och- 
ofen noch zu ertragen, 
weil dann das Hochofen-

Abbildung 3. Einwirkung von Hochofengas auf 
obersehlesischen Koks.

Bei der Bewertung des Hochofenkokses spielt die 
O xydation der K okssubstanz in den oberen Iloch- 
ofenzonen also eine nicht unwesentliche Rolle, denn

Zahlentafel 8. E in w irk u n g  v o n  L u f t  a u f  R u h rk o k s .

T em p e
r a tu r

« 0

K oka- 
m en g e  

R _

Z e it

s t

L u ftm cn g e

1

A b n a h m e

e

CO,

%

Oj

%

CO

% %

401 10 2 10 0,1233 1,8 10,5 87,7
420 10 2 10 0,0998 1,9 11,5 0,6 8G
450 10 2 10 0,1189 3,5 12,6 0,1 83,8 :
480 10 2 10 0,1390 15,1 — 1,4 83,5
495 10 2 10 0,1266 16,0 — 0,8 83,2 I
675 10 2 10 1,1176 17,3 — 0,9 81,8
700 10 2 10 1,1811 18,7 — — 81,3
750 10 2 10 1,1306 18,3 — 81,7
800 10 2 10 1,1576 17,0 — 83,0
875 10 2 10 1,2345 17,6 --- 0,2 82,2 '
900 10 2 10 1,3274 18,3 --- 0,9 80,8
950 10 2 10 1,6532 17,9 -- 1,2 80,9

1000 10 2 10 1,8294 18,2 -- 2,8 79,0

gas hochwertiger wiirdo und der im H ochofen cin- 
tretende Verlust bei den W indcrhitzern bzw. Maschinen 
wieder zur Geltung kiime. Leidcr bildet sich aber 
beim  Ucberlciten von Kohlensaure iiber Koks Kohlen- 
oxyd ansteigend nur bis rd. 4 0 0 0 C, d. h. solangc 
der Gewichtsvorlust des Kokses nur etwa */io%  bc- 
triigt; von  500 bis 800 °C , d. h. bei dem gro Ber en 
G ewichtsvcrlust, tr itt die Kolilenoxydbildung wieder 
etwas zuriick, um dann wieder zu stcigen. Zeitdauer, 
Druckyerhaitnisse und Lange der K oksschicht spielen  
hierbei eine Rolle. Der Zerfall des K ohlenoxyds 
nach der Gleichung 2 CO =  C +  C 0 2 schreitet bei 
steigender Temperatur fort, w ie dies Untersuchungen  
von W iis t  und W o lf f*  ergeben haben.**

* St. u. E. 1905, 15. Mai, S. 589.
** Anders verhalt es sich bei g le ic h z e i t ig o r  Re- 

duktion von Eisenoiyd, z. B. bestim tntcr H am atiterze; 
dann konnen allerdings 300 bis 4000 C ais gttnstige 
Tem peratur fiir den Zerfall von Kohlenosyd angesehen 
werden. Bei Gegenwart anderer Erze ist dies aber 
nicht der Eall. (Vgl. L e d e b u r ,  Eisenhuttenkunde 1899,
S. 288, und St. u. E. 1904. I. Sept., S. 1007). [Nach- 
trapliche Anmerkung d. Yerf.]

jeder durch Kohlensaure in den oberen Zonen des 
H ochofens verbrauchte A ntcil Koks bildet einen \er- 
lust, da er vor den Form en, wo der Koks nur ver- 
brennen soli, fehlt. Der hohere Koksverbrauch in 
manchen Oefen m it sonst gleichem  Molier diirftc 
wolil m it darin scine Erklarung finden, besonders 
dann, wenn die Durchsatzzeit der Hochofengichten 
eine langere ist, denn je weniger Zeit der Koks ira 
Hochofen dieser Oxydationsatmospluire ausgcsetzt 
ist, desto geringer ste llt sich die Gewichtsabnahme.

Die Versuche zeigen ferner, daB ein Nassen des 
K okses auf der G icht, im Gegensatz zum Nassen der 
Erze, zwecklos ist, da das W asser bei der Temperatur, 
bei der die Kohlensaure cinwirkt, schon ycrdanipft 
ist, also keinen Schutz bildet. Anderseits schadet es 
nur, den K oksstaub durch Nassen schwerer zu machen 
und durch den Ofen zu bringen, weil hierdurch der 
Ofengang nur ungiinstig beeinfluBt werden kann. Es 
erscheint v ie l richtiger, wenn der Koksstaub mit den 
H ochofengasen aus der Gicht herausfliegt.

K ohlenstoff und Sauerstoff verbinden sieli be- 
kanntlich zu Kohlensaure nicht bei gewohnlicher
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Zahlentafel 9. E in w irk u n g  v o n  L u f t  a u f  K o k s  v e r s c h ic d e n e r  H e rk u n f t .

K oka nut: Oberschlesien Niederschleslen Sachsen Saar-Beztrk Ruhr-Bezirk

Tem peratur . . . ,°C 900 900 900 900 900
Koksmengo . . . . g 10 10 10 10 10
Luftmcngo . . . . 1/st 5 5 5 5

„  , . f  Z e i td a u e r .................. s tYersuch a) . ,  ,' | A b n a h m e ..................g
2

1,367
2

1,564
2

1,517
2

1,237
2

1,327

t, , , ,  f  Z e i td a u e r ..................stversuch b) [ . .  ,' ( A b n a h m o ..................g
4 st 4 4 4

3,692 1,949 1,541 1,632 1,845

Gaszusammensetzung in Vol. % :

K oh lensiiu re .................. 9,8 13,0 15.4 12,6 16,5
S au ersto ff....................... 0,8 — 0,6 --- 0,1
Kohlenoxyd . . . 26,6 12,0 10,8 7,2 6,0
S tic k s to f f ....................... 62,8 75,0 73,2 77,2 77,4

1

Temperatur, sondern crst bei 300 0 C. Die Einwirkung 
des Luftsauerstoffs auf die K okssubstanz stellt sioh 
nach Zahlentafel 8* bei 4 0 0 0 C noch sehr gering, auch 
bei 450° C ist sie noch nicht besonders hoch; erst 
bei einer hoheren Temperatur von etwa 4 8 0 0 C 
findet crheblieho Kohlensaurebildung statt, die dann 
bei 700 0 C iliren Hohepunkt erreicht. Bei rd. 900 0 C 
tritt dann wiederum eine Abnahme ein, die jc nach 
der Qualitat der Kokssubstanz und der Dauer der 
Sauerstoffeinwirkung verschiedenartig ausfallt; m it 
der Abnahme der Kohlensaurebildung verbindet sich 
eine Zunahmc der Kohlenoxydbildung. Zahlen- 
tafel 9 laBt dies deutlich erkennen. Man sieht ais 
Folgę der langeren Yersuchsdauer bei allen Koks- 
sorten eine gesteigerte Gewichtsabnahme, besonders 
bei dem obcrschlesischen Koks, der auch die starkstc 
Kohlensaureabnahme und die starkste K ohlenoxyd- 
bildung zeigt, was sonder Zweifel auf die Qualitiit 
der Kokssubstanz zuruckzufiihrcn ist.

Wie sehr die Art der K okssubstanz auf die Ver- 
brennlichkeit des Kokses von EinfluB ist, zeigen die 
in Zahlentafel 10 zusam m engestellten Versuche m it 
hartem Koks von Connelsville und weichem Koks 
von Poccahontas in Amerika. D ie Yerbrcnnung 
erfolgte in stehenden Oefen bei gleicher Luftzufuhr. 
Das Ergebnis war, daB der harte Koks mehr ais dop- 
pelt so lange Zeit im Feuer stand ais der weielie Koks.

Die Harto des Kokses bleibt nun fiir den Ver- 
breimlichkeitsgrad nicht allein maBgebend, es kommt 
auch der Umstand hinzu, daB harter Koks weniger 
Wasserstoff enthalt ais weicher Koks. D a Kohlen
stoff spezifisch schweror ist ais W asserstoff, so wird

* Dio Ergebnisso dieser Untersuchung stimmen mit 
■uen bisUer in der L iteratur yeroffcntlichten ahnlichcn 
Untersuchungen nicht iiberein. Es riihrt dies daher, 
daB letztere, die von E r n s t  im Jahro 1893 ausgefiihrt 
"'urden, sich in W irkliehkeit gar nicht auf Koks bezogon, 
sondem auf Kohle. Bei der Wiedergabe der Ernstschen 
'ersuche in F isc h e ra  „Jahresbericht der Chemisohen 
technologie" wurde s ta tt  * Kohle« „Koks“ abgedruckt, 
und das ging dann weiter in allo Lchrbiichcr und selbst 
111 die neuesten Werko iiber, ein Beweis dafiir, wie 
wichtig es ist, bei der Wiedergabe von Untersuchungs- 
trgebniasen auf dio (Juellen zuriickzugreifon s ta tt  auf 
one Wiedergabe aus zwciter Hand.

also weicher Koks schneller brennen ais solcher von 
groBorem spezifischen Gewicht. An sich ist uns ja 
diese Erscheinung nieht unbekannt; wir wissen, daB 
bei den Zentralheizungen der verhaltnismiiBig weiche 
und leichte Gaskoks meist schneller yerbrennt ais 
der schwerere, sogenannte Hiittenkoks. Es fehlen  
aber noch weitere Untersuchungen hinsichtlich dor 
Verbrennlichkcit namentlieh des H uttenkokscs aus

Zahlentafol 10. V c rb re n n lic h k o i t  v o n  K oks.
Zur Verwendung gelangte harter Koks von Connellsvillo 
und weioher Koks von Poccahontas (Bienenkorbofon- 

Koks).

; K'ok^- 
qaa litiU

hart
 ̂ {; weich 

I hart 
" \ wei

4 i S
■*!

I 6

\ weich 
hart 

eich 
hart 

I weich 
I hart 
| weich 
: hart 

(j weich

G ew ich t

ke

V erb reu n u n g szc it A sche

°/qs t m in

75 17 — 12
75 8 15 10
50 11 15 11
50 6 — 9
50 13 45 11,75
50 6 — 10,00
50 11 15 10
50 4 40 8
CO 12 15 11
50 6 10
50 10 40 11,5
50 4 25 9,0

t t :  
Koks 

r Koks
11 s t
5 „

38 min 
36 „

11,04
9,30

StUck-
grttLJe

|  m ittel 

J mittel

groGstiickig
m ittel

|  mittol

groBstiiokig
m ittel

1 klein

Dio Yerbrcnnung eifolgte in stehenden Oefen boi 
gleicher Luftzufuhr.

den versehiedenen Kohlensorten, besonders auch 
zwecks schneller oder langsamer Hitzeerzeugung, z. B. 
bei GieBereikoks.

Beriicksichtigt man ferner, daB die H arte des 
Kokses m it der Kurze der Garungszeit im allgemeinen 
abnimmt, und daB wir uns anderseits immer mehr 
der Garungszeit in den Gasanstalten nahern —  ar- 
bciten neuere Koksofen doch schon m it achtzehn-, 
ja sechzehnstiindiger Garungszeit — , so diirften 
meines Erachtens nicht nur die chemischen, sondern 
auch die physikalischen und pyrochemischen Eigen
schaften des Kokses zurzeit unsere besondere Auf- 
merksamkeit verdienen.
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An den Bericht schloB sich nachfolgender M o in u n g s- 
a u s ta u s c h  an:

W. P le h n  (Essen): Herr Professor Simmersbach hat 
in seinem interessanten Vortrage auch dio Schwefelfrago 
oder yielmehr dio Frago der Entsehwefelung des Kokses 
gestreift. Es ist mir leider nicht moglich gewesen, scinen 
Ausfiihrungen zu folgen. Ich habe n icht verstanden, 
ob H err Professor Simmersbach ro n  einer bestimmten 
Methode gesprochen ha t, die anwendbar ist zur Ent- 
Bcliwefelung der Kohlen bzw. des Kokses, abgcsehen von 
dem in Westfalen ublichen Waschprozofi. Sollto eine der- 
artige Methode bekannt zu geben sein, so wiirde das gewiB 
Yon groBcm Interesse sein.

Professor 0 . S im m e rs b a c h :  Es bandelt sich in 
Zahlentafel 4 um den Sehwefelgehalt in dom abgesicbten 
K oks; in diesem ist ein bedeutend hoherer Schwefel- 
gehalt festgestellt worden, teilweiso bis zu 35 %  gcgeniiber 
dem Stilckkoks. Es handelt sich je tz t nur darum, fest- 
zustellen, ob bei unserem’Kol:s m it dem hoheren Schwofel- 
gehalt gcgeniiber dom amcrikanischen das Ergobnis 
iihnlich sein wird. Jedenfalls diirfte cs selir ompfehlens- 
wert sein, dahingehendo Yersucho auf den hiesigen 
Kokereien anzusteilen, um  zu sehen, was unter Berilck- 
sichtigung der W irtschaftlichkeit dabei herauskommt. 
W ir haben ja  hiiufig n icht geniigend Yerwendung fiir den 
abgesicbten Koks; cs werden in Amerika 5 bis 7 %  ab- 
gosiobt und da ro n  3 %  wieder verwcndet. Dio wirtschaft- 
licho Frago miiBte man bei der Untersuchung natiirlich 
m it in Rilcksieht ziehen. Jedenfalls zeigen dio ameri- 
kanisehon Untersuchungen, daB in dom abgosicbten Koks 
oino bedeutend groBero Menge Schwefel festgestellt ist.

J . R e ic h e l  (Friedenshiltte): Dio' Verwendung von 
Trommeln zur Bestimmung der Zerreiblichkeit des Kokses 
ist nicht neu. Schon vor 1904 wurdo in Jurjowka eino 
derartige Trommel fiir dieson Zweck verwendet. In  dio 
Trommel wurden 410 kg Koks eingebracht. Dio Trommel 
wurde 15 Minuten lang m it zehn Umdrehungen in der 
Minuto gedreht. Bei gutem  Koks miissen mindestens 
295 kg in der Trommel verbleiben. Der Trommelinhalt 
wird dann auf einem Siob von 100 mm, dann auf einem 
Sieb Yon 40 mm Maschenweito abgesiobt. Auf dcm ersten 
Sieb sollen ro n  den 295 kg mindestens 107 kg, auf dem 
zweiten Sieb 164 kg verbleiben.

Im  Jahro 1904 wurdo auf Anregung des Herrn 
Goneraldirektora B o c c k e r  auf dor Friedenshiltte eino 
Trommel von 2000 mm Durchmesser und 700 mm Breito 
aufgestellt. Die Bolzenstarko betrug 20 mm und der froio 
Durchgang zwisohen den Bolzen 40 mm. Dio Trommel 
machto in der Minutę zehn Umdrehungen und wurdo bei 
jeder Probo nach 75 Umdrehungen durch eino eloktrisoh 
betriebeno Sehaltvorrichtung stillgesetzt. In dio Trommel 
wurden 400 kg gegabelter Stilckkoks —  wio dieser bei 
der Erzeugung fiel — eingebracht. U nter der Trommel 
war ein Rflttelsiob m it vier Sieben aufgestellt. Dio 
Maschenweito der Siebo war
fiir Stilckkoks 4 0 x 4 0  mm fur NuBkoks 16 X 16 mm
„ Wiirfelkoks 2 4 x 2 4  mm „ Zunder . 5 x 1 0 0  mm.

Das durch die Maschenweito 5 x 100 mm durch- 
fallendo Materiał ist dio Koksloscho.

Ais charakteristisches Beispiel móchto ich die Ergob- 
nisse ro n  yier Versuchen in folgender Zusammenstellung 
anfiihren. Es ergaben:

O stra u e r

S chm elz-

k o k s

%

O ber-
sch lc s i-

sc h e r
K o k s

%

G ic h ts ta u b k o k s , 
h e rg e s te l l t  a u s  o b e r-  

s c h le s isc h e r  K o h le  
und G ic h ts ta u b  m it  

35 %  E isen
bei 5 %  

Bei- 
m isc h u n g  

%

bei 1 0 %  
B e i-  

m isch u n g  
%

Stilckkoks......... 82 53 50 40
W iirfelkoks___ 4 9 0 3
N uB koks........... 6 28 16 14
Z tinder................ 2 3 4 7

6 7 24 36

Professor O. S im m e rs b a c h :  Was dio Verwendung 
von Gichtstaub ais Zusatz im Koksofen anlangt, so sind 
auch fruher schon Versucho gemacht wordcn, dio andere 
Ergebnisse geliefert habon. Es liegt das wohl weniger 
an der Kohle ais an der Giektstaubzusamnicnsctzung. 
Es ist zuerst in Youngstown in Pcnnsylranien im Jahro 
1894 derartigor Koks hergestellt worden. Dic Festigkeit 
war dort bedeutend hoher ais rorher, genau so, wic das 
bei der Gowerkschaft Deutscher Kaiser der Fali war, wo 
ebenfalls vor etwa zehn Jahren ein derartiger Koks hor- 
gestellt wurde. Die Stiioke waren damals ron einem der- 
artig groBen Umfange, daB sie zersehlagen werden mu Bten, 
ehe sio in den Hochofen gegeben wurden. Man hat dio 
Gichtstaubverwendung aber aufgegebcn, weil dio Ausbcute 
anNebenerzeugnissen goringer wurde. Es rOhrte das meines 
Erachtens ro n  dem Sauerstoffgchalt des Gichtstaubes her.

Was dio Zerreiblichkeit dos Kokses in dem Brcslauer 
Apparat anlangt, so glaubo ioh. daB bei Verwendung ron 
50 kg Koks gute Ergobnisso erzielt werden, rorausgesctzt 
daB man, genau wio fiir dio chemischo Untersuchung, 
ganzo Kokssttioko nimmt, dio dor HiUfte einer Ofenbrcito 
entspreohen, und nicht kleino Koksstiicko benutzt, die 
sehr wechsclndo Zahlen ergeben mtissen. Wichtig ist 
ferner, daB dio Trommel oino gentigendo GroBo kat, 
dam it das Sttirzon des Kokses geniigend nachgcahrot 
wird. Es genilgt mcines Erachtens nioht, wic cs in Frank
reich und Belgien gesohieht, beispielsweise im Pas-de- 
Calais, in kleinon Apparaten* fiir nur 0 kg Koks die 
Zerreiblichkeit zu bestimmen. In  den dort zur Yerwen
dung gelangenden kleinon Trommeln befinden sich Stalil- 
kugeln, m it deren Hilfe dio Zerreiblichkeit des Kokses 
festgestellt wird. Das entspricht aber nicht der wirk- 
lichen Zerreiblichkeit.

J . R c io h o l:  Ich moohte auf dio Ausfiihrungen des 
Herrn Professors Simmersbach erwidern, daB meines 
Erachtens 50 kg fiir oino Probo zu kloin sind. Wir bo- 
nutzen 400 kg, und da haben sich noch Differenzen er- 
goben, da  es ungemein schwer ist, eino omwandfroio Durch- 
schnittsprobe ro n  Koks zu nehmen.

Dr. R. B io rm a n n  (Miilheim-Ruhr): Herr Professor 
Simmersbach ha t ausgefuhrt, daB der Koksabrieb mehr 
Schwefel enthiilt ais der Koks selbst. Das erklart sich 
meines Erachtens daraus, daB der Abrieb in erster Linie 
dio unrerkokten Kohleteilchon m it enthalt, die sich 
meistens an den Kopfen der Kokskuchen befinden. 
Dioso enthalten noch don Gesamtschwefel der rerwen- 
deton Kohlo und reiben sioh zuerst ab. Anderseits kann 
dies moglich sein, wenn es sich um den Abrieb eines ron 
rornherein nicht ganz ausgegarten Kokses handelt.

In  rollig garem M ateriał ist der Schwefel, der iiberall 
gleichmiiBig re rte ilt ist, ais organisch gebundener Schwefel 
rorhanden. Wio in den Abrieb eines solchen mehr 
Schwefel hineingelangen soli, will mir nicht rccht cin- 
leuchten. Um den schwefelreichoren Abriob, der, wio aus- 
gefiihrt, ontstchen kami, ro n  rornherein z u rO c k z u h a l te n ,  
ist es auf den westfalischen Zechen allgemein Sittc, dio 
Koksabbrande m it der Bogenannten Koksgabel von 50 
bis 80 mm Maschenweito abzuheben. Ein fiir den Mosscn- 
rerbrauch umstśindliches nochmaligcs Absicben erilbngt 
sich dadurch ro n  selbst.

Professor O. S im m e rs b a c h :  W enn der Schwefel 
nur in organischer Form rorkam e, waren dio letzten Aus- 
filhrungen zu untcrsehroiben. Der Schwefel kommt aber 
auBcrdem ais Schwefelkies und ais Sulfat ror. Wio Sie 
aus Zahlentafel 3 ersehen, ist der Asehengehalt im Stiick- 
koks bedeutend geringer; er betriigt 9,7 gegen 13,87 Ą 
im abgcsiebten Koks. Auf Zahlentafel 4 sind ahnlicbo 
Ergebnisse. Der organischo Schwefel wird in dem ab- 
gesiobten Koks nioht beiseite geschafft werden, wohl 
aber der nicht organisch gebundeno Sohwefcl (ais 
Kalziumsulfat oder P y rit); hierdurch wurdo sich eino 
Entsehwefelung naturgemaB ergeben.

* Gebaut ro n  L o u is  C a r to n ,  Konstrukteur in 
T oum ai Der Apparat befindet sich auch im Breslauer 
Kokereilaboratorium.
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W. P le h n : Der Yorredner des Herrn Professors 
Simmersbach hat schon ausgcftthrt, daB der Unterschied 
im Schwefelgchalt zwischen feinem Koks und grobem 
Koks nur darauf zurilckzuftihren sein kann, daB der 
ursprOnglicho Abrieb aus ungaren Teilen besteht, die einen 
hoheren Aschen- und Schwefelgchalt haben miissen ais 
der grobe, gar gobrannto Koks. Dagegen kann unmoglich 
zutreffen, wenn, wie es in Wcstfalen gesohicht, der Koks 
gebrochen wird, daB dann der auf dieso Weiso zustande 
gekommene Abrieb einen hoheren Schwefelgchalt haben 
soli, denn der KokB bildet doch cin organisches Ganzes. 
Ioh wollte darauf hinweisen, weil dieser Unterschied zwar 
sehr interessant ist, trotzdem  aber leider keinen Fingcrzeig 
bietet, wie den Wiinsohen dor Verbrauohcr in bezug auf 
schwefelarmen Koks entgegengekommen werden kann. 
Die Asche und der aschcnreichc Abrieb bleiben bei ord- 
nungsmiiBiger Ycrladung schon bei den Koksofen zurttek. 
Ich werde versuchen, Feststellungcn bezttglich des Schwe- 
felgehaltes tref fen zu lassen; cs wird sich zeigen, daB bei 
dem Koks, der zum Versand gelangt, ein Unterschied 
des Sehwefelgehaltes im groben Koks und in dem sich 
nachtraglich bildenden Abrieb nicht mehr vorhanden ist.

Geheimrat W. M a th e s iu s  (Cliarlottenburg): Ich
mochte um niihero Aufkliirung bitten bezflglich dor auf 
Zahlentafel 0 und Abbildung 2 gomaohten Angaben, da 
ich nach den bisher gegebenen Erkliirungen nicht imstando 
bin, das Ergebnis dieser Versucho zu verstehen. Ich nchme 
an, daB Kohleasiiure tiber Koks geleitet worden ist, der 
sich in irgendeinem Versuchsapparat befnndon hat. 
Aus der Gcwichtsabnahme des Kokses ist dann ein SchluB 
auf dio GroBo der Einwirkung der Kohlensiiuro gezogen 
worden. Hiernach wttrdo das Masimum derselben bei 
einer Temperatur von ungefahr 600° C liegen; das Vor- 
handensein cines solehen Masimums scheint mir indessen 
nicht Tcreinbar zu sein m it alledem, was wir sonst Ober 
dio Reaktion zwischen Kohlensaure und Kohlenstoff in 
hoheren Temperaturen wissen.

Professor O. S im m e rs b a c h :  Man h a t bisher an- 
genommen, daB dio Einwirkung der Kohlensiiuro schon 
bei 300 bis 400 0 O sta ttfindet; das ist nach don angestellten 
Versuehen nicht richtig, sondern Bio beginnt bei 500 und 
600 • C.

Was dio Ausfuhrungen dos Herrn Direktors Plehn 
anbetrifft, so muB ich erwidern, daB dio von mir ange- 
gebencn Zahlen Jahres- und Monatsdurchschnitto sind, 
die in den amcrikanischcn Kokereien erzielt worden sind. 
Da ist eine Entschwefolung zu 5 bis 7 %  erreicht worden. 
Dor amerikanischo Koks ist etwas hartor ais dor doutsche 
Koks. Aber es waren, wio ieh schon sagte, doch Versucho 
sehr interessant, ob bei uns aus dcm Abrieb dassolbe fest
gestellt wird, zumal wir einen hoheren Sch wefelgehalt haben 
ais dic Amerikaner. D ort hat man einen Schwefelgchalt von

%. wir haben zum Teil das Doppolte. Dio genannten 
l  ntersuchungcn sind nioht im Laboratorium durchgeftthrt 
"'orden, sondern beziehen sich auf mehrero Jahre.

Geheimrat W. M a th e s iu s : Ich b itte  um Ent- 
schuldigung, wenn ich noclimals auf die sooben crorterto 
Angelegenheit zurttekkomme. Ich bin noch immer nicht 
imstande, dio Sacho zu verstclien. W enn man Kohlen- 
siiure auf Koks einwirken liiBt, kann sich nur Kohlen- 
°x.vd bildcn. DaB dieso Reaktion in hoheren Temperaturen 
mit geringerer Energie vor sich gehen soli ais in niedrigeren 
Temperaturen, ist ein Versuehsergobnis, das nach meiner 
Ansicht allen bisher auf diesem Gebiete gewonncnen 
Erfahrungen scharf widerspricht.

Dr. F. R e u te r  (Golsenkirchen): Ieh muB nochmals 
auf den Schwefelgchalt und die Koksasche zurttekkommen.
V ielleicht erkliirt sich dio Sache so, daB in Amerika der 
Koks unmittelbar am Hochofen hergestcllt und die Aseho 
vor der Yerwendung nicht abgesiebt wird, wahrend bei 
ons der Kolts auf fremden Anlagen hergestcllt wird und 
dann mit Hilfe von Koksgabeln zur Verladung kommt, 
so daB dio sogenannto Koksasche zurtlckbleibt. Was 
naehher abgerieben wird, wird nicht den hohen Schwefcl- 
gehalt haben wio der er3te Abrieb. Dio sogonannte Koks- 
asche (Losehe) ha t in Westfalen einen Aschengehalt von

15 bis 30 %. Wenn man dieso absiebt, wird auoh wohl 
hier in dem abgcsiebten Teil der Schwefelgchalt erheblich 
hoher sein.

Professor O. S im m e rs b a c h :  Es ist loider anders. 
Die Koksanalysen stainmen von einer Kokercigescll- 
schaft, dio auch Hochofongesollschaft ist.

Dr. F. R e u to r :  Ioh glaubo nicht, daB man den 
urspriinglioh an  d i; Hiitton abgege encn Koks iiber- 
haupt abgesiebt h a t; erst nnehtriiglich ha t man dies 
in der Erkenntnis getan, daB der Abrieb schwefel* 
haltiger war ais dio groben Stiicke.

Professor O. S im m e rs b a c h :  In  Amerika ist der 
Koks an  sieh rissiger ais bei uns; dafttr ist aber das ab- 
gespalteno StOck hiirtcr ais bei unserm Koks, węshalb dann 
dort kein Abrieb mehr zu verzeiclinen ist. Jedcnfalls wttrdo 
sich eino derartigo Untersuchung doch einmal lohnen. Ich 
meine, es wUrdo auch bei uns von Vorteil sein, die Schwefel- 
gehalto in dom Abriob und in den Stttcken fcstzustellen.

Dr. F. R e u to r :  Das ist mir immer noch nicht klar.
Professor O. S im m e rs b a c h :  Es handelt sieh um 

eino Absiebung von 6 bis 7 %.
Dr. F. R e u to r :  Ich bin dor Ansicht, daB der hohere 

Schwefelgchalt in den allerkleinsten Teilen sitz t; ieh 
glaube daher nioht, daB wir so weit gehen miissen, und 
fiirchto, daB wir dies auch nicht machen konnen.

Professor O. S im m o rs b a e h :  Das glaube ich doch. 
H errn Geheimrat Mathesius mochto ioh erwidern, daB 
nach den neueren Feststellungcn dio Einwirkung dor 
Kohlensiiuro auf Koks erst bei 500 bis 600 0 O beginnt.

P. H ilg o n s to o k  (Hordel): Ich mochto Horrn P ro 
fessor Simmorsbaeh fragen, ob der hohere Schwefelgchalt 
im Kleinkoks nicht auf besondero Verkiiltnisso zuruck- 
zufilhren ist, dio durch dio Art des Botriebes der amori- 
kanischen Kokoreion gcreohtfortigt und bogrttndet sind. 
Wir haben gehort, daB der Kokskuchen in den (Juensclier 
hineingeftthrt und gcloscht worden ist. Der Gesarnt- 
inhalt des (Juenschers kommt ohne vorhcrigo Separation 
zur Vorladung. Das, was also bei don Zechenkokereien 
hier auf dom Koksplatz bereits zurttckbleibt und ohno 
Frago schwefelhaltiger ist, gelangt dort m it in dio Eisen- 
bahnwagen. Dann wa.ro der hohero Sohwofelgelialt solcher 
Anlagen direkt erkliirt und bogrUndet.

Professor B. O san n  (Glausthal): Ich habo die Be- 
merkung des Herrn Geheimrats Mathesius gehort. Wenn 
kein MiBverstandnis vorliegt, glaubo ioh, daB er recht 
hat. Mit der Tem peratur muB dio Einwirkung der Kohlcn- 
siiuro auf Koks waohsen. Darauf boruht dio Erscheinung, 
daB im unteren Toile des Hochofens, praktisch genommen, 
nur ICohlonoxyd angetroffon wird. Wenn behauptot wird, 
daB der Zerfall der Kohlensiiuro bei 300 und 400 0 G ais 
Maximum liege, so glaubo ich, daB eino Verwcchslung 
besteht: Kohlenoxyd, nicht Kohlensaure, wird in dieser 
Tem peratur am stiirksten zersetzt.

Professor B. N e u m a n n  (Darm stadt): Ich moohte 
kurz nur eino Erklarung vorsuchcn fttr dio Moglichkeit 
einor Anrcieherung des Schwefels in dem Abrieb. Wenn 
man cin dichtcs Koksstlick nimmt, cs zcrschliigt und dann 
das Stiick abrcibt, so ist cs ausgoschlosson, daB der Abriob 
mehr Schwefel haben kann ais der Kern. Wenn der Koka 
jedoch gltthond aus dem Ofen kommt, und er ist sehr rissig
— wie z. B. der amerikanischo Koks, wio wir horton, 
rissiger ist ais der unsrige —  und er wird abgeloscht, 
so tr it t  an der Oberflacho eine A rt WassergasprozeB ein. 
Dabei wird cin Teil des Kohlenstoffs yergast. In den 
Rissen, und somit an der AuBenseito der spiiter entstehen- 
den Stttcke, wird sich also nicht nur der Schwefel, sondern 
auch die Aseho anreichorn. Daraus erkliirt sich vielleieht, 
daB von solehen Stttcken der Abrieb etwas schwefelreieher 
ist ais der Durchschnitt. Das wiiro vielleicht cino E r
klarung fttr dieso etwas mcrkwttrdige Erscheinung.*

* Professor B. O san n  Obersandto zur rorliegenden 
Frage noch folgende nachtraglichen Bemerkungen:

Meiner Ansicht nach kann man eino Erklarung leicht 
finden: Feinkoks entateht vorzugsweise aus den ungar 
gebrannten Kópfen des Kokskuchens. Dio darin ein-
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Professor O. S im m e rs b a c h :  Es scheint mir hior 
wohl ein MiBycrstandnis vorzuliegen. Sio ersehen 
aus Abb. 3, daB dio Gowichtsabnahmo im Hochofen 
m it steigendor Tem peratur eine groBero gewesen ist. 
P as h a t aber m it der Kohlensaure allein nichts zu tun. 
Im  Hoohofen findet doch eino Wecliselwirkung sta tt. 
(C 02 +  C r ±  2 CO.)

geschlossene Kohlo ha t im Gegensatz zu den guten Koks- 
stdekcn nicht die normalo Schwefclabnahmo des Koks- 
ofenyorganges mitgomacht. Auch eino andero Deutung 
ist moglich: Aschonreicher Koks ist wenig fest und leicht 
zcrreiblich. Aschenreicho Teilo der Kokslcohle werden 
deshalb Kokskorper Uofern, dio leicht abbrookcln und zer- 
bróckoln. Meist wird mit dem hoheren Aschengchalt auch 
oin hoherer Sohwefolkiesgehalt Hand in Hand gehen. 
Diese Beziehungen finden darin ihro Stiltzc, daB Eoin- 
koks vicl mehr Ascho onthiilt.

Dr. W. H o c k c l (Bruokhausen): Ich mochte nur 
kurz noch einiges bemerken zu den Erlauterungen, dio 
H err Professor Simmersbach gegeben hat. Wir haben 
frUher Gichtstaub ais Zusatz bei der Koksbereitung vcr- 
wendet. Dadureh ha t dio Ecstigkcit des Kokses zu- 
genommon, dagogon war der Ausfall an Nebonerzeug- 
nissen, besonders an Ammoniak, derart, daB wir auf diese 
Art Vcrwendung von Gichtstaub verzichteten. Die Ur- 
sacho des Zerfalls yon Ammoniak boruht meiner Ansicht 
nach auf der katalytischen Zersctzung desselbcn durch 
Eisensaucrstoffyerbindungen. Es ist nach Versuchen an 
dor Teohnischon Hochschulo in Karlsruhe anzunehmen, 
daB das Eisenoxyd den Stickstoffgehalt im Koks vcr- 
ringert, gleiohzeitig aber den Zerfall des Ammoniaks bc- 
schlcunigt. DaB Eisonoxyd allein Schuld an der Zersctzung 
triigt, mochto ich zwar fast bezweifeln, denn cs stellte 
sich boi der Untersuchung des Kokses heraus, daB das 
Eisen darin hauptsiichlich ais Oxydul und in mctallischer 
Eorm yorlag.

U eber eine besondere Art von Gufifehlern und deren Vermeidung.
Von E r n s t  O t to  in Prag.

| - ? c i  Abgussen, dio sieli wiihrend des Gusscs 
langsam  fiillen und stiirkere, seitliche Aus- 

ladungen haben, kommen oft in den unteren oder 
oberen Ecken dieser Ąusladungen sehr harte, in 
graues Eisen cingeschlossene weiBc Stellen vor. Bei 
dem Bearbeiten der GuBstucke werden dieselben  
wegen der ITarte dieser weiBen Stellen, die in das 
weichere graue Eisen cingebettet sind, oft ganz 
unbrauehbar; zum  m indesten ist dic Bearbeitung  
ganz auBerordentlich erschw ert

Nach m einen Beobachtungen hangen diese un- 
liebsamen Erseheinungen wohl zum eist nur in 
zweiter Linie m it der chemischen Beschaffenheit des 
E isens zusammen, in erster Linie aber von der B e
schaffenheit der Form , ihrer G estalt und der daraus 
sich ergebenden Fiihrung der Eingiisse, und auch 
von der Ausfiilirung des GieBens selbst ab.

Bei Fonuen in fettem  Sand, Masse oder Lehm, 
wird die Schwiirze, selbst einer sonst gut trockenen 
Form , von  der Luft feucht, wenn bis zum AbguB 
liingere Zeit vcrstreicht. Wiihrend des Gusses ex- 
plodiert dann ununterbrochen der W asserdampf 
zwischen der Form und dem aufstcigenden Eisen, 
wobei m anchm al kleine und auch ziemlich groBe 
Tropfen durch die Explosion in die H ohe geschlcudert 
werden. D iese fallen auf die Oberfliiche des auf- 
steigenden Eisens zuruck, die ja immer m it einer 
nielir oder minder starken Oxydschicht und Staub  
aus der Form bedeckt ist, welche die ineisten  
Tropfen auffiingt und ihro W iedervereinigung m it 
dem Eisenbade verhindert. Wird dem aufsteigenden  
Eisen nun Gelegenheit geboten, sich seitw&rts aus- 
zubreiten, so rollen die in der Oxyd- und Staub- 
schicht abgefangenen Tropfen seitwarts in die 
Ecken, oder ganze Fetzen der Oxydschicht sam t den 
darauf ruhenden Eisentropfen werden in die oberen 
W inkel der seitlichen Ąusladungen eingeschwemmt.

Schlecht gefuhrta Eingusse begiinstigen ein 
Spritzen in der Form und die Bildung von Tropfen 
und bewirken selb3t, daB der einflieBende Eisen-

strahl Tropfen auf die O xydschicht oder nach Stellen 
wirft, wto  sie ńicht sofort abflieBen konnen, und von 
wo sie spiiter auf der O sydschicht abgehoben werden.

Zu langsames F iillen der Form  und sogenanntes 
Abzucken sind m it die am hilufigsten vorkommenden 
Ursaehen, da erstens durch langsames Fiillen der 
Form die O xydschicht dicker wird und die sich 
reichlich bildenden Spritztropfen schwerer durch- 
liiBt, und zweitens die in die hoher liegenden Teile 
der Form  verspritzten Tropfen nicht mehr mit- 
reiBen kann, so daB diese von dem  aufsteigenden 
reinen Eisen, das ja an der Oberfliiche immer 
etw as kiilter ist, n icht m ehr ganz oder nur teilweise 
gelost werden konnen.

D ie  Tropfen m it wenig verunreinigter Oberflachc 
schm elzen zum eist an der dem  nachsteigeuden Eiseu 
zuganglichen Oberfliiche m it diesem zusammen, doch 
scheinen hier chemische Einflusse mitzuwirken (ver- 
m utlich  spielt der Stickstoff eine Rolle hierbei), da 
die harten Einschliisse gewohnlich griiBer sind ais die 
urspriinglichen Tropfen und auch fast keine Uebcr- 
gangszone vom  weiBen zum  grauen Gefiige bemerk
bar ist, w ie ahnliches bei stickstoffhaltigom  Eisen ge
wohnlich vorkom m t. D ie harten Stellen sind meist 
in ihrein Kerne harter ais schnell abgekiihlte Eisen
tropfen und von sehr groBer Festigkeit.

Eisen m it geringem Silizium gehalt, das bei gro
Beren Abgiissen, w ie PreBzylindcrn, P istons, Seil- 
scheiben usw., teiU  wegen Erzielung eines ent- 
sprechenden K ornes oder auch der Kosten wegen 
haufig verwendet wird, ist wegen seiner geringeren 
Dunnflussigkeit immer zu stiirkerer Tropfenbildung 
geneigt; auch harten sich die Tropfen solchen Eisens 
viel mehr ais die aus siliziumreichem Eisen. Dies ist 
auch der Grund, weshalb bei groBen Stucken, f&r 
die hauptsachlich solche Eisensorten verwendet 
werden, diese unliebsamen Erseheinungen ara haufig- 
sten vorkommen.

DaB sie bei kleineren Abgussen v ie l seltener auf- 
treten, liegt wohl daran, daB die herumspritzenden
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Tropfen keine Zeit haben, zu erstarren und ihre 
Zusammensetzung zu iiiidern, sondern von dem bald 
liachdriingenden Eisen aufgelost werden.

Bemerkenswert ist, daB die GuBrinde, die bei 
schweren Stiicken ja immer aus einem ziemlich  
starken Gltthspan und Ausseigerungen besteht, auf die 
Hartę dieser Einschliisse gar keine W irkung ausiibt.

Zur Verhinderung des Anklebens der Eisentropfen  
hat sich ein Einsehmieren der Form  an den bedrohten 
Stellen mit Schmierol, Talg usw. gleich nach dem 
Schwiirzen bewiihrt. Von der beim Troeknen sich 
in die Form einsaugenden F ettigkeit bleibt bei nicht 
allzu fluclitigem F ett so viel in der Schwarzerinde 
zuriick, daB das Aufflammeu desselben den Eisen
tropfen nicht haften laBt. An Stellen, von denen 
die Eisentropfen nicht zuruckrollen koiinen, ist es

gut, kleine Kanale in die Form cinzuschneiden, um  
den Tropfen das Zuruckrollen zu ermoglichen, unter 
Um standen auch sogenannte KaltschweiBe zu ver- 
meiden.

D ie Hauptsache bleibt jedoch ein der Form an- 
gepaBter Querschnitt des Eingussos; bei runden GuB- 
stiicken soli dieser eine dreliende Bewcgung des 
fliissigen Eisens liervorbringen, bei anders gestalteten  
GuBstucken an Stellen angebracht werden, an denen 
das aufsteigende Eisen ein Herum spritzen in der 
Form schnell umnoglich macht. Dasselbe g ilt auch 
von Eingiissen, die unm ittelbar auf der Form  selbst 
angebracht sind.

Flussiges Eisen und schnelles, gleichmaBiges 
Fiillen der Form sind in diesem Falle eine der H aupt- 
bedingungen zur Erzielung gelungener Abgiisse.

Zuschriften an die Redaktion.
(FOr d ie In d ie s e r  A b te ilu n g  e ric h e ln e n d e n  V erfifTentlichungen lib e rn im im  d ie  R e d ak tio n  k e in e  V e ra n tw o rtu n g .)

D ie  S te llun g  der E isen industrie  im W irtschaftsleben.*

Dio Angaben in dem Vortrag des Herrn Dr. J o 
hannes (Nr. 48 Ihrer Zeitschrift vom  28. Nov. 1912) 
sollten erlitutern, daB „man nur einen Blick auf die 
Vorteile zu werfen brauclie, dic die amerikanische 
Eisenindustrie in den niedrigen Frachten hat, um  
zu erkennen, wie sehr die deutsche Eisenindustrie  
iiberall bei dem W ettbewerbe auf dem W eltm arkt im  
Nacliteil sei“ . B ei der Behandlung einer so wichtigen  
Frage ist es u. E. nicht angangig, daB Angaben iiber 
Ausnahmctarife fehlen, die, wenn sie auch nicht ftir 
alle Reviere glciche Siitze geben, so doch fiir die ge
samte heimische E isen- und M ontanindustrie —  und 
nicht an letzter Stelle  gerade auch ftir ihre W ett- 
bcwerbsverhaltnisse zum Auslande —  von groBter 
Bedeutung sind, wie sich bereits aus unscren kurzeń 
Angaben iiber die E inheiten und die Anwendungs- 
bedingungen ergibt. In diesem Sim ie haben wir durch 
unsere Angaben** das in dem Artikel in Nr. 48 
•Jahrgg. 1912 dieser Zeitschrift gebotene Materiał 
vcrvollstandigen wollen.

Die Ausfiihrung des Herrn Yerfassers jenes 
Artikels in seiner Erwiderung auf unsere Zuschrift, 
daB in Ycrbindung m it unserem H inweis auf die Aus- 
nahmetarife ais solche von uns auch nachzuweisen 
gewesen sein wiirde, daB dic Eisenbahnverwaltung  
damit die W ettbewerbsverhaltnisgę unserer Industrie 
■m Auslande zu starken beabsichtigt habe, g ibt zu 
folgender Entgegnung AnlaB: E in Teil der von uns 
erwahnten Ausnahmetarifc laBt oline weiteres er- 
kennen, daB sie der Ausfuhr dienen sollen und som it 
2,1 dem genannten Zweck eingefuhrt sind. Aber auch 
'■> Ermangelung dieses besonderen Zwecks ver- 
billigen sie jedenfalls dio Selbstkosten und starken 

W ettbewerbsvcrhiiltnisse unserer Industrie. D ie

* Vgl. liierzu Zuschriftenwechsol St. u. E. 1013, 
6- Marz, a  405/7.

ł * S. 405 der angegebenen Quelle.

X I I I . , ,

Frage kann im iibrigen aber um so mehr unerorterl 
bleiben, ais der Herr Vcrfasscr jenes Artikels bei den 
amerikanischcn Frachten nicht priift, ob lediglich  
,,Industriefreundlichkeit“ der Beweggrund fiir die 
Schaffung der Tarife gewesen ist.

Ferner aber ist u. E. die G egcniiberstellung ein- 
zelner beschriinktcr Frachtbeispiele nicht geeignet, 
eine so w ichtige Frage geniigend zu beleuchten, zumal 
das gebotene Materiał eine N ach p riifun g  der amerika- 
nischen Satze nach Betrag, Geltungsbereich und B e- 
dingungen der Gewaltrung nicht ermoglicht und 
som it schon dcshalb nicht beurteilt werden kann, 
inwieweit sie m it unseren ftir w ichtige Industric- 
bezirke in wesentlichen Yerkehrsbezichungen cin- 
gefu hrten , o ffen tlich  bekannt gem achten Ausnahme- 
tarifen vergleichbar sind. D as gleicho g ilt von den 
von dem Herrn Yerfasser angedeuteten niedrigen  
Satzen der amerikanischen Tarife bei besonderen 
„Abmachungen".

Zum SchluB bemerken wir, daB in unserer E r
widerung nicht bchauptet ist, daB der Herr Yer
fasser die kiinftige ErmaBigung des K okstarifs von 
der Ruhr nach Lothringen - Luxcinburg nicht er- 
wahnt habe. W elche Angaben wir verm issen, ist 
im Absatz 2 unserer Erwiderung erwahnt; dort ist 
diese in Aussicht stehende ErmaBigung des K oks
tarifs nicht aufgefiihrt, wohl aber gesagt, daB die 
in Aussicht stehende erhebliche ErmaBigung des 
Erztarifs im Mosel - Ruhrverkehr in dem Artikel 
keine Erwiihnung gefunden habe. D ie unter Absatz 3 
unserer Zuschrift unter besonderem B uchstaben auf- 
gefiihrten Tarife sollen nach der E inleitung zu diesem  
Absatz nur die E inheiten der uberhaupt in Frage 
kommenden Tarife wiedergeben.

E s s e n ,  im Marz 1913.

K gl. E is c n b a h n d i r c k t io n  E sse n , 
gez. Lehmann.
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Nachdcm in meinem Yortragc die billigeren 
Sclbstkosten der belgischen und englischen E isen
industrie besprochen waren, wurde ausgefiihrt: 
„Man braucht ferner auch nur einen Blick auf die 
Vortei!e zu werfen, welółie die ainerikanische E isen
industrie in  der" b e s s e r e n  T e c h n ik  d er  B e -  
u n d  E n t la d e e in r i c h t u n g e n  a u f  d en  d o r t ig e n  
E is e n b a h n e n  und den niedrigen Frachten hat, um  
zu erkennen, wie sehr die deutsche Eisenindustrie 
uberall bei dem W ettbewerb auf dem W eltm arkt im 
Nachteil ist.“

Dieser Hinweis auf die bessere technische Aus- 
gestaltung der amerikanischen Eisenbahnen ist in 
der obigen Zuschrift der Kgl. Eisenbahndirektion  
Essen ausgelassen, obgleich er fiir einen in der Zeit 
des hiiehsten W agenmangels im yergangenen No- 
vember gehaltenen Vortrag, ais die betriebstechnische 
Unzulanglichkeit unserer Bahnen klar zutage trat, 
nicht gleichgiiltig war und darum in einem ais wortlich 
bezeichneten Zitat meiner Ąusfiihrungen nicht fehlen 
durfte. Ob die Ausnahmetarife alle oder selbst die 
m eisten, welche die Eisenbahndirektion anfuhrte, 
fiir die W ottbcwerbsverhaltnissc der Eisenindustrie 
zum Auslande von gróBter Bedeutung sind, mochten 
wir daliingestellt sein lassen. Dann muBten. sie doch 
zunachst dem eigentlich fiir den W ettbewerb auf dem  
W eltmarkt in Frage kommenden rheinisch-west- 
falischen und lothringischen Revier zugute kommen, 
und da bleibt aitBer den ermaBigten Koks- und 
M inettetarifen nicht vicl iibrig, die aber, w ie bereits 
uachgewiesen, in dem Yortrag erwahnt sind, und die, 
wie dic Eisenbahndirektion cs jetzt \rersucht, trennen 
zu wóllen nur einen Streit um W orte bedeutet.

Es konnte sich in dcm Yortrag iiberhaupt nur 
nach sehier ganzen Anlage tun die allgemeine Fcst- 
stellung handeln, daB der Durchsehnittspreis fiir dic 
Giiterbeforderung, sowcit die Eisenindustrie in Frage 
kom m t, auf den deutsehen Bahnen erheblich hoher 
ist ais in den Yercinigten Staaten von Amerika. 
Dasselbe sagt aber auch z. B. Geheimrat W e h r m a n n  
in seinem Buch iiber „die Yerwaltung der Eisen- 
bahnen“. Und derselbe sagt weiter (S. 212), daB in 
den Yereinigten Staaten von Amerika die D u r c h -  
s c h n it t s c in n a h m e n  des Tonnenkilom eters fur 
Kohle 1,34 Pf. betriigen, wahrend anderseits nach 
dem am tlichen Bericht iiber die Ergebnisse des Be- 
triebes der yereinigten preuBischen und hessischen

Staatseisehbahnen im  Iteehnungsjahr 1911 (S. 83) 
die Einnahm en aus der K o h len -u n d  Koksbeforde- 
rung sich fiir das T onnenkilom cter auf 2,00 Pf. im 
Etatsjahr 1910 und 2,56 Pf. im E tatsjahr 1911 be- 
laufen haben. In dem Yortrag war behauptet, daB 
sie ungefahr doppelt so lioch scien wie die amerika
nischen. Das trifft also in vollem  Um fange ais richtig 
zu, und gerade aus diesen Zahlen crsieht man auch, 
wie verhaltnismaBig gering der EinfiuB der soge- 
nannten Ausfuhrtarife auf das allgemeine Ergebnis 
tatsachlieh gewesen ist. M it ihrem H inweis. auf die 
Ausnahinetarife hat also die K gl. Eisenbahndirektion 
Essen gegen die in dem Vortrag aufgestellten Be- 
hauptungen in der Sachc nichts, was sie crschiittern 
konnte, vorgebracht. DaB die Ausnahmetarife an 
sich durchaus im Interesse der Eisenindustrie liegen 
und ihr wescntliche D ienste leisten, wird von ihr 
allgemein anerkannt; aber trotz der Ausnahmetarife 
ist dio Lage der deutsehen Eisenindustrie in bezug auf 
den W eltm arkt derart, daB sie eine weitere Ver- 
billigung ihrer Sclbstkosten durch entsprechende 
ErmaBigung der Frachten fiir den Massentransport 
braucht. Wo die Eiscnbahn billige Ausnahmetarife 
erstellt, pflegt sic, wenn nicht zugunsten beschrankter, 
fiir die A usfuhr von Eisen kaum in Frage kommender 
Gebicte Ausnahmen gem acht werden, nach den 
eigenen Erklarungen des Eisenbahnm in isters gut 
daran zu verdienen, da es sich um Massengiiter- 
verfrachtungcn handelt. Aber wie wenig es doch zu
nachst das allgem eine Interesse der Eisenindustrie ist, 
welches dic E isenbahnverwaltung bei ihren tarifari- 
schcn MaBnahmen leitet, das zeigt sich wieder bei 
der ErmaBigung der Abfertigungsgebuliren, von der 
ausgcreehnet die ihrer besonders bediirftigen Massen- 
giitcr wie Kohle, Koks und Erz ausgeschlossen 
bleiben. Hier wiire eine vortreffliche Gelegenheit, 
die allgemeine Industriefreundlichkeit der Eisen- 
bahnverwaltung zu betiitigen. Anderseits konnte dic 
Frage, wie die amerikanischen Eisenbahnverwaltun- 
gen sich dort zur Industrie stellen, ruhig auBer 
Betracht gelassen werden, da sie ja Privatbahnen 
sind und zunachst Finanzzwecken zu dienen liaben, 
wahrend es sich in D eutschland um  Staatsbahnen 
handelt, dereń erster und vornehm lichster Zweck die 
Forderung von Handel und Industrie sein soli.

D u s s e ld o r f ,  im Marz 1913.
Dr. Johannes.

Umschau.
Aus der MetallgieBerei.

S io b o n  a in e r ik a n is c h e  R o g o ln  z u r  H e r s te l lu n g  
v o n  K u p fe r le g ie ru n g o n .  1. Warme das Metali vor, 
ehe du es in den Tiegel bringst. Das Vor\viirmon kann auf 
dem Ofendeckel geschehen. Solange das Metali fest bleibt, 
ist dio Gefahr einer Gasaufnahme belanglos. — 2. LaO 
keinen Teil des Einsatzes iiber den Ticgelrand vorstehen. 
Yorstehendes Metali erleidct einen wesentlich hoheren Ab- 
brand und nim int mehr Gase auf ais das durchaus yon 
den Tiegelwiinden umschlossene. — 3. Schmelze erst das 
Kupfer, fiihre aber die Zusatzmetalle im Augenblick des

Flilssigwerdens zu. Verspatete Zugabc der Legierungs- 
metalle veranlaCt die meisten MiBerfolge. Rechtzeitiger 
Zusatz verhtitet die Aufnahme von Gasen. — 4. Bedecke 
das Metali beim beginnenden Schmelzen m it einer etwa
25 mm hohen Schicht von HolzkohJe und ergiinzo beim 
weiteren Schmelzen dieso Schicht, noch eho Lticken in 
ihr bemerkbar werden. -— 5. LaB das Metallbad nur all- 
mahlich auf die benotigto Tem peratur gelangen und rtłhre 
wiihrenddem floiBig um. — 6. Hlito dich davor, dio I-e- 
gierung wesentlich uber die notwendigo Tem peratur KciD 
werdon zu lassen. Mit der Tem peratur wachst dio Nei* 
gung zur Aufnahmo von Gasen infolge Oxydation und
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Losung sowio zur Abscheidung cinzelner Bestandtcile. 
Der Braueh, die Legierung zu iiberhitzen, um sie sehlieClich 
durch Zusatz von Triehtern und Abfallen auf dio riehtige 
GicBtemperatur abzukUhlen, ist unbedingt scliiidlieh. — 
7. VergieBe das Metali naeli Erroichung der rielitigen 
Temperatur raschmoglichst und lafi es nicht im Ofen 
abstehen. Sorgo, daB die Formen spiitestcns zur selben 
Zeit wie das Metali guBbereit werden. Es ergibt sich 
besseres Metali, wonn die GieBer kurze Zeit auf das Metali 
warten miissen, ais wenn das Umgckehrtc der Fali ist.

D ic h te r  K u p fo rg u B . Die Ilerstollung guter 
Kupfergiisse bot seither wegon dor groBen Noigung des

I * ?

zuzusętzonden Boraxes mit Holzkohlenpulver, bringt das 
Gemenge auf den Boden des Schmelztiegols und schmilzt 
dariiber das ganze Kupfer nieder. Wenn die Schmelze 
hitzig genug geworden ist, wird der Ticgol aus dem Ofen 
gehoben und nach griindlichom Abschlacken der Rest 
des Zusatzes unter stetem Umrtlhron in das.ICupfer ge
bracht. Dann rflhrt man ko lango um. bis dio riehtige GieB
tem peratur erreicht ist, wobei man sich sehwcrcr Graphit-
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geschmolzenen Kupfors, Sauerstoff und anderc Gaso auf- 
zunehmon, groBe Schwicrigkcitcn. Diese Sehwierigkcitcn 
wurden in jimgstcr Zeit durch ein von Dr. E. W e in tra u b  
entwickelt.es Yerfahren, nach welchom Kupfergiisse von 
seither nieht bekannter Vollkommenheit hergestellt \ivrden 
konnen, • beseitigt. Bei Versuehon, roines Bor darzustellen, 
stieB W eintraub auf dio Tatsache, daB reines 
Bor zu allen bekannten Elemonten — Metallen 
und Motalloiden — m it alleiniger Ansnahme 
des Kupfers, groBe chemische Vorwandtschaft 
habe.* Es lag nun naho, B o r  ais chemisches 
Reinigungsmittel, ais Desoxydcr fiir Kupfer- 
sehmelzen zu yerwenden. Gleich dio ersten 
Versuchc zeitigten guto Ergebnisse, und bald 
konnten hochstbeanspruchte, schwierige Kup- 
ferteile fiir oloktrische Maschinen, dio man 
seither nur aus bostem W alzkupfcr herzustellen 
yermochto, auf wesentlich billigero A rt in 
KupferguB ausgeftihrt werden. Die Abgiisse 
erwiesen sich ais iiberaus dicht, hatten eine 
Zugfestigkeit yon 17 kg/qmm , eine E lastizitats- 
gronze yon 8 kg/qmm, eine Liingenanderung 
von 48,5 %  und eino Flachenminderung yon 
74,49 %.** Zugleich entspraeh dio elektrische 
I-citungsfiihigkeit 97 %  (Mathiessen).

Das B o r kann ais reines Borsubosyd oder 
alsBorax oderin  Form irgendeiner Vorbindung 
dem Kupfer zugesotzt werden, in der sein 
Oxydationsgrad niedriger ist ais im Boranliy- 
drid. Ein Zuschlag yon 0,08 bis 0.1 %  Bor- 
suboxyd oder von 0,75 bis 1,0 %  Borax go- 
niigt zur Erreiclmng bester Ergebnisse. W ah
rend beim gewohnliehen Schmelzen yon Kupfer 
sorgfiiltig eine Uoberhitzung des Mctallbades 
'erhlitet werden muB, ompfiehlt es sich hier, 
das fliissigc Kupfer erhcblieh zu iibcrhitzen, da die 

irkung des Bors um so energischer ist, je heiBer das 
Metali wird. Das Bor kann der Kupferschmelzc auf 
yerschiedene Weise zugefiihrt werden. Gut bewahrt hat 
sieli folgendes Yerfahren: Man mischt die Hiilfte des

* Nach dem Paper Nr. 14 der Jahresyersammlung des 
-A m erican  I n s t i t u t e  o f M e ta ls  in  B u f f a lo ,  N. J ., 

Juni 1912.
** Nacli Untcrsuchungen im W e s t L y n n  R e s e a rc h  

L a b o ra to ry  der G e n e ra l  E le c t r i c  Co.

stiibo bedient, da Eisenstabo stets eine Aufnahme von 
Eisen in das iiborhitzte Kupfer zur Folgę haben.

W irk u n g  d es  s to ig e u d e n  Z in k g e h a j te s  in 
K u p fe r-Z in  k L e g ie ru n g e n .*  Der groBtc Dehnungswcrt 
yon Kupfer-Zink-Łcgienmgen liegt bei einem Gehalte yon 
70 %  Cu und 30 %  Zn. die groBto Zugfestigkeit bei 55 %
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Cu und 45 %  Zn, wahrend die gemeinschaftlieh hóchsten 
W erte yon Dehnung und Zugfestigkeit einer Legierung 
yon etwa 63 Cu und 37 Zn zukommen. Wio die auf 
Grund eingehender Versuehe gewonnenen Schaulinicn in 
Abb. 1 erkennen lasson, yerlaufen lwi wachsendcm Kupfer- 
oder Zinkgehalte die beiden Kraftlinien annahernd im 
selben Sinne.

W irk u n g  d es  s te ig e n d e n  Z in n g e h a l te s  in 
K u p fe r -Z in n -L e g ie ru n g e n . Ein wesentlich anderes

* Nach H. L. R c a s o n  im Foundry Tr. J . 1912, Dez,
ł
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Verhaltnis zeigen die Kraftlinion der Kupfor-Zinn-Legic- 
rungen in Abb. 2 (ohno Phosphorzusatz) und in Abb. 3 (m it 
Phosphorzusatz). Dio Zugfestigkeit erreicht boi den 
phosphorfreion Legierungen boi etwa 95 %  Ou einen 
orston Hohopunkt (23 kg/qmm), sinkt dann m it dem 
Kupfergohalto (90% ) auf 19 ltg/qmm und steigt bei
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von 5 %  Al steigon Zugfestigkeit und Dohnung (Abb. 6). 
Bis zu7 ,35%  AlnimmtdioZugfostigkoitnochbetrachtlieh 
zu, dio Dohnung nur unbetriichtlich ab. Geht aber der 
Aluminiumgóhalt iiber dieson Wort hinaus, so beginnt 
dio Dehnung obenso plotzlich nachzulassen, wio boi 
Uoberschreitung des kritisehen Aluminiumgehaltea in 

don yorher erortorten Legie- 
rungen.

K u p fo r-N ic  kel-Eisen- 
L o g ie ru n g o n . Kupfer und 
Eisen ergobon allein keine 
technisch brauchbaren Legie
rungen. Bringt nmnabernoch 
Niekel und Kohlenstoff dazu, 
so lassen sioh hochwertigo 
Legierungen gowinnon. Nach 
einem Vorfahren, das G. H. 
C la  m or in Amerika paton- 
tiort wurde,* biotot die Her- 
stellung soleher Legierungen 
keino Schwiorigkeit, wenn 
man crst Eisen mit Niekel 
und Kupfer mit Nickel 
sohmilzt und dann die ge- 
wonnonen Eisen-Niekel- und 
Kupfer - Niekel - Legierungen 
gomeinsam oinschmilzt. Eino
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woiterer Minderung des Kupforgehaltes (82 % ) auf 
25 kg/qmm, um voii da  an m it zunehmendem Zinngchalte 
rasoh auf einen ganz geringfiigigen Wcrt zu sinken. Fttr 
GuBzweoke sind alle reinen Kupfer-Zinn-legierungen m it 
weniger ais 87 %  Cu unbrauchbar; sio bilden iiuBerst 
spróde und brilchigc Massen. Wesentlich hohero Festig- 
keiton konnen bekanntlich durch Zusatz von Phosphor 
erzielt. worden. Nach dom Schaubildo Abb. 3 orrcicht oino 
Lcgierung aus 07,1 %  Cu und 2,2 %  Sn bei Zusatz ro n  
etwas Phosphor eino Zugfestigkeit von 40,8 kg/qmm und 
eine Dohnung von 18,7 % , wahrend die gemoinsam 
hochsten Werto mit Legierungen erzielt werden, dio otwa 
07,4 bis 90,0 %  Cu enthalten.

Die Hohe des Phosphorgehaltes in der fertigon Le- 
gierung ist von goringerem Einflusse: die Hauptsacho ist, 
daB der Lcgierung tibcrhaupt eine gewisse Mengo von 
Phosphor zugcsctzt wird, die dann desoxydierend wirkt. 
Man lioB seither den Kupfergehalt der Bronzen nicht 
gerne Uber 02 %  steigen. weil ron  diesem Gehalt an dio 
Noigung der Schmelze, Gase aufzunehmcn, selbst durch 
Zusatz von Phosphor nur schwcr zu bekampfen war. 
Durch Anwendung des Wointraubschen Verfahrens (s. o.) 
liiBt sich aber nun der Kupfergehalt leicht auf 90 bis 
97 %  steigern, wodurch dic Bronze hohere Festigkeit er- 
langt und zugleich billiger wird.

W irk u n g  e in e s  A lu m in iu m z u s a tz e s  zu K u p fe r-  
Z in k -L e g ic ru n g e n . Das Schaubild Abb. 4 zeigt die Wir- 
kungen eines steigenden Aluminiumgehaltes in reinen 
Kupfer-Zink-Logierungen. Die beiden Kraftlinion rorlaufen 
bis zum Zusatzo von 0,8 %. Aluminium gleichmaBig und 
krouzen sich bei der Steigerung des Aluminiumgehaltes 
auf etwa 1,8 %. Eine weitere Erhohung des Aluminium- 
anteils drilckt dio Dehnung sofort wesentlich herunter. 
Dio gomeinsam hochsten Festigkeits werte ergibt eine 
Legierung aus 00 %  Cu, 38,2 %  Zn und 1,8 %  Al.

Aehnlich vcrlaufcn dic Kraftlinien bei Versuchcn mit 
einer Kupfer-Zink-Legierung m it 7 0 %  Cu (Abb. 5). Die 
gemeinsam hochsten Fostigkeitswerte cntsprechcn hier 
einem Gehalte von etwa 3,1 bis 3,5 %  Al, nach dessen 
Uoberschreitung die Dehnung wiederum auBerordentlich 
rasch und tiof (bis auf 0,9 % ) sinkt.

W irk u n g  e in e s  A lu m in iu m g e h a l te s  a u f  re in e  
K u p fe rg iis s c . Reine Kupfergiisse werden ebenso aus- 
giobig wio Kupfer-Zink- und Kupfer-Zinn-Legierungen 
duroh Aluminiumzusatze beeinfluBt. Bis zu einem Zusatz

Ni, 10%  Cu und 0,2% C 
ergab folgendo Festigkeits* 

,5 kg/qmm Zugfestigkeit, 36,3 kg/qmm Elasti- 
ize, 42 %  Dohnung auf 50 mm Lang© und 53,7 %

werto: 67,i 
zitiitsgrenze,
Querschnittsmindorung.

P ro b e s t i ib e  z u r  P r i i f u n g  to c h n is c h e r  Legie* 
ru n g e n . Probestiibe, die dem GuBstticke unmittelbar 
angefUgt werden, ordnet man am besten stehond an, so 
daB sic sich ron  unten zugleich m it dor Form fiillen. 
Zurorlassigcro Proben ergebon aber Sta bo, dic gesondert
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A7 O.TO 2,70 S,07 7,3S 9,90 70,79%
Cu 99,30 37,30 37,33 32,SS 30,70 33,72 %

A b b ild u n g  0 . K u p fe r-A lu m in iu m -L e g ieru n g e n .

rom  GuBstUcke gegossen werden, wobei liegend gegossene 
Probostticke rorzuziehen sind. Sio ergeben gleichmaBigere 
und dam m  zuverliissigere W erte fiir alle Festigkeits- 
proben. Den EinguB und die Steigor ordnet man rorteil- 
haft nach den Abb. 7 u. 8 an. Fiir Legierungen mit ge* 
ringer Nachsaugung geniigt die Anordnung Abb. 7, wah
rend fiir stark saugende Legierungen die kriiftiger wirken* 
don Fiillklótze nach Abb, 8 rorzuziehen sind. In beiden 
Fallen dicnen die langen Einlaufe zum Zuriickhaltcn von

* Nach Foundry 1912, Aug.
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liezelclinutig Cu
%

Sn

%

Zn
%

P b

°ó
Al
0//o

Handelsbronze . . 64— 68 — 32—34 hochst. 3
Muntzmetall . . . 59— 62 39—41 „ 0,6 __
Lotmetall . . . . 84—86 — 14— 16 „ 0,3 —
Gcschiitzbronze. . 87— 89 9— 11 1— 3 „ 0,2
Lagerbronze (Jour- 
nal-Bronzc) . . . 82— 84 12,5— 14,5 2,5— 4,5 „ 1,0

Vontilbronzc . . . 87 7 6 „ 1,0 —
Manganbronzc . . 57— 60 0,75 37—40 — hóchst.
Monel-MetallguB . 33 — — — 0,5
Schiffsbronze (Cast 
Xaval Brass) . . 59—03 0,5— 1,5 35,5—40,5 hochst. 0,6

1’hosphorbronze. . 80—90 6— 8 2— 14 „  0,2 —
Bronzc fiir Schrau- 
bcnwollengohiiuse 
(Scrcw Tubo Fit- 
tings of Brass) . -1 1 CC c 4 13— 19 „ 3,0

NiokclguB . . . . — — — — —
Spurringc (Thrust 
Rings) .................. 82—84 12,5— 14,5 2,5—4,5

.Monel-Metallblocke 38 ___
— — —

hochst. 2 —

hochst. 0,06, —
„  0,06| —

„  0,06 
„ 0,06 

1,06,5

hochst. 0,06 
,, 0,06

mind. 97 

mind. 60

P 0,30

Mn 2

KIcino Gohalto an  andoren B estandteilon sind nur insoweit c rlaub t, ais sio die Eignung sum  Gusso, dio 
fetigkeitscigenschaftcn und  dio W idorstandsfiihigkeit gogcn chemische Einfliisso n icht heeintrachtigen.

V o rs« h riftsm aC ig o  Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  v o m  S t a a t s b u r e a u  f i ir  D a m p f  m a s c h in e n b a u  
d e r  Y e r e in ig te n  S t a a t e n  t o #  A m o r ik a  y e r w o n d e te n  M c ta l lo g ic r u n g c n .*

A b b ild u n g  7 u n d  8. G ufl ro n  rro b e « tiib e n  (lir P r iifu n g  ro n  L e g icru n g en .

■‘'chaum und Sehmutz. Dio Probestiibe worden rund ge- 
dreht und 112 mm lang gemacht. Der kleinoro Stab erha.lt 
>ni Hauptkorper 13,5 mm, an den verstarkten Enden 
18 mm Durchmesser (Abb. 9), der starkere boi gleicher 
Lange durchaus 50 mm Durohmessor.**

Das S ch m elzen  von Z in n k r i i tz e  liiBt sich mit 
gutem Erfolge in dom drohbaren Elektroofen (Abb. 10 u. 11)

A b b ild u n g  9. F e r tig e r  P ro b e a ta b .

'o# H. S. W iło ausfuhrent: Der Ofen bowcgtsich ahnlich 
einer Bcssemcrbirno um eino wageroehto Achso und arbeitet 
wit zwei Elektroden. Gleichstrom ist dem Wechselstrom 
TOrzuziehen, weil dic Strom richtung yon einer zur andoren 
. trodc beliebig gewcchsolt werdon kann, wodurch sich 
io groBere Hitzewirkung verschieden verteilen laBt, und

* Nach am erikanischen Fachzcitschriften.
Xach American Institu te  of Metals, J e s s c  L. 

ones, Probestiibo fiir eisenfroio Legierungen.
t  Xach Foundry Trado Journal 1912, Doz., S. 762.

A b b ild u n g  10 u n d  1 1 . D re h b a re r  E le k tro o fe n  
zum  S ch m elzen  v o n  7-innlcrUtzo.

worfen. Sobald die Schlacke fltissig geworden ist, schflttct 
man die m it Kohle und Kicsclerde gemischte Kriitzc von 
oben in den Ofen. Das schmclzende Zinn sinkt durch die 
Schlackenschicht auf den Herd des Schmelzraumes, wah- 
rend die Ieichtere Kriitzc sehwimmend auf der Schlacke 
bleibt. Sobald sich eine ausroichende Menge von Zinn 
angesammelt hat, wird der Ofen gekippt und das Metali

zugleich Induktionsverluatc vermicden werden. Der 
Schmclzraum wird anniihenid zur Hiilfto m it Schlacke 
geftillt und der W irkung des elektrischen Stromes unter-
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durch Abstechen entnommen. Es ist vortoilhafter, m it 
hoherer ais m it niedrigerer Tem peratur 7.u schmelzen. 
Ein Vorlust durch Verdampfung ist nicht 7.11 befdrchtcn, 
weil sich die Zinkdampfo an den ktthleren Stellen der 
Ofcnwiinde immer wieder verdiehten. Eine K ratze mit 
durehschnittlich 40 %  Sn, 12 %  Z11, 14 %  Fe. etwas A l, O, 
und sonstigen Yerunreinigungon órgab bei oiner Ofen- 
tem peratur von 1650 bis 1080“ ( ' 8 %  Abbrond, boi 
2315r C dagegen nur mehr 0,5 % . l)cr Mehrverbrnuch an 
elektrischer Energie wurde demnach durch goringerc 
Motallvorlusto roiehlich anfgowogon.*

W issenschafłllche Untersuchungen an einem GieBerei- 
Kupolofen.**

Unsere L iteratur ist arm  an Arbeiten Uber systema- 
tische, esperimcntelle Untersuchungen des Kupolofen- 
schmol7.vorganges, dic zugleich auch dem W armchnushalt 
des Ofens die notige Aufmerksamkcit schenken. Infolgc
dessen ist eine Arbeit in der „Foundry" beachtcnswert, 
die iiber eine Reihe wisscnschaftlichcr Untersuchungen 
berichtet, wennschon diese nicht in allen Teilen m it der- 
jenigen Umsieht und YerlaBliehkeit durchgeftthrt 7.11 sein 
scheinen. wio man sie cigcntlich vcrlangen mttBte. Die 
wiohtigsten Ergebnisse dieser Arbeit sind folgende:

Nachdem der Verfasscr eine Reihe von Windmessuugen, 
Temperaturmessungen und dic Untersuchung der Gase vor- 
genommen hat, schickt er einige Zahlenangaben voraus: 
Das Schmelzen dauerte 07 Minutcn; die Tem peratur der an 
der Ciicht entweichcnden Gase bei Beginn des Blasens 
betm g 154° C; ihre hochsto Tem peratur, die bei Oeffnung 
des Ofenbodens erreicht wurde, betrug 1277° C; dio durch- 
schnittliche Tem peratur des Eisens beim Abstich wurde 
zu 1000° C (3452° Fahr.) erm ittelt. Dio Ofenbeschickung 
war zusammengestellt wie folgt:

Koks . . . . . 239 kg Schrott . , . . 726 kg
Roheisen . . . 363 „ Kalk . . . . . 70 „

Die Rcihenfolgo bei der Beschickung war diese:
F ttllkoks . . . 130 kg Kalkstein . . . 18 kg
Schrott . . . . 363 .. Koks . . . . . 27 ,.
Koks . . . o.) Schrott . . 90 .,
Schrott . . • . 90 „ Roheisen . . . 90 ,.
Roheisen . . . 90 „ Kalkstein . . . 18 „
Kalkstein . . . 18 ., Koks . . . 27 .,
Schrott . . . . 90 ,, S c h ro tt . . . . 90 „
Koks . . . . ■ 27 „ Roheisen . 90 „
Roheisen . . . 90 „ Kalkstein . • • 15 „

Das nach AbschluB des Schmelzens aus dem Ofen 
entfernte Materiał bestand aus 110 kg Schlacke und 53 kg 
unrerbranntem  Koks. Der durchsclmittliche W inddruck 
betrug 11,43 cm WS, die Durchschnittsgeschwindigkeit 
entsprach oinem Druckunterschied im Pitotrohr von
2,05 cm WS. Die lichte W eitc der Dttsen betnig 150 mm. 
Die chemische Zusammensetzung der ein7.elnen Eisen- 
sorten der Beschickung sowie der Schlacke geht aus 
den Zahlentafeln 1 und 2 hervor. Aus <ler durch- 
schnittlichen Zusammensetzung der Ofenbeschickung und 
der Analyse des ahgestochenen GuBeisens wurde dic Zu- 
inler Abnahme der verschiedenen Fremdkorpcr in diesem 
wahrend des Sehmclzens erm ittelt (s. Zahlentafel 3). 
Nach Ansicht Hammonds, des Yerfassers der frag- 
lichen .Arbeit, kommen fttr die W armebilanz drei WSrme- 
ąuellen in Frage; dio wesentlichsto ist die Verbren- 
nung des Kokses, dann folgt die des im Eisen bc- 
findlichen Kohlenstoffs und endlich die des Siliziums. 
Der Heizwert des Kokses betrug 7144 W E, nnd da 
von den 240 kg Koks, die in den Ofen gebracht wurden, 
53 kg ubrig blieben, so entsteht durch dio Yerbren- 
nung der verbrauchton 187 kg eine Warmeentwick- 
lung von 187 x 7144 1 335 928 W E. Fttr die Yer-

* Nach Foundry Trade Journal 1912, Doz., S. 762.
** Foundry 1912, Okt., S. 40S.

Zahlentafel I. A n a ly se  d e r  E iscnsprten.

B ęsiam i telle Selirott '
%

Hohelsen
o*0

2 12 2,50
G r a p h i t ..................................... 2,05 4,19
Gobundoncr K ohlonstoff . . 0,55 0,25
Gosam t-Kohlenstoff . . . . 3,20 4,44
M a n g a n ................................  . 0,45 0,55

i Schwefel ................................ 0,07 0,03
P h o s p h o r ................................ 0,18 0,55

Zahlentafel 2.

A tla ły  «o d e r  1 
ICoksascho

O ■

A n aly se  d es  j 
K a lk s tc ln s

Of O 1

A nalyse der Schlacke 

0/

S i O , . 4 9 , 0 4 S i 0 3 .. 0 , 2 4 S i O ,  . . . .  .51 ,63

1‘ o 2Ó j . 2 9 . 4 0 F o j O j . 0 , 8 8 F e , Ó j .  .  . . . 12,59

A l , 0 , . 8 , 4 6 a i 2o ; .  0 ,2 7 F o  ( m e t . )  . . . 7,50

C a O . 4 ,6 5 C a O  ., 3 0 , 0 0 A120 ,  .  .  . 1,35

M g  O .  3 ,2 1 M g O  ,, 2 1 , 2 5 M n O  .  .  . . . S,92

S  . .  0 , 9 4 S  . . 0 . 0 0
P  . .  0 , 5 0 P  . . 0 , 0 0 M g O  . . . . . 5,23

! c o . . 4 7 . 1S i S O ,  . . • 0,44

P A  • • • . . 0.00

Zahlentafel 3.

Bestnmlteile

Vergicli-
t . ‘ t .'S

Ki son j

Kr*
wugtes
GuG-
eisen <

7.11-\erlust ,lutirae

i • ;

S il iz iu m ....................... 2,25 2,00 0,25 -
2,35 0,81 -

Gebund. Kohlenstoff 0,45 0,00 — 0,15
Gesam t-Kohlonstoff . 3,61 2,95 0,G0 -
M angan ....................... 0,48 0,42 0,00 -
Schwefel .................. 0,05 0,07 _  0,02
Phosphor .................. 0,30 0,39 — 0,09

K ofcsanalysc Gasanaly-*

Kohlenstoff . . • 89,50 % CO, .
Schwefel . . . 0,20 „ O . .
Phosphor . . . 0,01 „ CO .
Asche . . . . 10,43 .. X . .
Heizwert . . . . 7144 W E

Zahlentafel 4.

WiirmeausJiabc ^ ^

1. Fiir Schmelzen u. U eberhitzen _
des Eisons aufgew endet . . . 387 570

2. Fur Erw iirm ung des Ofenfuttcrs
a u fg e w e n d e t .............................. rd .202 540 ■

3. Fiir Zersetzung des Knlksteins
a u fg ew e n d e t..................................rd. 25 89.1 .»•

4. F iir Schlaokcnbildung aufge
wendet ....................................: . 05 040 1,0

o. F iir E rhitzung des unverb rann- ,,
ten  Kokses au fg ew en d e t. . . rd. 21 000 •

6. Von den Gasen fortgetragen . rd .338  436 - •
7. Łafcenfc im Giehtgas (9 %  CO) 358  344
5. Y erlust durch  S trahluug (ge- A nt

I s c h a t z t ) ...........................................
Bcreehnete W arm em engen . . 1 400 23*>
N ich t berucksiehtigte W arnic- _ _ . ,

....................................  13
ii.^  m it u ifw a iu l ;ui W lin n o  . . 14 14 0 0 0  100.-
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brennung (los im Eisen enthaltcnen Kohlenstoffs reelinet 
ifcr Verfasser 57 900 WE, und fiir die dos Siliziums
30 185 WE heraus, su daB dio linko Seitc der Bilariz eino 
Zahl yon rd. 1414 000 WE ergibt. Im  Ubrigen gibt die 
Zahlentafel 4 nahere Auskunft libor dio rechnerischen 
Ergebnisse des Warmeyerbrouchs im Kupolofen. Zu 
dieser Tafel selbst sei bemerkt, daB ais spezifisoho Wiirińe : 
fur das Eisen 0,1121 und fiir das geschmolzeno Eisen 0,22 
angenommen wurdo. Dio AuBentempcratur war 2 1 0 C. 
Das Mauerwerk hntto einen iiuOeren Durchmesser von 
78 cm. einen inneren yon 50 cm und eine Hohe yon 200 cm, 
so daB der Ruuminhalt dos Mauerwerk! 0,50 cbm betrug 
und das Gowicht ni. 1000 kg. Die W armemenge bcrechnet 
sieh bei einer spezifisehen Wiirme von 0,20 und einer 
durcliscłinitt lichon Tem peratur des Mauerwcrks an der 
lnnenseite yon 800“ C auf: (800—21). 0,20 . 1000 =  
rd. 202 540 WE. Bemerkenswert erscheint, daB der 
Yerfasser fiir den unyerbrannt zuruckblcibendon Koks 
iwei spezifische Wiinuen annimmt, dio eine fiir Tempera
tura! unter 250° C m it 0,201 und dio andere fiir Tem
peraturen Ober 2500 C mit 0,2337. Da dio AuBon- 
temperatur mit 21 0 C, die vom Koks errcichto llóchst- 
temperatur mit 19000 C angesetzt ist, und da 53 kg 
Koks unyerbrannt zimickbleiben, so betrug die durch den 
unrerbrannten Koka dem Ofen, entzogene Wiirmcmenge 
53.(250 — 21). 0,201 + 53 •( 1900 — 250). 0,2237 =  rd. 
Jl 000 WE. Aus einer durchschnittliebon Gastemperatur 
von 800 • C, die reichlich ungcnaU ais Mittelwcrt zwischen 
Anfangs- und Endtempcratur erm ittelt wurdo, einer ins- 
ffisamt zugefflhrten Windmenge yon 1348 cbm, und ,bei 
em«:nut 0,020l.Ł  d. KubikfuB (?) anjieuommenen spezi-. 
fischen Warnie wird ciur Warmemenge von 338 436 WE 
errechnet, die yon den Gasen dom Ofen cntfilhrt wurden. 
l)ie #us.dem Ofen entweichenden Gase enthicltcn noch 
einegewisse Menge (9 %) Kohlenoxyd, dereń W armewęrt 
auf 358 344 WE bereclmot ist.

Unter dem Wirkungsgrad des Kupolofons ycrsteht 
mau, wie der Verfasser ausfiihrt, gewolmlioh den fiir das 
Sehmelzen und Ueberhitzen dos Eisens auf seine boim 
Abstich yorliegonde Tethperatur aufgewandten Anteil 
Jer insgesamt entbundenen Wiirmemongc. I^ogt man 
•licse Auffassung zugrunde, so betrug der Wirlsungsgrad 
?emafl Zahlentafel 4 27,5 % . Der Yerfasser m eint nun, 
JsC ja ein wesentlicher Yorgnng beim SchmelzprozoB 
aie krhitzung der Ausmauerung und die Seklacken- 
liiwimg ausmaehe und man deshalb diese Warmeauf- 
' endungen in den Bogriff Wirkungsgrad m it oinbeziehen 
tutee. Unter dieser Voraussetzung erlioho sich dor 
"irkungsgrad des Ofens auf 47,34 %.

Mit Bczug auf die Art der Beschiekung wird darauf 
imgewiescn. daB bei dem ersten Satz auf 1 kg Koks 
Mgefahr je U kg E;sen kommen, wiihrend bei den weiteren 
-■lizen das Verhaltnis 1 : 10 besteht. Der Zweck dieser 
■ aliaahme war, den Ofen etwa wahrend einer Stunde mit 
“ lurliehem Zug betreiben zu konnen. Auf diese Weise 
‘“u der Ofen vorgow3rmt, und nach Einstellung desWindes 
.ann man nach etwa sechs Minutcn lieiBcs Eisen bekom- 
inen. d ;0 auf {jjcse \y c;se (llr (j;e Vorwarmung des Ofens 
w.geuendeten Kosten fiir Koks bleiben betrachtlich ge- 
™ger aLs die Kraftkosten, die man ftir das Anheizen des 

ensmit llilfe des Gebliises aufwenden muB.
. „  Erreichung eines hohen Wirkungsgrades empfiehlt 

mogliclist lange Schmelzdaucr, weil zunachst 
erhaltnis zu dem Gesamtwiirmeaufwand eine yerhiilt- 

Seruige Warmemenge durch Strahlung yerloren 
1' *nn wll man den Ofen ypilhalten, weil mehr Wftriae 
, “ e'chickung geht und weniger von dem Gase fort- 

^  un<l dic Folgę hieryon hoiBeres Eisen ist. 
ese tatsache stellte der Verfasser durch Tempcrntur- 

.j fcst- Sinkt dio Gicht tiefer in den Ofen, so
hiiH ' °k an Kohlenoxyd. Wie groB der Vcrlust
schn'ftr i " erdeu kann, geht daraus lieryor, daB dio durch- 
fetruir W V°n ^em *̂ asc fortgetragene Warme 49,45 %

C. Lebcr.

A b b ild u n g  I I .  O rofle D u re ta u g fo rm m asc h in e  m i t  ? |Ś e re n U a s tu n jr .

werden auch mit rechtcckigen Rahmen bzw. Durchzug- 
platten (Abb. 39 u. 40) gebaut und haben dann eine 
Rahmenbreitc von 180 ram bei 300 mm Lange oder 
450 mm Broite bei ebeusolcher Lange; Die Ausfiihrung 
ist fiir kleine Ra cl nr, Rollen, kleine Korper m it Flanschen, 
Bremsklotze, Biichsen usw. bestimmt.

Abbildung? Hi u n d  .18. D n rch z lig lo rm iiiiisc iiino  
m it  krei-ifiirm iger M o d e llp la t te ,

mit kroisformiger Mcdollplattc dar, die in yerschiodencr 
Grolie fiir Durchmesser yon 250 bis 500 mm gebaut wird. 
Die Maschine steht auf ciulem Untorgestell mit yierFOBen A ; 
zwci Arnie B tragen den Kiihrungsrahmcn C m it zwei

A b b ild u n g  .'59 u n d  40. 
IH irehżugC onnm ascIilne m it rec ljte c k ig t r  H o d ę ilj i la tte .

Nutcnfflhrungcn D, dio untere Fiihrung liegt im Zu- 
sammonstoB der FflBe E. Der Durchzugrahmen F  wird 
durch ein Kurbel-Hebelwork G gehoben tind gesenkt 
und hat einen Hub yon 12 cm. Dieselben Maschinen

Strelfziige.
( F o rtse tz u n g  v o u  S e itc  199.)

Die Abbildungen 37 bis 48 geben einigo neuere Ausfuli- 
iungen yon D u reh z  u g m a s c h in e n  wieder und sagen alles 
Wissenswcrtc selbst. Abb. 37 u. 38 stellen eine Maschine
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A b b ild u n g  49. A b sc h lag fo n n  k a s te n  m i t  n e u e r  FUhrung.

A b b ild u n g  45 b is  48.

E in fo rm en  e in es  H ad es  m it  geh U rtc tem  S p u rk ra n z .

m it zwei Hebelwerken; es werden auch solche m it drei 
und mehr gebaut. Zur Entlastung des Rahmens sind 
Sprungfedern eingebaut, wie die Abb. 41 erkennen laBt. 
Die A rt der Aufstellung bzw. des Unterbaues und die Zahl

eine ebenso sanfte wie genaue und haltbare Fiihrung. 
W ahrend die Bolzen b in den Ftlhrungen a  Halt gewinneDi 
werden beide Ftthrungsglieder durch die HOlsen c des 
Oberteils zusammengehalten und m it dem letzteren m 
Uebereinstimmung gebracht. Die Yerwendung solcber 
Fuhrungen schlieBt ein Versetzen der AbgGsse vóll'g

(F o r ts e tz u n g  fo lg t.)
C. Irresberger.

Nehmen die Maschinen groBere Abmessungen an, so 
bleiben die AuBenrahmen an zwei Seiten offen, und an 
Stelle einer Kurbel treten mehrere Ftihrungshebel an 
jeder Seito, die, durch Kurbelwellen yerbunden, genau und 
gleichzeitig arbeiten. Abb. 41 zeigt eine solche Maschine

A b b ild u n g  43 un d  44.

L e ic h te  D u re h z u g fo rm m a sc h in c  m it  hohem  H ub.

der Hebel sowie dio GroBe des Hubes hiingen natOrlich 
von den Abmessungen der Rahmen ab. Bei den Maschinen 
m it zwei Hebelwellen geht man z. B. bis zu 1370 mm 
Lange und 1320 mm Breite, bei 300 mm Hub. Die leich
teren Maschinen werden fahrbar eingerichtet. Abb. 42 
stellt eine leichte fahrbare AusfGhrung dar mit Doppel- 
hebelwerk, Abb. 43 u. 44 eine ąuadratische Bauart mit 
einer Rahmenbreito von 300 mm und 178 mm Hub. Auch 
die rundo Ausfiihrung wird m it Doppelhebelwerk gebaut, 
lia t aber sonst nichts besonders Erwahnenswertes. Der 
Durchmesser betragt dann je nachdem 350 bis 1625 mm 
bei 13 bis 25 mm Hub.

Dio Abb. 45 bis 48 geben das Formen eines Rades 
wieder, wobei Ober- und Unterkasten je auf einer Maschine 
hergestellt werden und die Lauffliiche in Kokille gegosaen 
wird (Abb. 48).

$r.-3tiQ. E . Leber.

Abb. 49 zeigt einen A b sc h la g fo rm k a s te n  mit 
eigenartiger Ftihrung. Das Unterteil hat zwei hohle 
StiftfUhrungen a, in dereń Hóhlungen die Stifte b 
der Form platte geftihrt werden. Dio Stifte bestehen 
aus fedemden Stahlbolzen m it Bronzehtilsen und sichern

A b b ild u n g  12. 

L e ic h te  fa h rb a re  L u re h z u g -  
fo rm m a sc h in e .
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EisenMttenmannische Ferienkurse an der Kgl. Berg- 
akademie In Clausthal.

Der Soramerkursus fur Chemiker, Maschinen- und 
Jauingenieure, die auf Eisenhuttenwerken und in Ma- 
schuicnfabriken beschiiftigt sind und ihre hilttenmiinni- 
scheii Kenntnisso ergiinzcn wollen, findet in diesem Jahre 
ais zwcitcr Kursus* dieser A rt in der Zeit vom 13. bis Hefte*.

24. Mai sta tt. Die Ferienkurse leitet wie bisher Herr 
Professor O sann . Niihere Auskunft** erteilt das Sekre
ta ria t der Kóniglichen Bergakademie in Clausthal.

* Vgl. St. u. E. 1912, 11. April, S. 018; 27. Juni, 
S. 1069.

** Vgl. die Ankundigung S. 107 im Inseratenteil dieses

Patentbericht.
Deutsche Patentanm eldungen.*

17. Marz 1913.
Kl. 7 a, D 25 435. Stellvorrichtung fur dio Obcrwalzo 

an Walzwerken. Deutsch-Luxemburgische Bergworks- 
und Htitten-Akticngosellschaft, Mlilheim a. d, Ruhr.

Kl. 7a, SI 47 885. W alzwcrkskuppelspindcl mit die 
Bruchstello festlogenden Schwichungen. 2>ip[.»Qnęj. Joseph 
Monnard, Saarbrlickeu, Beothovenstr. 5.

Kl. 10a, S 36 984. Koksofentiir m it zwischen AuBen- 
■wand und einer dem Ofeninnern zugekehrten Sehamotte- 
Formsteinwand eingespalteter Schicht aus wiirme- 
isolierenden Massen. Spezialgeschiift fiir Beton und llo- 
nierbau Schliitor, Dortmund.

Kl. lOa, St 17 508. Vorrichtung zum Entleeren senk- 
tcchter Vcrkokungskammern. S tettiner Chamotte-Fabrilc 
Aktien-Gesellschaft vorm. Didier, Stettin.

Kl. 12 e, T 15 847. Desintegratorartige Vorriehtung 
zum Reinigen, Kiihlen und Mischen von Gasen m it kon- 
zcntrisch ineinander angeordneten, durchbrochenen Zy- 
lindern; Zus. z. Pat. 250 297. Hans Eduard Theisen, 
Mttnchen, Elisabethstr. 34.

Kl. 13g, S 36 783. Vorriehtung zur Ausnutzung der 
in Schlacken u. dgl. enthaltenen Warnic. Willi Sicvers, 
Braunschweig, Steinweg 9.

Kl. 18a, K 51 396. Yerfahren zum Vereinigen von 
Feinerz, Gichtstaub u. dgl. durch Schmelzen. ®ip(.*Qng. 
A. Kroll sen., Lnxemburg.

Kl. 18a, P 28 911. Befestigungs- und Sichcrhoits- 
vorrichtung fiir dio mit einem (Juerhaupt verschene 
Aufliiingestange der Klibel von Hochofenschragaufzttgen. 
J. Pjhlig, Aktiengesellschaft in Coln-Zollstock, und Adolf 
Kttppers, Coln-Klettenberg, Petersbergstr. 62.

Kl. 18b, J  14 981. Kippvorrichtung fiir metallur- 
gischo Oefen, boi denen die den Ofen tragenden Kufen 
auf geraden Sehienen laufen und das Kip pen des Ofens 
durch eine an diesen in annahernd senkrechter Richtung 
angreifende Schubstange erfolgt. Jossingfjord, Manu- 
facturing Co. A/S., Jossingfjord, Norwegen.

Kl- 18 b, K  51 183. Tiirgeschrank, insbesondere fiir 
iottentechnische Oefen. lin o x  Pressed & Welded Steel Co., 
Kita (Ohio, V. St. A.).

Kl. 18b, R 36 311. Unabhiingig vom Ofen bewchrter 
und abuehmbarer Ofenkopf fiir Regenerativofen; Zus. 
z- Pat. 256 036. Hugo Rehmann, Diisseldorf, Rathaus- 
ufcr 22.

Kl. 18 b, Seh 41 821. Blockofenbeschickmaschine 
Bit Greifzange. Schenek und Liebe-Harkort, G. m. b. H., 
Busacldorf-Oberkassel.

Kl. 18c, S 37 787. Verfahren zum Heraussehmelzen 
des Zunders aus Wiirmofen m it basischem Herdo. Fried
rich Siemens, Berlin, Sehiffbauerdamm 15.

Kl. 19a, H 56 355. Schienenstol5verbindung mit fest- 
zusammengepreBten Sehienenendeti. E rnst HeBe, Berlin,
iuopstockstr. 10.

Kl. IBa, T 17 554. SehienenstoBvcrbindung mit einer 
otnCbruckc von J-form igom  oder iihnlichem Quorschnitt. 
ilpl..^it((. Rol)ert Thome, Charlottenburg, Knesebeck- 
straBe 12.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
*n wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und
*u:sprucherhebung im Patentam te zu B e r l in  aus.

X IH .„

KI. 21 h, G 37 644. Elektrisehe WiderstandsschweiB- 
maschino. Gesellschaft fiir elektroteehnisehe Industrie 
m. b. H., Berlin.

Kl. 21 h, H 61 040. Elektrischer Induktionsofen nach 
Art der Schcibentransformatoron. Albert Hiorth, Krist iania.

Kl. 24 e, B 63 525. Ais Feuerrohreinsatz dienende 
feuerfeste Muffe. W. A. Bono, und J . W. Wilson, Leeds, 
und C. D. Mo Court, London.

KI. 31a, A 22 710. Kuppelofen m it in den Be- 
Besehiekungsschacht hineingefiihrten Diisen. Per Ander
son, Arvika, Sehweden.

Kl. 31b, A 19 165. Winkelhebel fiir Formmasehincn, 
bestehend aus einom gewiehtsbeliisteten K raftarm  und 
einem bogenformigen Lastarm, auf dem der Lasttrager rollt. 
Franz Karl Axmann, Cóln-Ehrenfeld, VogelsangerstraBe 276.

Kl. 31 c, B 60 392. SchopfgefiiB zum GieBen von 
Metallen unter Druck, dessen Raum  m it der Druck- 
mittelleitung verbunden ist. Franz do Buigne, Konig- 
straBo 65, Robert MeiBner und Adolf Liborius, Regie- 
rungsstr. 28, Mngdeburg.

Kl. 43 a, L 35 376. Forderwagenkontrollmarke mit 
einem durch einen Sclilitz der Fórderwagcnwandorung 
schiobbaren BttgeL Kasimir Lcciejewski, Zabrze, O.-S.

Kl. 47 f, R 36 668. Schmicdceisemes Rippcnróhr, bei 
dem die Rijipen durch die beim achsialon Zusammen- 
drflcken einer gowolbtcn Scheibo in dor Scheibenbohrung 
anftretendo radialo Spannung auf dem Rohr festgepreBt 
werden. Rheinisehe SchweiBwerko Sieglar, G. m. b. H , 
Sieglar b. Co Ul.

20. M&rz 1913.
KI. 10 a, G 37 835. Tlirhebevorriehtung ftir Koks

ofen nach Art eines Kranlaufwerkes. Fa. Heinrich Grono, 
Oberhausen, Rhld.

Kl. 12e, Z 7480. Verfahren zur Reinigung von Gasen 
und Diimpfen auf troekenem Wege unter Vcrmoidung 
von Wasserausseheidungen im Filter. Zschocke-Werke 
Kaiserslautern Act.-Ges., Kaiserslautern.

Kl. 31 b, P  28 386. Riittelformmaschinc, dereń Forni- 
tisch unter der W irkung eines Hebedaumens steht. Ww. 
Emily Merrietta Pridmore und Henry Adelbert Prid- 
more, Chicago.

Kl. 31 c, B 67 974. Form- und Kernmasse aus Sand, 
Raps- oder Lcinsamenmehl und Melasse. John  William 
Bainbridge, London. P riorita t aus der Anmeldung in 
GroBbritannien vom 28. 12. 11 anerkannt

Kl. 49 f, G 35 765. Vorrichtung zum selbsttatigen 
Ausschalten des Schweifistromes bei elektrischen Stumpf- 
schweiBmaschinen. Gesellschaft fiir elektroteehnisehe 
Industrie m. b. H., Berlin.

D eu tsch e  G ebrauchsm u stere intragun gen .
17. Marz 1913.

Kl. 10 a, Nr. 545 043. Koksofentiir, im bufonderen 
Koksofenplaniertiir, dadurch gekennzeichnct, daB die 
Tur aus einem einzigen feuerfesten Formatem besteht. 
Heinrich Kalle, Bochum, Wiemelhauserstr. 185.

Kl. 24 a. Nr. 544 924. Feuerbriieke fiir Kesselfeue- 
rungen. Robert Wager, Jersey City, New Jersey.

Kl. 26a, Nr. 544 528. VerschluBvorrichtung fur das 
Steigrohr an Teervorlagen. Ferdinand Schaler, Glad- 
beek i. W.
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KI. 31 c, Nr. 253 314 vom 21. Septcniber 1910. 
F irm a  A. VoB son. in  S a r s t e d t  b. H an n o y er. ltosl-

artiij durMroch- 
ner BodenjiirForm- 
kasten oder buten- 
lose Formen.

Dor rostartig 
durclibrocheneBo- 
den des Formkas- 
tens oder der kas- 
tenlosen Formen 
ist dor Form der 
Modollo I) ange- 

paBt. AuBerdem haben dio don Rost bildenden Rippcn a 
nach dor Sandseite zu yerjungtcn Querschnitt. Dadurch 
soli dor Formsand moglichst gleichmaUig goproBt werden.

KI. 18c, Nr. 251942,
vom 3. Oktober 1911. 
C h r is t ia n  Tiede- 

m an n  in Cóln-
D o u tz . A rb c iM iirm it 
W asscrkiildung jur
Gluhófen u. dyl.

Das Kilhlrohr a fflr 
dio Tlir b liegt in dem 
T te a n d e  c zum Teil 
yersenkt und ist un- 
abhiingig von dcm
Wasserzufuhrrobr d,
das toleskopartig in 
den omen senkrechten 
Schcnkel des Kttld- 
rohres taucht, wah
rend der andero ais 
Uoberlauf umgebcgen 
ist. Auf dom Turrah- 
mon ist das Rohr a 

durch Klammern odor Laschen o ausweclisclbar bo-

KI. 3 la , Nr. 252 457,
yom 2. Mai 1911 Wil
h e lm  B u ess in Han
no  v-or. Kupolojenmittn 

vcrschicdencr lhchłung 
cinslcllbarcr Oel- oder Gas- 
leucrungsduM.

Im  unteren Teile des 
Schaehtes a sind oberhalb 
dos Herdes b im Bereicho 
der der Diise c entstró- 

menden Stich flamme
Prali- o d e r  Ablenkflachen 
d, o, f eingebaut. Diese 
yorteilcn nicht nur die 
Flammc, sondern bildęn 
auch sehrage Rutsch- 
flachen, auf denen das 
Schmelzgut allmahUch a  
die Schmelzzono herab- 

einkt. Durch Vcrstellung dor Diise kann der W eg der 
Stichflammo boliebig gercgelt werden.

KI. 31 c. N r .  253 940, vom
10. August 1911. Aktien- 
g e s e l l s c h a f t  B rown, oo- 
v e r i  & Cie. in Baden,
S oh we i z. GuPjorm fur zyM 
drische Holdkórper mit -lłct 
oder vicr seitlich angcgosscnen 
hohlcń Fii/ien.

Dor Hohlraum der FttUe 
a und des Zylindeis b 
durch einen einzigen Ken* 

gebildet, wodurch sieli die Herstellung der Form flcsen 
lich vcreinfacht.

KI. 31 b, Nr. 544 328. Formmaschino m it um oino 
Drohsiiulo sehwingbarcni, drehbarem Modelltriiger. GieBe- 
reimaschinenfabrik Kirchheim-Tcck, G. im. b. H., Kirch- 
hoim u. Teck.

KI. 31 b, Nr. 544 329. K ippbarer FUllrahmon ftir 
Formmaschinen. GieBercimaschincnfabrik Kirchheim- 
Teck, G. m. b. H., Kirchhoim u. Teck.

KI. 31c, Nr. 545 009. Formmodell ftir GioBeroizwecke 
m it in Schlitzen dor Grundplatte gefuhrten yorspringenden 
Ansatzcn, dereń Auswartsbewegung durch dio Lange des 
Schlitzes der Decko des yorspringenden Ansatzes ent- 
aprochond begrenzt wird. Edward Piphor, P o it Hopo, 
Canada.

KI. 46c, Nr. 544 027. Nachrchiiger fUr Kraftgas- 
anlagen mit tiber- oder hintereinandor angoordneten, einzeln 
herausnohmbaron, gelochten Sto Bblechen. Gustay Nówka, 
Bcrlin-Steglitz, Birkbuschstr. 80.

KI. 49o, Nr. 544 983. Hydraulische Prcsso m it Richt- 
p lattc. Paul Homann, Dessau.

KI 81 o, Nr. 545 002. Zweiacitiger Waggonkippor mit 
in dor Mitte angreifendem Huborgan. Unruh & Liebig, 
Abteilung der Peniger Masehinenfabrik und EisengioBerei, 
A.-G., Loipzig-Plagwitz.

KI. 81 e, 545 003. Zweiseitiger Waggonkippor. Un
ruh & Liebig, Abteilung der Peniger Masehinenfabrik und 
ELsengieBerei, A.-G., Lcipzig-Plagwitz.

O e ste rr e ich isch e  P atentanm eldungen . *
15. Marz 1913.

KI. lOc, A 5203/12. Sclmchtc fen zum Verkol<on und 
Vergasen yon Steinkohlen m it auBercr und innerer Be- 
lioizung. Johann Ltitz, Esscn-Brcdcney.

KI. 18b, A 4543/10. Vorrichtung zur Obcrflachen- 
kolilung eisemer Gegenstiindo m ittels kohlenstoffhaltiger 
Gase oder Diimpfe. The New Departuro Manufacturing 
Company, Bristol (V. St. A.).

KI. 24d, A 9613/12. Yorrichtung zum Reinigen der 
Rauchgase. Carl Th. A. H. Eckhardt, Hamburg.

KI. 24c, A 2838/12. Drebrost fOr Gaserzeuger. 
Deutsche Htittenbau-Gescllschaft m. b. H., Dusseldorf.

KI. 49b, A 8109/11. Verfahren und Vorrichtung zur 
Herstellung gcgrsscner Wagenriider u. dgl. Soullin 
Gallagher Iron & Steel Company, St. Louis (V. St. A.)

* Die Anmeldungcn liegen yon dem ongegebenen 
Tagc an wahrend zweier Monate fur jederm ann zur 
Einsieht und Einspruehcrhebung im Patcntam te zu 
W ien  «n?.

D eu tsch e  Reichspatente .
KI. 31b, Nr. 253 441, yom 28. Jan u ar 1912. R u d o lf  

G e ig e r  in K irc h h o im  u. T ock . PreP/ormmaschine mit 
elektrischer KontaktiorricMung, dic durch die 7iaturliche 
Durchbiegung des PrcPqucrbalkens bei crreichtem Hóchst-

druck mit 11 ilfc 
eines vom Prep- 
ąucrbalken bcweg- 
ten IlebcU bcein- 
/lupt wird.

An den am PreB- 
<luorbalken a  bo- 
festigten Bugeln b 
ist ein um den 
Bolzen o drehba- 
rer Hebel d an- 
geordnet, der m it 

einer Warzo o auf der auf dem Balkon a befestigten 
Leisto f aufliegt, yorno aber einen Doppelkontakt g tragt. 
Bei Erreichung dos Hochstdruckes der Presso wird dor 
llobel d infolge Durchbiegung dea ProBbalkens a yon dem 
K ontakte h abgchoben und gegen don Gegenkontakt i 
godrtickt, wodurch die den PreBstempel k bewegondo 
Maschine umgostouort wird.
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Zeitschriftenschau Nr. 3.
A llgem ein es .
Gesohichtliches.

D rah tp riif u n g cn  im  J a h r e  1835. Dor franzosischo 
Ingenieur Seguin hat sclion 1824 Fcstigkeitsversucho fiir 
Draht angegoben. Im  gleiehen Jahro h a t Dufour eben
falls auf die Notwcndigkeit der Fcstigkeitspriifungen fiir 
Draht hingowiesen. In  PreuBen regto der Wasserbau- 
meister Honz im August 1835 derartigo Untersuchungon 
fiir dic Erzcugnisso der D rahtindustrie in dor ehemaligen 
.Mark (Bez. Amsberg) an. Dic Yeranlassung dazu hatte  
das Projekt einer Drahthangebriicko iibor dio R uhr ge
geben. Es zeigto sich, daB der hoimischo Eisendraht dem 
besten sehnedischen D raht gioichkam. [Auz. f. d. Draht- 
Ind. 1913, 10. Febr., S. 47.]

L. Max Wohlgemuth: U e b e r  d io  E n tw ic k lu n g  
der A lu m ino thcrm ie. Ein G edenkblatt zum 25jahri- 
gen Jubiliium von Dr. Hans Goldschmidt in Essen, dem 
Erfinder der Aluminothermie [Dio Naturwisscnschaften 
1913, 31. Jan. S. 113/5.]

E. Josse: U eb er F o r s c h u n g ,  T e c h n ik  u n d  
Kultur. [Z. f. Turb. 1913, 10. Febr., S. 49/53; 20. Febr., 
S. 08/70.]

Soziale Einrichtungen .
Gewerbehygiene,

Winthrop Talbot: D as in e n s c h lic h o  E le m e n t  in 
der In d u str io  W irtsehaftlichkeit oinor eigenen Ab
teilung fur Wcrkshygiene. Yentilation, Schmutzboseiti- 
gung, Scliranke, Wasch- und Baderaumo, Bclouchtung, 
Spcisesale, Arboitorkleidung, iirztlicho Behandlung, Bo- 
triebsfiberwaelmng [Ir. Ago 1913, 0. Febr., S. 300/9; 
13. Febr., S. 418/20-1

(s. auch GieCcrci-Lohnung.)

B rennstoffe .
Torf.

Charles A. Davis: T o rf  im  J a h r e  1911. Einc vom 
Standpunkt des Amcrikancrs geschriebene Uebersicht 
fiber die Fortschritto auf dem Gobieto der Torfver\vcrtung. 
[J. Am. Peat S. 1912, Dezember, S. 237/40.]

Charles A. Davis: T o rf  a is  B re n n s to f f .  Torf- 
Torkommcn in den Veroinigten Staaten. Eigenschaftcn 
des Rohtorfs. Umwandlung des Rohtorfs in ein geeignetes 
Brenninaterial. Torfbrikotts, Torfkohle, Torfpulvor. Ver- 
"endung von Torf im Gaserzeuger. [J . Am. Peat. S.
1912, Dezember, S. 220/9.]

II. Schrciber: T o r fg e w in n u n g  in  S a lz b u rg . Torf- 
gewiimung, Torftroeknung, Arbeitsleistung, Horstellungs- 
kosten. Torf zur Heizung: Bronnwert, Torfheizung, Torf- 
Kohle, Torfgas. [Oest. Moorz. 1913, 15. Febr., S. 17/28.]

A. Wihtol: H o u t ig o r  S ta n d  u n d  A u s s ie h te n  
^ r o r f . e r g a s u n g .  [Feuerungstcchnik 1913, 1. Jan.,

C. H. Hermodsson: Z w oi g ro B e re  e le k t r i s c h e  
T o rfk ra ftzo n tra le n  in  D e u ts c h la n d .*  Kraft- 
HMtrale bei Osnabrlick und Kraftzentrale im Aurichcr 
>v lesmoor. [Tek. T. 1913, 12. Febr., S. 16/20.]

Eriketts.
V*. Ocllerich: D as  R h o in is e h e  B ra u n k o h le n -  

tr ik e t t  u n d  so ino  Y e rw e n d u n g  in  h a u s l ic h e n ,  
gewcrblichcn u n d  in d u s t r io l lo n  F e u o ru n g e n .*  
jcehluB.) Vgl. St. u. E. 1913, 27. Febr., S. 309. [B rau
n i e  1913, 21. Febr., S. 750/5.]

Erdól.
G. H. H ultm an: M ineraliS l a u s  s c h w e d isc h e n i 

A launschiefer. (Vgl. St. u. E. 1913, 27. Febr., S. 309.) 
'Tek T. 1913, 26. Febr., & 22.]

* VnL St. u. E. 1913, 30. Jan ., S. 203/14; 27. Febr.,
fia/lr.• 389/75.

Dieselmotoról.
Dr. Ed. Graefo: D ie  B o w e r tu n g  v o n  D ieao l- 

m o to ro le n . Besprechung der versehiedcnen Unter-
scheiduugsinerkmale bei Oelen in ihrer Bodoutung fiir 
dio Verwendung im Motor. Hinweis auf Brauchbarkeit 
stark  schwefol- und asphalthaltiger Ocle. [Oelmotor 1913, 
Februar. S. 449/54.1

G. H. H ultm an: O el a u s  sc h w o d isc h o m  A la u n -  
so h ie fo r  f i ir  D io so lm o to ro n .*  (Vgl. St. u. E. 1913,
27. Febr., S. 309.) [Tek. T. 1913, 12. Febr., S. 14/6.] 

Koksofengas.
M. A. G ouvy:D io  K o k so fo n g aso  u n d  i h r o 'Y e r 

w e n d u n g . Geschichtliches. Krafterzeugung dureh
Dampflcessel, durch Gasmotore. Ofenheizung. Stadte- 
belouchtung. Gewinnung von Salpetersaure, N itra ten, 
und ktinstlichem Kiiutschuk. [iłem . S. Ing. civ. 1912, 
Dez., S. 900/43.]

Erze und Z uschlage .
Eisenerze.;

F. R. Tegongren V o rk o m m en  v o n  a rm e n  E is e n -  
e rz e n  in  S c h w ed en . Einige Angaben iiber dio seit 1837 
bekannten Vcmdalserzo m it 27,5 bis 32,5 %  Eisen, 0,34 
bis 0 ,44%  Phosphor und 0 ,0 1 %  Schwcfel sowio uber 
das Ornstolsins-Limonitvorkomnicn m it durchschnittlich 
5 3 %  Eisen, 0,07 %  1’hosphor und 0 ,0 1 %  Schwefel. 
[Tek. T. 1913, 29. Jan ., S. 10/2.]

E is e n e rz v o rk o m m c n  in  C liili.*  Mitteilungen 
iiber dio Erzlagerstatten in den Provinzen Antofagasta, 
Atacama, Anconcngua und Ynlparaiso unter Beigabe' von 
Erzanalysen. [Ir. Tr. Rov. 1913, 20. Febr., S. 459/62.]

O. K rau th : D io M in o ra ls c h iitz o  d es  K a u k a s u s .  
Eiscmjrzo. Manganerzo. [Techn. B liitter 1913, 22. Febr., 
S. 57/8.]

Tellurlsches Eisen.
A. E. Kupffer: B ild u n g  d e s  te l lu r is e h c n  E is e n s  

a u s  S u m p fe rz e n . In  der Gęgeml von Wologda (RuB- 
land) wurde in einem Torflager ein stark  m it Ocker tlber- 
zogenes StOck gediegenes Eisen von 10 cm Ijiingo und 0 cm 
Breite gefunden, wclehes aus 99,08 %  Eisen, 0,28 %  
Phosphor und 0,07 %  Silizium bestand. Nickel und 
Kohlenstoff fehlten. Dio Bildung dieses Eisens wird auf 
dio reduzierende Tiitigkcit organisclicr Substanzen auf 
Sumpfcrz zurUckgefiilirt. Dieso reduziertjnden Sub
stanzen sollen sich iin Torf bilden. [Ann. do 1’Inst. des 
Mines de 1’Imper. Catherino II, Ref.: Z. f. Krystallogr.
1912, 22. Okt., S. 300.]

Manganerze.
(s. unter Eisenerzo.)

Chromerze.
F. R. Tcgengren: C h ro m e rz o  in  F r o s tv ik e n ,  

S ch w ed o n . Dio botreffenden Erze onthalten 31,3 bis 
48 ,5%  Cra 0 3. [Tek. T 1913, 20. Febr., S. 20.] 

Erzaulbereltung.
E rz 8 c lie id u n g s a n la g e n  in  S c h w e d en  u n d  

C h ile . Einige Zahlenangaben aus dem Jahresbericht 
der Minerals Separation, Ltd. [Eng. Min. J . 1913, 1. Febr., 
S. 271.]

Feuerfeste  Materialien.
Kaolin.

Dr. A. Stahl: D e u ts c h la n d s  K a o l in l a g e r s t a t t e n  
u n d  ih ro  E n ts te h u n g .  [Sprechsaal 1913, 13. Febr., 
S. 95/7; 20. Febr., S. 111/3.]

Sehamottesteine.
F la m m e n b e s c h a f  f o n h e it  u n d  R a u m b e s t i in -  

d ig k o it  r o n  S c h a m o t te s te in e n .  Aus den Versuehen, 
dio im Chemischen Laboratorium fiir Tonindustrie an
gestellt wurden, darf gefolgert werden, daB bei gewissen 
feuerfesten Ziegeln die Besehaffcnheit der Ofenluft von

Zeilschriltcnverzeichnis nebst Abkur:urujen siehe Stile 203 bis 206.
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EinfluB auf die R ium bostSndigkeit sein kann. [Tonind.- 
Zg. 1913, 8. Febr., S. 210/1.1

Dlnassteine.
E in ig c s  t lb e r  d io  H o r s to l lu n g  v o n  D inaB - 

s to in o n . [Tonind.-Zg. 1913, (i. Fobr., S. 191/4.]
Oeien.

K iin s t l ic h o r  Z u g  bo i K a lk o fe n .*  [Tonind.-Zg. 
1913, 11. Jan ., S 57/9.]

W er k sb e sch re ib u n g en .
Kanonenwerkstatt.

D io n o u o n  K a n o n o n w o r k s ta t to n  f t ir  sch w o ro  
G se h tltz o  in  C re u so t . Kurzo Mittoilung tlber Haupt- 
abmessungon und Einrichtung. [Teohn. Mod. 1913,
1. Kobr , S. 98 1

F eu erun gen .
(s. auch Hetriebsilberwachung.)

D3mplkess2l-Gasleuerungen.
B arth : E r f a h r u n g e n  a n  G a sfo u o ru n g o n  f tir  

D am p fk esB cl.*  Gofahr von E.\pl sionen. Vorsiehts- 
maBregoln. Festsetzung des LuftUbersehugses. [Fcuc- 
rungstechnik 1913, 15. Febr., S. 177/9.]

Łeuertilren.
Erich Pfeil: S c h m ie d e is o rn o  F o u e r-  u n d  A sohon- 

fa ll t t l ro n .*  [Pr. Masch.-Konstr. 1913. 27. Febr., S. 17/8.] 
Dlchtung von Mauerflachen.

Pietsch: M it te l  z u r  D io h tu n g  d o r g ro B en  
f r e ie n  M a u o rfliich e n  d e r  m o d e rn e n  W a sso rro lir -  
kossel.*  [Z. f. Dampflc.u. M. 1913, 7. Fobr., S. 01/4.] 

Rauchtrage.
Emil Spetz: I n t e r n a t i o n a l e  A u s s te l lu n g  f iir  

S te in k n h le n r a u c h b e k a n ip fu n g ;  London 23. Miirz bis
4. April 1912.* [Tek. T. 1913, 12. Febr., S. 21/4.] 

KUnstlicher Lug. »
(s. feuerfestes Materiał, O-'fen.)

Krafterzeugung und -verte ilu ng .
Zentralen.

Steward C. Cocy: E rz e u g u n g  u n d  V o r te ilu n g  
e lo k t r i s c h e r  E n e rg io  in  H t i t t e n  w orkon. Bei der 
Yoiingstown Steel & Tub© Co. ist in der Zentralo der 
Dampfturbinenbetrieb bei einem m ittleren jiihrlichcn Be- 
Jastungafaktor von 4f>% und bei den d:>rtigoii Kohlon- 
preisen einer Gasmasehinenanlagc iiberlegen, Beurteilung 
letzterer an sich allerdings wohl zu ungUnstig. Wichtig- 
keit von Abdampfturbinen. Schaltanlagen. Bei etwa 
gleichen Anlagekosten ftir Gebrauch in W erkstiitton 
Gloichstrom dom Wcchsolstrom vorgozogen wegen leichte- 
rer Moglichkeit autom atischer Sehaltoinrichtungen. [Ir. 
Tr. Rev. 1913, 13. Febr., S. 410/2.)

(vgl. auch Torf.)
Dampfkessel.

Paul Koch: N euo  B e s tro b u n g c n  im  D a m p f-  
k o sso lb au .*  Beschreibung und Vorteile des GroB- 
wasscrraumkessels Bauar* Piedl>oeuf, eines kombinierten 
Cornwall-Rohrcnkesscls. [Z. f. Dampfk. u. M. 1913,
7. Febr., S. 04/5.]

D a m p fe rz o u g u n g  in  d e n  n e u e n  Z o n tra le n  d e r  
C o m p ag n io  p a r ia ie n n o  d e  d i s t r i b u t i o n  d ^ le c -  
t r ic i te .*  Eingehondo Beschreibung der aufgestellten 
Wasserrohrkessel von Babo ck & Wilc x. 420 qm Heiz-, 
113 qm Ueberhitzcr-, 240 qm Vor\v\irmer-t 15,5 qm Rost- 
fliiche. Normalleistung 10 000 kg Uampf in der Stundo 
von 10 a t  und 325 bis 370 0 C Dam pftemperatur. Vor- 
wiirmer tiber Kessol. lnteressanter Querschnitt einer 
Kesseleinheit. [Techn. Mod. 1913. 1. Febr., S. 95/7.] 

(s. auch Feuerungen.)
Kesselreinigung.

Pontani: K e s s e lr e in ig u n g  d u rc h  S a n d s tr a h l .*  
Nach Angabe hat sich die von Alfred Gutmann, Akt.-Ges. 
in Altona-Ottonsen, gebaute Anlago in der Eisenbahn-

Lokoinotivwcrkstattc F rankfurt a. M. zur Beseiligung 
dos ICessclstoins ausgezeichnet bowiihrt. Die DUse wird 
mechanisch in Schraubenlinien im Abstand von rd. 10 cm 
an der Kessolwand entlang geftihrt. [Zcntralblatt fflr 
Gowerbchygiene 1913, Februar, S. 50/9.]

Kesselventil.
F r Geuorlich: F e rn s te u o rk e s s e lv o n til .*  Steue- 

rung dos H auptventils durch Dampf mittels eines kleinen 
Hilfsvcntils. Eignung gleichzeitig ais llegolventil und aU 
NotschluBvcntil bei Gofahr. Erbauerin Schmidt & Wagner 
in Berlin. [Z. f. Dampfk. u. M. 1913, 14. Fobr., S. 79/80.] 

Paul Koch: U e b e r  D a m p f-  u n d  D ruckfasscr- 
v o rsc h ltis se .*  [Z. f. Dampfk. u. M. 1913, 14. Febr., 
S. 76/8; 21. Fobr., S. 89/91.]

Damplturbinen.
C. Mon teil: R a tc a u - D a m p f tu r b in e  von 10- bis

15 000 KW  d e r  n e u e n  Z o n tra le n  d e r  Compagnie 
p a r is io n n o  do d i s t r ib u t i o n  d , ć lo c tric itó .*  Sehr 
ausftthrlicho Beschreibung. Ausftthrung der Societć gćne- 
ralo dos constructions mecaniqucs (ancions etablissementa 
Garnier ot Fauro-Beaulion, appareils Rateau.) [Techn. 
Mod. 1913, 15. Febr., S. 129/42.]

E in e  n o u c  D a m p f tu r b in e  von Fcrranti. 
Allgemoin gehaltencr Breicht tiber neuo Turbinenaus- 
ftthrung ftir hoho Uoberhitzung am Anfang und in den 
Zwischonstufcn. Dio angektindigten Erfolge bleiben 
abzuwarten. [Z. f. Turb. 1913, 20. Febr., S. 70/7.]

J. P. Chittonden: G ro  13 o D a m p f tu  rbinen.*
Grtindo fOr besseren W irkungsgrad groBer Kinheiten. 
Ausftihrungsformen. [Ir. Coal Tr. Rcv. 1913, 7. Febr,, 
S. 218/20.]

Kondensationsanlagen.
A. E. lx>igh S c a n e s : N e u z o itl ic h o  Konden

s a t io n s a n la g e n .*  Vortrag vor der lnstitution of Mecha- 
nical Enginoors, London, 14. Fobr., 1913. [Enginecring 
1913, 21. Febr., S. 273/80.]

A b n a h m o p r tifu n g  e in e s  K o n d e n sa to r*  ftir 
h o h e s  V ak u u m .*  Kondensator der Wheclcr Condonser
& Enginecring Company in Carberet fur eine 7000-KW* 
Zwoidruekturbine auf dom W erk der Jllinois Steel Com
pany in Chicago. Abnahmeergobnis: Bei rd. 81 600 kg 
Kondensat in der Stundo rd. 95 %  Vakuum bei Kuni- 
wassertemperatur von 23° C. Warmetibergang je 
Ko ndensa torf lacho und °C Tcmperaturgefalle 1430 W k-st* 
[Ir. Ago 1913, 20. Febr., S. 477.] $

K tth lt t irm e  d e r  K r a f t s t a t i o n  in Edinburgh. 
Durch dic Lago fiir erforderlich gehalteno besonder* 
architektnnischo AusbiUlung. [Enginecring 1913,28. l ebr.,
S 287/8.]

Luftfilter.
M. Kiccksco: L u f t f i l te r a n l a g e  f tir  d ic lurbo* 

d y n a m o s  d e s  E le k t r i z i t a t s w c r k e s  d e r Aktien* 
g e s e l l s c h a f t  L a u c h h a in m e r  in  Lauchhainm er. 
Filtcr ftir 102 000 cbm /st von Maschinenfabrik G. A. Schflt* 
in Wurzen i. Ś. Goreinigte Luft wird in Maschinenraum 
gedrtickt zu dessen Entltiftung und tr it t  dann durch (V 
nungon im Boden in den Keller unm ittelbar in den Dyna
mos. Fil ter ohneHolzrahmen. [Z. d. V. d. I. 1913,15. l*e r., 
S. 272/3.]

II. Treitel: E r f a h r u n g e n  m it L u f tf i l tc rn  Jtir 
T u r  b o d y  na  mos.* Einbau und VTorrichtungcn zur > er- 
htitung von Brandgefahr durch Staubfilter. [A. K 
Zeltung 1913, Februar, S. 11/2.]

Gasmaschinen.
Leon Grciner: H o c h o fe n -  u n d  ICoksofen-Ga>- 

m a s c h in e n  in  B e lg ie n . Statistische Atifstellung ti xr 
Anzahl und GroBe der im Betrieb befindlichcn Maschinen- 
In Gasmaschinen unm ittelbar ausgenutzt werden ^  
der verf0gbaren Gichtgase, 20,7 %  der Koksofengas** 
[Rev. univ. 1913, Febr., S. 188/91.]

J Magg: S te u e ru n g s d ia g ra m m  fur  ̂ier" 
ta k tm a s c h in e n .*  Verfahren nach Art der bekannten 
Steuerungsdiagramme (Zeuner, Mtiller, Rbuleaux) u!’ 
Dampfmaschinen. [Z. d. V. d. I. 1913, 15. Febr., S. 203/ -J

ZcitRrhriłitnwrzeichni* nrb*t Abkurzungm nieb* Seite 203 bis 206.
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Dieselmaschinen.
W. Schomburg: L io g o n d o  m o h rz y l in d r ig o  D io- 

sclmaschincn £Qr G ro B b e trio b e .*  Kurze Mitteilung 
ttber yerschiedono im Bau begriffeno Anlagen. [Dinglor 
1913, 15. Febr., S. 107/8.]

Unipolarmaschlnen.
C. 1'rottin: D e r h e u tig o  S ta n d  d o r  U n ip o la r -  

masebino.* [Dingler 1913, 1. Marz, S. 129/32.] 
Elektromotoren.

B. R. Shorcr und E. J . Chenoy: M o to ra r to n  fUr 
H ilfsm aschinon in  H tl t to n w e rk e n . Bctriebskostcn 
uiul Wirkungsgrad von Wechselstrom- bzw. Gleiehstrom- 
anlagen. SchluBfolgerung fiir praktischo AusfUhrungen. 
[Ir. Tr. Rew 1913, 23. Jan ., S. 251/3.]

Dr. L. Binder und Dr. E. D yhr: U o b e r dio 
Kntstchung u n d  U n to rd r t to k u n g  s e lb s to r r o g to r  
Stromo in l)re  lis t rom  - R o ih o n sc h  lu li m aseh in en .*  
[R T . 1913, 20. Febr., S. 197/200; 27. Febr., S. 241/4.] 

Wechselstromleitungen.
Er.-Jllfl. L. Bloch: N a c h to ilo  o in p h a s ig e r  V er- 

legung vou W e c h s e ls tro m le i tu n g e n  in  R o h ren .*  
1’hysikalischo Grundlago Bildung yon Wirbelstromen. 
VorsuchsmiiBigo NachprUfuiig fiir yerschiedono Rohre. 
Encrgicyerlust bis 10 % . Entsprochendo W armeent- 
wicklung und Spannungsabfall. Einphasigo Verlegung 
iu Rohren unbedingt zu yormeideń. [E. T. Z. 1913,
20. Febr., S. 207/9.]

A rb eitsm asch inen .
Hydraulische Akkumulatoren.

A. Ijowis Jenkins: E n tw u r f  l iy d r a u l is c h o r  A k k u 
m ulatoren.* Yerschiedono Arten. Berechnung, Leistung, 

irkungsgrad. Hinwcis auf Massenkrfifto. [Z. f. pr. 
Masch.-B. 1913, 20. Febr., S. 207/71.]

Geblise.
W. Schom burg:N euero S ta h l  w erlts - G asgob liisc .*  

lutcrcssante tabellarische Zusammenstellung. Vergleioh 
mitDampfgcbliisen. [Fórdertcchnik 1913, Febr., S. 38/40.] 

Verladeanlagen.
C. Michenfeldcr: F o r t s c h r i t t e  u n d  B e s tr e b u n g e n  

auf dom G obioto  d o r  F o r d e r to c h n ik  in  H iifen .*  
Kohlenvcrladccinrichtungon. K i p ] r . Schwimmendo 
Kohlenheber. Erzvcrladcschiffe m it weitgehender Kran- 
ausrttstung. Stlickgutumschlag. [Z. d. V. d. I. 1913, 
«• Febr., s. 201/9; 15. Febr., S. 257/63; 1. Mii™, S. 332/8.]

Becherwerk.
C. Michenfeldcr: A u s d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  

liirder- und  L a d e m it to l  f t tr  K oh le .*  Kurzo Mit
teilung uber Bccherwcrko. [Feuerungstcchnik 1913,
1. Marz, S. 199/201.]

Greifer.
Xouc G re ife ra u sfU h ru n g .*  Kurze Mitteilung 

ubor Zweisoitgreifer ftlrschwero Stoffo der Browning Engi- 
Mering Company, Cleyclaml. [Ir. Age 1913, 0. Febr., 

377.]
StraBen-GliterzUge.

W. A. Th. Muller: S tra B e n -G tt te rz ilg e .*  Maschi- 
nenwagen mit elektrischer Zentrale. Einhoitsdrchgostello 
"iii Antrieb durch Elektromotor. Nachweis des Vcr- 
“'cmlungsgcbietes. Ergebnisso von Versuchsbctrioben und 
•fahrten. [Glaser 1913, 15. Jan ., S. 21/5; 1. Febr., S. 41/5; 
15. Febr., S. 01/5.]

Werkzeugmaschinen.
Stuart Dean: A u sw a h l d o r r ic h t ig o n  W e rk z c u g -  

maschincn. Vorteile der Schleif- und Frasmaschinen. 
ŁinflnB der Kigonschaften des zu bearboitcnden Materials 
auf dio Arbcitsmcngo. [Ir. Age 1913, 23. Jan ., S. 246/7.] 

Hobelmaschinen.
Charles Fair: U in s to u o rb a ro  M o to rc n  fUr d en  

Antriob yon H o b o lin a sc h in e n .*  Vergleich unmittel- 
'aren Umkehrantricbcs m it dem durch Riemcn oder 
pueumatucho Kupplungen. Uebcrlegenheit des Umkehr- 
antriebes gezcigt in Schaubildern. [Z. f. pr. Masch.-B. 
*913, 12. Febr., S. 204/7.]

Schleifmaschinen.
F. Niekel: F la c h o n s e h lo ifm a s o h in o  m it  a en k - 

r o c l i te r  S c h lo if s p in d o l  uird  o le k tr is c h o m  A n- 
t r io b  von  J . E. R e in o c k o r , C h em n itz .*  [W.-Techn, 
1913, 15. Fobr., S. 99/105.]

N euo  S o h lo if- u n d  P o lio rm a sc liin o n .*  Kon- 
struktion dor Gardner Machino Company, Beloit. AuCor 
Kugollagerung nichts Bomerkenswcrtcs. [Ir. Ago 1913, 
30. Jan ., S. 302.]

Kreissiigen.
E in o  h o r iz o n ta lo  r a s c h la u f e n d e  K ro issiigo .*  

Ausfdhrung yon Messrs. Clifton & Waddell in Johnstono 
bei Glasgow fiir schwere Triiger. B la tt 1067 mm Durch
messer. Riemonantrieb yon 100-PS-Motor, dor auf 
SchlittcnfOhrung hydraulisch mitbowegt wird. [Ir. Coal 
Tr. Rov. 1913, 21. Febr., S. 296. ]

Blechbearbeltungsmasehinen.
W. Loof: N o u e ru n g o n  im  B lo c h b c a rb e i tu n g s -  

m a s c h in e n b a u e .*  AusfUhrungen der WilholmshUtte, 
Akt.-Ges., in Saalfold/Saale. Ausbildung des Mcsser- 
sitzes bei Schercn. Abstrcifer boi Stanzcn. [Z. f. Werkz.,
25. Febr., S. 209/12.]

Presscn.
Z ic h p ro sso  u n d  B ie g e p re s so  v o n  jo  8000 t  

D r u c k k r a f t  in  S ta h lg u C .*  AusgefUhrt boi Schneider
& Cio. Angabo der Hauptabmessungcn von Einzolteilen 
und der Gewichte, roh m it ycrlorenem Kopf und fertig 
bcarbeitet. [Techn. Mod. 1913, 1. Febr., S. 109.] 

Lochstanzen.
W. T. Sears: L o e h s ta n z o  m it  o lo k tr i s c h e r  

A u s lo su n g .*  Im Betriob bei der Eisenkonstruktions. 
abtcilung der Pcnnsylyania Steel Co. in Steelton. Durch- 
schnittsleistung nach Angabo 500 Locher/st in groBo 
Blechtafeln m it tmregulmuBigor Teilung. Niiherc Bo- 
schreibung dor Vorriclitung. [Z. f. pr. Masch.-B. 1913, 
5. Fobr., S. 174/5.]

W erkseinrichtungen.
Eisenbetonbau.

Fr. Bock: B o fo s t ig u n g  yon  M a se h in e n  in  
B e to n .*  Bearbeitungsfiihigkcit yon Beton. Besondero 
MaBnahmon bei Eisenbotonbauton fUr Works tatten , 
[W.-Tcchn. 1913, 1. Fobr., S. 95/7.]

®r.'3"fl. E. Probst: D ie  R o s tg o f a h r  bo i E isen *  
b o to n b a u to n . Es wird dio W irkung von leicht an- 
gerostotem Eisen bei ELsenljetonbauton und dio Eiń- 
wirkung des elektrischen Stromos auf dio Eiscneinlagen 
besprochon. [Zcntralbl. d. Bauy. 1913, 8. Febr., S. 87.] 

Erzyerladung.
E r z y e r la d u n g  in E is e n  u n d  B e to n . 200 Taschen 

aus Eiscnblech, m it senkrechten, geraden Zwischen- und 
halbzylindrischen AuBenwiinden. Boden sattelfórmig 
in Eisenbeton m it 15 in langen, yerjUngt trogformigen, 
im Glcichgewicht atifklappbarcn Ycrladerinnen. Jedo 
Tasclio 10 m tief bei 18 x 4 m Querschnitt. Hochsto 
Leistung der Anlage 10 000 t in 1 st. [Ir. Tr. Rey. 1913,
16 Jan ., S 207/10.]

Wasserenthartungsanlage.
K e n n ie o t t -W a s s c r e n th i i r tu n g s a n  lage.* Dio 

Yorrichtung arboitet nach bekannten Yerfahren mit Zu
satz yon Chcmikalicn. Besehreibung der selbsttatigen 
ZumeByorriehtungen, des Absatzbchiiltcrs und Filters. 
[Engineering 1913, 7. Febr., S. 192/4.]

Talsperrenschieber.
T a ls p e r re n s c h ie b c r .  AusfUhrungen der Firm a 

Bopp & Itcuther in Mannlieim-Waldhof bis zu einer 
lichten Durchgangsweito von 2000 mm und cincm StUck- 
gowiclit von rd. 23 000 kg bei 7 m Gesamthohe. [Z. f. Turb 
1913, 30. Jan ., S. 44/5.]

R o h e isen erzeu g u n g .
Windtrocknung.

Jam es G ayley :D io  G e so h ic h te  d e r  W in d t r o c k 
n u n g . Der Yerfasscr g ib t in seiner Dankrede nach Uober-

Zciłichriltenverzeichnis nebsi Abkiirzungen siehe S tite  203 bis 206.
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reichnng dor Perkin-Medaillo cinon- geschichtlichen Uober- 
blick tibor seino Berechnungon und Vorsucho iiber die 
Trocknung do3 Gobliisowindss fiir Hochofen. [Mot. Chem. 
Eng. 1913, Febr., S. 71/3.]

John  Thompson: A t in o s p h a r is c l ie  F o u c h t ig -  
k o it. Erscheimingsformon, Messung, physiologiseho W ir
kung. [Ir. Coal Tr. Rev. 1913, 14. Febr., S. 2C0/2.]

G ieO erei.
GieBereianlagen und -betrieb.

E in o  k a n a d is o h o  S ta h lg io B e re i.*  Die Dominion 
Steel Castings Co. stellte in Ham ilton, Ont., zwoi Martin- 
iifoii von jo 20 t  und einen Konverter von 2 t  Fassung 
auf, allo drei Oefen fiir Oelfeuerung. [Ir. Tr. Rov. 1913, 
9. Jan . 157/8.]

Josoph Horner: G ie B o re ia n la g c  u n d  E in r i c h 
tu n g . Nr. LV. bis LVIIL* Sandaufboreitungen, Magnet- 
scheider, EinguBtrichtersiigcn, Putztrommeln, Sandstrahl- 
gobliiso, Vereinigung beidcr. [Enginooring 1913, 24. Jan ., 
S. 113/4; 7. Febr., S. 183/0; 21. Febr., S. 252/4;
1. Marz, S. 313/6.]

Georg IC. Hoopor: E r s p a rn is s o  d u rc h  u n u n to r -  
b ro c h e n o n  G io B o ro ib o trio b . Vortoile von Gurt- 
forderorn durch Zeit-, Arboits-, und Raumorsparnisso. 
Untersuchungen iibor dio Voraussotzungen, unter welehen, 
und den Botriobsumfang, von dem ab Gurtforderor w irt
schaftlich sind. [Foundry 1913, Jan ., S. 7 bis 10.]

Modelle.
Josoph Horner: M o d e l lh e r s to l lu n g  f t ir  m aso lii-  

n o n g o fo rm te  Z a h n fa d o r .*  Ausfflhrliche Darlegung 
dor Modoll-, Kern- und Formherstellung ftir Stirn- und 
Kegelriider. Klarę Darstellung und trefflichc, allo Einzel- 
heiten bestens wiedorgebondo Abbildungen. [Foundry 
1913, Jan ., S. 11 bis 15.]

Formsand.
P. K. Nielsen: D a s  S c h lilp o n  u n d  se in o  v c r-  

w a n d to n  E rs c h o in u n g o n  so w ie  d ie  B o sc h a ffe n -  
h e i t  des F o r in in a to r ia ls  in b o z u g  a u f  G a sd u rc h -  
l a s s ig k o i t  u n d  F o s tig k o it .*  (SchluC.) Besehroibung 
verschiedenor Apparato zur Priifung des Formsandso auf 
Gasdurehlassigkeit und eines Apparatos fur ZerreiBver- 
suche an Formsandprobon. Schaubilder tiber dio Gas- 
durchliissigkeit verschiedener Formsandsorten und An- 
gabon tiber dio gtinstigsto Aufbereitung zur Erzielung 
eines gasdurchliissigcn Sandes. [GieB. Zg. 1913, 15. Fobr., 
S. 109/12 und 1. Marz, S 141/3 1 

Formerei.
Sidney G. Sm ith: F o rm o ro i  e in e s  s te h e n d e n  

F la n s c h r o h r e s  m it  zw ei A bzw oigon .*  Lohm- 
lohrenarbcit. Geniauertor Mantel, Kern tibor senkrechter 
Spindcl gemauert und gedrcht. Abzweigformen bestohon 
aus Lohmzylindern, Abzweigkemo aus Mauerwerk und 
Eisonplattcn. [Foundry Tr. J . 1913, Febr., S. 85/8.]

F. Napier: F o rm e re i  von  T ro p p o n s tu fe n .*  
Anordnung zweier Modello auf der Form platto m it nur 
einem zwischen den Modellen liegenden Einlaufe nach 
Art des Klischeeverfahrens. [Foundry 1913, Jan ., S. 10.] 

F o rm o ro i v o n  M o to rz y lin d o rn  f i ir  K r a f t -  
w ag en  .* Besehroibung der GieBeroi der Campboll W yant 
und Cannon Co. in Muskegon, 51., V. St. v. A., insbesondere 
der Einrichtung zur Herstellung der Zylinderfornien 
auf Durehziehmaschinon, der Lohren zum Einsetzen 
der Kemo, der Behandlung der Mantclkerno und der 
GieBanordnung. [Foundry, 1913, Jan . S. 1/6],

Sidney G. Sm ith: F o rm o ro i o b o n  u n d  u n te n  
g e so h lo sso n o r  K o llo rg a n g la u fo r .*  Lohmloliren- 
arbeit. Mantel ais Dauerform in Kasten gemauert. Eigen- 
artiges, ringformiges HerdguBkerneisen. Sehr zweck- 
miiBigos Arbeitsverfahren. [Foundry Tr. J . 1913, Fobr.,
S. 102/3.]

Chas A. O tto: F o rm o re i  o in es  g ro B en  K e sso ls  
m it  S e i to n s tu tz e n  m it to ls  L o h re n  in  Lohm .* 
Anordnung und Ausfiihrung dor Lehren. Dreiteilige Forui 
m it aufgohiingtom Kern. Aufbau und Zusammensetzung 
der Form. [Foundry Tr. J .  1913, Jan ., S. 30/1.]

Sidney G. Sm ith: F o rm o ro i e inos Zylindcr- 
k o p fo s  in  L ohm .* Zweiteilige Form, Unterteil in 
Form kasten aufgemauert, Obortoil gestampft. Gemauerter 
Kern m it Tragplatto ru h t auf Stdtzkldtzen. [Foundry 
Tr. J . 1913, Jan ., S. 45/fi.]

Formmaschinen.
F o rm m a s c h in o . Emo RUttolformmasehine, wolcho 

ungcniigendo Vordichtung untor hintcrschnittonon Form- 
teilon vermoidon will.- Verschiedeno Ausfiihrungen sehen 
zu diesom Zwocke zwischen Formkastcntriiger und fest- 
stehonder R tlttolvorriehtung verschiedeno Anprallnasen 
vor, dio dem bei jodom RtittelstoB senkrecht herab- 
fallonden Kastentriiger einen ZusatzstoB in wagercchter 
oder tangentialer oder wechselnder Richtung ertcilen 
(Patont). [Mot.-Techn. 1913, 8. Marz, S. 78/9.] 

Schmelzen und GieBen.
C. II. vom B aur: E le k t r i s c h e r  O fen ftir GnB- 

s ta h lo rz e u g u n g .*  Der ersto Roechling-Rodonhauser- 
Ofen in Amerika, aufgostellt boi dor Crueible Steel Casting 
Co., L ansdow o, Pa., Fassung 2 t, Kraftverbrauch je t 
844 lCWst. [Ir. Tr. Rov. 1913, 9 Jan ., S. 153/6.] 

GrauguB.
J. J . Porter: F o in k o rn ig o r  u n d  doch  woicher 

G rau g u B . Dor Verfasser berichtct uber Untersuchungen 
Ubor Gewinnung feinkórnigen woiehen Graugusses. Guto 
Ergebnisso hiingen ab von der cbomisohen Zusammen- 
satzung, insbosondoro vom Silizium-, Schwefol- und 
Mangangehalto, vom Zusatz von Stahlspiinen oder von 
IjCgierungsmittebi wio T itan  odor Vanadium, von <lcr 
mehr odor woniger boschlounigten Abktihlung, von der 
E inrichtung des lCupolofons und der Art seines Bctriebes 
und schliofllicli von der A rt dor Bearbeitung. Eingehende 
Erortorung der einzelnen Momente. [Foundry Tr. J. 1913, 
Jan ., S. 37/8.]

SonderguB.
I i a l b s t a h l  (S o m i-S to o l) . Angaben Ober Art und 

Mengo dos Zuschlages von Stahlspiinen zu GuBeisen 
zur Erzielung hochwertigcr Abgfisse. [Foundry Tr. J., 
Jan ., 1913, S. 20/27.]

StahlformguB.
E. F. Cruo: S ta h lg u B  o h n o  M angan.* W8 

Charge wurdo in gowohnlichor Woise, nur ohno Mangan- 
zusatz ausgefiihrt. Das Motali ist gesund und frei yon 
Gasblasen oder eingeschlossenen Gason. Ergebnisso 
physikalischer und milcroskopischer Untersuchungen. 
[Ir. Age 1913, 27. Fobr., S. 527/8.]

Lóhnung.
G. A. W. G re g g :P ra m io n ló h n u n g  in e in o r Stahl- 

gioB oroi. Boricht tibor rascho erfolgreicho Einflihrung 
in der GuBputzoroi tro tz  sohr z u s a in m c n g o w U rfe l te r  
fromdsprachlicher Arbeitorschaft und trotz grSBten W ech- 
sols in der Herstellung verschiedenartigster GuBvfaren. 
[Eng. M a g .  1913, F o b r . ' ,  S. 776/8.]

Hrzeugung d es  seh m ied b aren  Eisens.
FluBeisen.

G. Auchy: D ie  n iio h s to  V o rb o sse ru n g  in der 
S ta h lo rz e u g u n g . Dio ehomischo Analyso wird bei der 
Bowertung des Stahles oft iiberschatzt. Vorschlag. den 
Stahl durch liingcres ruhigos Abstohenlasscn in einem 
basisch ausgofiittorten Beluilter zwceks Abscheidung v;':l 
foston und gasfórmigon Vcrunreinigungen zu verbcssern, 
dio Heizung soli hierbei durch Łichtbogcn von oben aus 
erfolgen. [fr. Ago 1913, 23. Jan ., S. 239/40.] 

Tltanzusatz.
F e r r o t i t a n - Z u s i i tz e  zu m  S ta h l.  Dio Titan 

Alloy Mfg. Co. gibt folgendo Vorschrifton fiir dio Behan - 
lung von M artinstahl mit 0,3 %  und mehr Kohlensto 
an. RUckkohlungs- und Dexoxydationsmittel, mit Aus- 
nalimo von Ferrosilizium und T itan, sind vor dem A 
stich in den Ofen zu bringen, Ferrosilizium nach Begmo 
dos Abstichs in dio Pfanne, Ferrotitan, wenn dio 1’fanne 
boreits ein Viortel voll ist; dann soli der Stahl acht Minuten 
in dor Pfanno stehen. 5Ian soli 0,1 %  motallischcs l 1**1!1 
rerwenden, und dor Siliziumgehalt in den Sehienen so

Ztiurhrittcnrerzcichnis ntbst Aikurzunoen siche Seite 203 bis 206.
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auf 0,08 bis 0,10%  gohalton werdon. Boiin Bessemer- 
rcrfahren T o rfilh rt m an iihniich, man liiBt wenigstcng 
drei Minuten in der Pfanno abstehon. [Ir. Ago 1913,
6. Febr., S. 400-1

Siemens-Martln-Verfahren.
Der u n z e r s to rb a re  B la i r k o p f  f i ir  S io m o n s- 

Martin-Oofon.* Beschreibung des bekunnton Blair- 
kopfes und seiner Vortoilo (vgl. St. u. E. 1908, 29. Jan ., 
S. 171; 1910, 12. Jan.,. S. 09). [Ir. Coal T r .R o v . 1913,
21. Febr., S. 290/1.]

Schienenstahl.
H. Garn: B e w a h ru n g  v o rso h lo iB fo s tc r  S c liie -  

nen.* Vergleichendo Betriebsversucho auf einem Leipziger 
Bahńhof mit gowohnlioKen Schienen aus Bessomorstahl 
von 00 kg/qmm Festigkeit m it sogenannton rorsehleiBfeston 
Schienon aus Thoruasstahl von 70 kg/qmm Festigkeit zoig- 
ten, daB namontlich dio soitliche Abnutzung der Kopfo dor 
gśjjpimliohon Schionen erheblich groBor ist ais dio dor 
TerscUloiBfeston. Dor Proisunterschicd zwisohon den bo- 
nutzten TorschloiBfoston Schienen (Profil 15) und don 
gewohnlichen (Profil 8) betriigt 08 .(tjl. [Organ 1913, 
15. Jan., Ś. 32/4.]

Verarbeitung des  schm ied b aren  E isens .
Walzenzugmaschlnen.

B ozoichnung von  W a lz e n z u g -U in k o h rd a m p f-  
maschinen n a ch  d e r  Z y lin d o rg rS B e . Angabo dor 
Leistung in PS oft miBrerstiindlich. [Ir. Tr. Rcv. 1913,
30. Jan., S. 307.]

Bandeisenwalzwerk.
Nouos B a n d o iso n w a lz w o rk  in  W c s t-B ro m -  

wich. Ganz kurzo Mitteilung iiber diese Neuanlage auf 
den Abion-Ironworks. Bandeison von 47 bis 159 mm 
Breite. Vorgerilst m it Soiltriob, Fertiggerust unmittol- 
bar von Dampfmaschiae angetrioben. Gaswarmofon, 
Regcncratoron fUr Luft. Bozug von Knflppeln durch 
Balin. [Engineer 1913, 14. Febr., S. 183.] 

Feineisenwalzwerk.
Neue W alze n s tra B o  a u f  don  M o th o rw o ll  I r o n  

Works. Ganz kurzo Mitteilung Ubor cino elektrisch ange- 
triebeno 2ó4er FeinstraBo. [Ir. Coal Tr. Rov. 1913,
28. Febr., S. 320.]

SshienenstoB.
K. Skibiński: U obor S c h io n o n s to B -V e rb in d u n -  

gen.* [Organ 1913, 15. Jan ., S. 27/31; 1. Febr., S. 47/15; 
15. Fobr., S. 05/9.]

Unterlagsplatten.
V croin ig te  U n to r l a g p la t t e  u n d  S tU tz k n ag g e .*  

PreBstilok aus Bloch. Bewiihrt bei der Chicago Junction 
Railway. [Ilailway Ago Gazotto 1913, 24. Jan ., S. 170.] 

Trager.
0. ltiw isch: G ra p h is e h o  B e s t im m u n g  des 

W id e rs ta n d sm o m o n to s  u n d  dos P r o f i l s  fOr 
«i8orno T ra g e r  b e i v e r s c h ie d o n a r t ig o n  B e- 
lastungen u n d  B o fo s tig u n g e n .*  [Pr. Masoh.-Konstr.
1913, 13. Fobr., S. 13/4.]

Rohre.
W estern  P ip o  & S to o i C o m p a n y  in R ich m o n d .*  

Hcrstollung gonioteter Rohre und FormstOcko. Grund- 
riS der Werkstiitton mit Ausrttstung. Ijoistungsfiihigkoit. 
Ur. Ago 1913, 20. Fobr., S. 471/3.]

Drahtseile.
Neues W erk  filr  d io  H e r s te l lu n g  v o n  D r a h t -  

seilen.* Kurzo Beschreibung dor Anlagon dor Macombor 
«  Wbyte Ropo Co. in Kcnosha, Wis. [Ir. Tr. Rot. 1913, 
23. Jan., S. 249/50.]

Seilverbindungen.
Carl Micksch: V o rsp lo iB u n g e n  u n d  m o c h a n i-  

*cho V e rb in d u n g o n  v o n  T ra n s m is s io n s -  u n d  
jo rd erse ilen .*  [Z. f. pr. Maseh.-B. 1913, 12. Fobr., 
S. 200/3.]

Harten.T
Das H iir tc n  von  B le c h o n  d u rc h  B o fo u o n te n  

emer O berflaohc . Nach A. O lry  und P. B o n o t bringt 
MHirten von auBerst woichen FluBoisonblochen duroh

Bcfeuchten oder Besprengon einer (lor Oberfliichen bessero 
Ergebnisso zutago ais das Hiirten durch Eintauchen. 
[Ir. Ago 1913, 20. Febr., S. 485.]

SchweiBen.
(s. auoh Ccschichtliches, Aluminothermie.)

Eigenschaften des  E isens.
Rosten.

Goorg Pfleidorer: D a s  R o s to n  des E iso n s  u n d  
so in o  V o rh tt tu n g  d u rc h  A n s tr ic li .  Liebroieh und 
Spitzor fanden, daB Eison untor Schutzanstrichen um so 
loichtor rostot, jo oftor diesor aufgetragen ist. Vcrfasser 
erliiutort sohr oingehend dio oloktrolytischo Thooiie dor 
Rostbildung, don Uobergang der Osydato in dio Oxyd- 
form, don Yorbloib dos Wassorstoffs und den bcgllnstigen- 
don EinfluB der Kohlensiiuro. Auf Grund dieser Theorio 
mliBton Alkalilosungen rostverhindernd wirkon, in der 
Praxis aber sind derartige Anstriehe schwer herzustellon. 
Liebreich (D. R. P. Nr. 203 957) soli cs jetz t gelungon sein, 
eino Schutzfarbo herzustellon, die erst beim H inzutritt 
von Feuehtigkoit Alkali entwiekelt. [Z. d. V. d. I. 1913,
8. Febr., S. 221.]

Allotropie.
Carl Bencdieks: U e b e r  d io  Al lo t  ro p  i o d e s  E isen s .*  

(SchluB.) [Tek. T. 1913, 20. Febr., S. 22/0.]
Magnetische Eigenschaften.

E. Gumlicli und W. Rogowski, Dr. J . Epstoin: D io 
m a g n e tis c h o  P r i i fu n g  v o n  E is e n b lo c h . SchluB- 
diskussion Ober den Gebrauchswert der von don Bo- 
teiligten vorgeschlagenon Apparate. (Vgl. St. u. E. 1911,
15. Juni, S. 981; 9. Nov„ S. 1857; 23. No?., S. 1939;
1912, 25. April, S. 711; 30. Mai, S. 922.) [E. T. Z. 1913, 
0. Febr., S. 140/7.]

Metalle und L eg ieru ngen .
Legierungen.

A u to m o b ilb ro n z o n . Dio Now York Society of 
Automobile Engineers hat folgondo Vorschriften fOr 
Bronzcn festgesotzt. H artbronze: 87 bis 8 8 %  Kupfor,
9,5 bis 10,5%  Zinn und 1,5 bis 2,5 %  Zink; sio stim m t 
mit dor U.-S. Regierungs-Bronzo G Oberein, ha t 24,60 kg 
Festigkeit, ist bosonders fur Beanspruchung bei groBom 
Druck und hohen Umlaufszahlon geeignet. Dio Gotriobo- 
Bronze ha t 88 bis 8 9 %  Kupfor, 11 bis 12%  Zinn und 
0,15 bis 0,30 %  Phosphor; sio dient fflr schwer bean- 
spruchto Getriebe. [Ir. Ago 1913, 13. Febr., S. 434.]

Betr iebstiberwachung.
Selbstkosten.

Henry R. T outic: L c its i i tz o  z u r  B e re c h n u n g  
d o r S e lb s tk o s te n .  [Ir. Ago 1913, 23. Jan ., S. 282/5.]

Feuerungen.
Otto Spronger: F o r t s c h r i t t o  a u f  dom  G o b io te  

d e r  R e g e lu n g  u n d  M essu n g  in  F c u o ru n g s -  u n d  
H o iz a n la g e n .*  Entsprechond ilirer Eigenschaft ais 
Viorteljahrsborieht befaBt sich dio Arbeit weniger mit 
botriebsmiiBig gebrauehten Vorrichtungen ais Idecn und 
ErstausfOhnmgen nach Patontcn. [Feuerungstcchnik
1913, 15. Febr., S. 183/6.]

Pyrometer.
B. Thicmo: D e r  p r a k t i s c h o  B e tr ie b  e le k t r i s c h e r  

T o m p o ra tu rm e B a n la g e n .*  Besprechung der prak- 
tischen elektrisehen TemporaturmeBanlagon bczUglich 
ihrer Sicherheit in don Angaben und ihrer Fchlerąuellen. 
[Fouerungstechnik 1913, 15. Febr., S. 179/81.]

Pau. D. Footo: B e m e rk u n g  O ber d ie  E ic h u n g  
o p t is e h e r  P y ro m e te r .*  AusfOhrung und Versuchs- 
anordnung. [Met. Chem. Eng. 1913, Februar, S. 97/8.]

E in  n e u o r  T o m p e r a tu r - R o g is t r ie r a p p a r a t .*  
Der Apparat ist von der Leeds & N orthrup Company, 
Philadelphia, gebaut, ist auf 0,05 0 C empfindlich und 
ha t sich ais vollkommon erwieson. Der ganzo Mcchanis- 
mus liegt frei. Der Apparat kann sowohl fOr W iderstands- 
therm om eter wio fOr Therraoelemento verwendot werden. 
[Met. Chem. Eng. 1913, Februar, S. 110.]
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F. Henning: D a s  G a s th e rm o m e to r  a is  G ru n d -  
lag o  fu r  d ie  M essu n g  h o h e r  T e m p e r a tu r e n .  Ge
naue und grundlegende Messungen m it dom Gaathormo- 
metcr sind bishor bis 1600° G ausgefuhrt wordcn. [Z. f. 
Elektroch. 1913, 15. Fobr., S. 185 

Indikatoren.
L a n z a - V o r r ie h tu n g  fflr  f o r t la u f e n d o  o ffen e  

D ia g ra m m e  v o n  In d ik a to r e n .*  Zwangliiufiger An
trieb der Trommel m it Hilfe zweier Frcilaufrollen. Vor- 
riehtung zur Einzeichnung der Totpunkto. Starrer An
trieb von Maschine. (Indikator fUr offene Diagrammo 
vgl. St. u. E. 1910, 21. Sept., S. 1621.) [Engineering 1913,
28. Febr., S. 305/6.]

Jam es G. Stew art: I n d ik a to r e n .*  (Vgl. St. u. E. 
1913,27. Febr., S. 371.) [Engineer 1913,31. Jan ., S. 131/2.] 

OelrUckstande.
Dr. H. Schlflter: U e b e r  B i ld u n g  v o n  O o lriick - 

s t i in d e n  in  Z y lin d e rn  u n d  L a g o rn  von  D a n ip f-  
u n d  K r a f tm a s c h in e n .*  Hinweis, daB an der Rttck- 
standbildung nicht nur mangelhaftos Oel Bchuld sein 
kann, sondern auch Vorunroinigungon durch schlcchtcn 
Zustand der Maschinenteile. [Chem.-Zg. 1913, 20. Febr., 
S. 221/3.]

M e ch a n isch e  Materialprufung.
Elastizitatsgrenze.

Bernh. Kirseh: U o b o r d ie  G re n ze  v o llk o m m e n e r  
E l a s t i z i t i i t  u n d  d a s  H o o k e sc h e  G ese tz . Hinweis 
auf die yerschiedonartige Dcfinition der Elastizitatsgrenze. 
Nach deni BeschluB des Internationalen Matcrialpriifungs- 
kongresses zu Briissel gilt ais Elastizitatsgrenze diejenigo 
Belastung, die eino hleibende Formiinderung des Probc- 
korpers yon 0,001 %  im entlastoten Zustand bcwirkt. 
Vorfasscr hiilt diesen W ert fiir zu gering und schliigt den 
W ert 0,01 %  vor. Bemerkt sei, daB die MatcrialVorschrif- 
ten der deutschen Kriegsmarinc den W ert 0,2 %  zugrunde 
legen. [Z. d. Oest. I. u. A. 1913, 7. Fobr., S. 81/3.] 

Ermtldungserscheinungen.
P. Ludwik: U rs p r u n g a f e s t ig k o i t  u n d  s t a t i s c h o  

F e s t ig k o i t ,  e in e  S tu d ie  U ber E rm f ld u n g s e rs c h e i-  
n u n g o n .*  Hinweis darauf, daB an dem gleichen Materiał 
bei dem Ublichen ZerreiBversuch eine groBere ZerreiB- 
festigkeit erhalten wird ais bei einem ZerreiBversuch m it 
nur sehr langsam gesteigerter Belastung. Die in letz terem 
Fali erreichto ZerreiBfestigkeit bezeichnet Verfasser ais 
„statische ZerreiBfestigkeit". Auf Grund theoretischer 
Erwiigungen glaubt Verfasser, daB bei Dauerversuchcn 
m it weohselnder Belastung der Bruch stots dann c in tritt, 
wenn dio groBte Spannung bei dem Dauerversuch die 
statische ZerreiBfestigkeit ilberschreitet. [Z. d. V. d. I.
1913, 8. Febr., S. 209/13.]

Schienen.
P. H. Dudley: P rU fu n g  v o n  E is o n b a h n s c h ie n e n  

a u f  Z iih ig k e it.*  Yerfasscr empfiehlt, bei Schlagver- 
suchen auf den Proben durch Kornermarken eino bestimmte 
MeBlange abzugrenzen und dio Dehnung der Schienen 
m it Hilfe eines biegsamcn MaBstabes zu niessen. [ir . Ago 
1013, 27. Febr., S. 539/41.]

R obert W. H u n t: T r o tz  g lo ic h e r  L ie fe ru n g s -  
b o d in g u n g e n  v e r s c h ie d e n a r t ig o  S c h ie n e n . Zwei 
Werke stelltcn dio gleicho Schiencnsorte naeh den gleichen 
Liefemngsbedingungen her. Dio Schienen beider Werko 
hatten  annahem d die gleiche chemischo Zusammen
setzung, waren aber in ihrer Gttte sehr verschioden. Dio 
Ursache hierfUr kann nur in der Terschicdenartigen Warme- 
behandlung des Materials liegen, dio eingehend unter
sucht wird. [Ir. Age 1913, 27. Fobr., S. 544/5.] 

Radreifen.
B e tr ie b s v e r s u e h e  in i t  R a d r e i f e n  a u s  C h ro m - 

V a n a d iu m s ta h l .  Mehrjahrige vergleichende Vorsuche 
der Vandalia Railroad Co. ergaben eino zweieinhalbmal 
geringere Abnutzung der Chrom vanadium stahlrjifen gegen- 
liber gewohnlichen Reifen. Angaben tiber die Warme- 
behandlung des Chrom-Vanadiumstahles. Chemische Zu

sammensetzung : Kohlenstoff 0,56 bis 0,65 % , Mangat> 
0,60 bis 0,85 % , Chrom 0,90 bis 1,20 % , Vanadium 0,18- 
bis 0,24 %. [Ir. Ago 1913, 20. Febr., S. 485.]

Draht.
(s. auch Geschichtliches.)

M etallographie.
Zementit.

Otto Ruff und Ewald Gersten: U eb o r das Triferro* 
k a r b id  (Z o m o n tit)  Fe3C. Jermilow ist bei der Be* 
rechnung der Bildungswiirme des Eiscnkarbids zu etwas 
anderen Zahlen gekommen ala dio Verfasscr. Es wurdfr 
deshalb dio von Lo Chatolier zu 25,7 Kai. gefundeno Oxy- 
dationswarmo des Fe O zu 1/3 Fe3 0 4 neu bestimmt und 
zu 28,6 1,8 Kai. gefunden. Es berechnot sich dann
weiter dio molekulare Bildungswiirme von Fe30 4 zu 
267,1 -± 0,2 Kai., von Fe O zu 60,4 i  1,8 Kai. und von 
Fe3 C aus a-Eison und Graphit zu — 15,3 —f- 0,2 Kai. 
[Ber. d. Chem.-Ges. 1913, 22. Febr., S. 394.]

C h e m is c h e  Materialprufung.
Probenahme.

Benodict Crowell: V e r fa h re n  z u r  Probenahm e 
boi d e n  E is o n g ru b e n  am  O b ero n  See. Angaben iiber 
dic Probenahme aus Erztaschcn, Wagon- und Schiffs- 
ladungcn. Beschreibung ciner Normalniethodo der rrobe- 
nahme, wie sie bei Schiffsladungen in den unteren Scc- 
hiifcn durchgefuhrt wird. [Proc. Lake Superior Min. Inst. 
1912, Bd. X V II, S. 76/93; auszugswei.se Ir. Tr. Rcv. 1912,
26. Dez., S. 1215/7.]

Chemische Apparate.
E le k t r i s c h  zu h e iz e n d e  T rocken seh ran k e . 

Die Regolung der Tem peratur erfolgt durch einen zu- 
verlassigcn Automaten. [Chem.-Zg. 1913,13. Febr., S. 197.]

A. Gwiggner: G a s - A s p i r a to r  m it M isoh vorrich» 
tu n g .*  [Fouerungstechnik 1913, 1. Febr., S. 163/4.]

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

F. J . Metzger und L. E. Marrs: D ie  maBanaly- 
t i s e h e  B e s t im m u n g  d es M an g an s in  Gosteinen, 
S e h la c k e n ,  E rz e n  u n d  S p ie g e lo iso n . Genaue An
gaben Uber das schon frflher (St. u. E. 1911, 29. Junv 
S. 1062) beschriobeno Verfahren der Umsetzung von Jlan- 
ganosalzen und Perm anganat bei Anwesenheit von FluB- 
siiure. [J . Ind. Eng. Chem. 1913, Februar, S. 125/6.]

Phosphor.
E. W. Hagniaier: D io  B e s t im m u n g  v o u Phosphor 

in Y a n a d iu m s ti ih le n .*  Nach Losen in Konigswasser 
und Abschoiden der Kieselsaure wird dio Losung durch 
schwefelige Sauro reduziert und m it 5 ceni 90 prozentiger 
Essigsiiure und 10 ccm gesattigter Cerchloridlosung vcr- 
setzt. Bei tropfenweisem Zusatz von Ammoniak und Łr- 
hitzen fallt Cerphosphat aus, das man in Salpctersaure 
lost, um den Phosphor duroh Molybdiinlósung endgliltig 
zu fallen. [Met. Chem. Eng. 1913, Januar, S. 28/9.]

Dr. W. Simmermaeher: Z u r B es tim m u n g  <ier
z i t r o n e n s i i u r e l o s l i c h e n  P h o s p h o r s a u r e i n T h o m a s -

m eh len . Bemerkungen z u  d e m  von P o p p  em pfoh lenen  
V e r f a h r e n  d e r  d i r e k to n  P h o s p h o r s i iu r e b e s t in im u n g  ( ''g  •
St. u. E. 1912, 31. Okt., S. 1845.) [Chem.-Zg. 1913,4. Febr.,
S. 145/6.]

Sauerstoff.
McMillen: B e s t im m u n g  v o n  S a u e r s to f f  in Eis«n 

u n d  S ta h l.*  Durchfuhrung des bekannten L e d e b u r s c h e a  
Verfahrens bei Anwendung eines elektrischen Ofens zum 
Gltthen dor Probe. [Ir. Ago 1913, 30. Jan ., S. 30S;.- 
J . Ind. Eng. Chem. 1913, Februar, S. 123/5.]

Gase.
A m e r ik a n is e h o  U n te r s u c h u n g e n  iib e r K alori- 

m e trie .*  Vergleichcndo Bestimmungen m it verscnied® 
nen Kalorim etcm  (von Junkers, American Metcr W r 
Doherty, Parr, Sarco). [J . Gas Lightg. 1913, 18. Febr.,
S. 459/62; 25. Febr., S. 548/50.]

Ziitechrtftenverzeichnia nebsl Abkiirzungen siehe Seite 203 bis 206.
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Statistisches.
Ungarns Bergbau- und Huttenerzeugnisse im Jahre 1911.*

Mengo und W ert der hauptsiiehlichsten Erzcugnisso 
des ungarischen Bergbaues und HUttenbetricbos stellten 
sich im Jahro 1011, verglichcn m it den Ergebnisscn des 
Yorhergchenden Jahres, wio folgt:

Gegenstand
1911 1910

W e rt

t in K ro n en t in K ronen

G o ld ....................... 3,19 10 469 168 3,04 9 960 258
Sil ber....................... 10,51 910 759 12,55 1 078 930
Kupfer . . . . 207,90 285 620 213,46 279 607
Biel . - . . . 1 583,OS 501 862 2 64«,81 841 279
Eisenkies . . . 90754,50 986 664 92 532,35 921 531
Braunstcin . . . 14 755,10 156 715 13 269,90 160 509
Steinkohle . . . 1 023 129,30 12 066 217 1 085 132,00 13 857 781
Braunkohle . . • 7 997 451 40 75 480 287 7 578 845.90 69 823 173
Brikctts . . . . 118 412,00 2 177 093 108 872,95 2 012 907
K o k s ....................... 145 104.30 4 064 357 156 047,95 4 432 241
Hocłiofen-lloheisen 502 460,00 40 920 755 487 420,41 38 076 534
Gieflerei-Kolieisen 15 990,30 2 927 472 14 635,24 2 909 980

Eisenerzversehiffungen vom Oberen See.
Nach den je tz t yorliegendcn genauen Ermittlungen 

der „Iron  Trado Review“ * beliefen sich dic Eisonerz- 
yerschiffungen vom Oberen Seo auf dem Wasscrwego 
auf 48 194 750 t  gegen 32 644 407 t  im Jahre  1011. Auf 
dem Bahnwege wurden auBerdem im Jah re  1912 noch 
788 417 (i. V. 673 323) t  versandt, so daB sich dio Gesamt- 
ycrladungen auf 48 083 167 (33 317 820) t  stcllcn. Die 
einzelnen Eiscncrzbezirko am Oberen Seo waren an den 
Verschiffungcn in den drei letzten Jahren wie folgt botciligt:

* Nach der „Oesterrcichisehen Zeitschrift ftir Berg- 
uiid Hflttenwcscn“ 1913,15. Marz. —  Vgl. St. u. E. 1012,
4. April, S. 502.

Bezirke 1912
t

l!lll
t

1910
t

M arąuetto . . . . 4 260 545 2 878 446 4 463 010
Menom ince . . . 4 786 823 3 073 753 4 305 542
G o g eb ic ................. 5 076 442 2 644 971 4 384 359
Vermillion . . . . 1 874 501 1 106 353 1 222 428.
M e s a b i ................. 32 560 168 22 447 028 29 668 988
Cuyuna ................. 309 903 140 700 —
Verschiedeno . . . 105 605 117 479 93 148

Zusammen . . . . 48 083 167 33 317 820 44 137 475

1013, 6. Marz, S. 586/9.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom englischen Roheisenmarkte wird uns aus London 

unter dcm 22. Marz 1013 gcschrieben: Im  Laufo dieser 
ttoehe war der Vcrkehr in Clcyeland-W arranteisen 
maBig bclebt, die Tcndenz richtete sich neuerdings scharf 
nach aufwiirts, da dic LcoryerkSufer sich bemtihton, 
ihre Verpflichtungen zu decken. Der Preis fUr Kasso 
wurde bis auf sh 65/— f. d. ton getrieben und er- 
reichte fQr Lieferung in einem Monat sh 65/%  d 
f. d. ton. Gegen Mitte der Wocho erfulir der Markt 
einen maBigen Riickschlag; cr schloB in triiger Hal
tung mit einem reinen Gewinn fiir Kasso yon nahezu 
sh 1/—zu sh 64/6 d. Dio Notierungf tir Abschliisso auf drei 
Monate hat nur leicht bis auf sh 62/2 d (in London) 
angezogen. Eisen ab W erk wird spiirlioh angeboten und 
dOrfte nun zu ungefahr sh 65/— zu haben sein. Eiir ent- 
femte Lieferung werden hier und da Konzcssionen go- 
maeht. GieBercieisen Nr. 1 wird heute zu sh 67/6 d ge- 
halten. Hamatitsorten lautctcn cher fester zu sh 81/6 d 
bis sh 82/— f. d. ton, netto  Kasśe. Dic W arrantlager 
haben sich weiter auf 216 004tons yerringert; darunter 
befinden sich 215 861 tons Nr. 3.

Vom belgischen Eisenmarkte wird uns unter dem 
-I-d. M. geschrioben: Wiihrend der letzten yierzehn Tagc 
"ar noch kem Aufsehwung des Kaufgeschiifts fest- 
zustellen. Die Nachfrage der heimischen Verbrauchcr 
ist etwas stiirker geworden, dagegen wird yon den uber- 
^e ischen Abnehmem anhaltend Zurilekhaltung bc- 
obachtet. Dio Folgo ist, daB sich Arbcitsmangcl boi den 
"erken mehr und mehr bemerkbar m acht und man neucr 
Arbeit sowohl am Inlandsm arkt wie namontlich zur Aus- 
unr in yerstarktem Umfangc nachgcht. Hierbei tr it t  

so"'°hl der W ettbcwerb der inlandischen wie auch der 
auslandischen Werkc stiirker in Erscheinung, und die Prcis- 

gc der nichtsyndizierten Erzcugnisse, hauptsiichlich in 
otabeisen und Blechen, erfuhr hierdurch eine erneuto 

er^hlechtcrung. In  Stabcisen und Blechen wurden, 
j*..*luBstabeiscn fob Seehafen seitens der rheinisch-wcst- 
a ischen Werke in den letzten Tagcn zu 115 bis 116 M 

netto abgeschlossen wurde, auch die belgischcn Notie
rungen entsprechend niedriger gestellt. In  letzter Zeit 
' ̂ rsuchtc man namentlieh Stabcisen am englischen Markt 
a zusetzen, indessen gingen die dortigen Wcrko dazu 

“er, dem allmahlich recht sta rk  werdenden Angebot
x m . „

yon kontinentalem Stabcisen m it niedrigeren Preis- 
stollungen entgogenzutreten. Im  Uebersceyerkchr hat 
sich in den letzten yierzehn Tagcn nur das Geschiift m it 
SOdamcrika halbwegs befriedigend angelassen, wiihrend 
Indien und Japan  eino ausgespracheno Zuriicklialtung 
beobachtcn; China ha t gleichfalls sehr wenig bestellt, 
erteilt indessen auf dio gebuchten Auftrage (was bei den 
japanischen Vcrbrauchern nicht so sehr der Fali ist) noch 
ziemlich regelmiiBig Spezifikationen und tibcrschreibt 
yon Zeit zu Zeit auch neue Auftrage. Am Inlandsm arkt 
wurde wiihrend der letzten Tage wieder erneute Zuruck- 
haltung beobachtet, weil dio Gefahr des allgemeinen 
A r b e i te r a u s s ta n d c s  wegen neucr Diffcronzen zwischen 
der belgischcn Regierung und den Oppositionspartcien 
noch nicht besoitigt ist. Die Marktyerhaltnisso in S tab
cisen und Blechen haben sich abermals yerschlcchtort. 
Der allmiihlioh recht bedoutend gewordene Rtickgang der 
Ausfuhrpreise ftir die beiden Erzeugnissc h a t cs init sich 
gebracht, daB die belgischen Werke bei den neuen Ab- 
schlOsscn zu Preisen arbeiten, dio yom Sclbstkostcnsatz 
nicht mehr weit entfernt sind. Eine gewisse Beunruhigung 
ist deshalb nicht zu yerkennen. Die Stimmung im Aus- 
fiihrgeschiift steht in yollkommenem Gcgensatz zu der 
Vcrfassung der Rohstoffmiirkte. H ier ha t der Abruf 
yon soiner bisherigen Lcbhaftigkcit bislang kaum ver- 
loron. Am R o h e is o n m a rk t  notiert man unveriindert 
fur GieBereiroheisen 91 bis 92 fr, ftir O. M.-Roheisen 86 fr, 
fur Thomasroheisen 89 bis 91 fr und ftir Frischereiroh- 
eisen 85 bis 86 fr f. d. t. Die yerhaltnismiiBig starkę Zu- 
nahme der belgischen Roheisenerzeugung seit Beginn 
des Jahres spiegelt sich in dcm Umstand wider, daB dio 
diesjahrige Einfuhr a u s la n d is c h o n  Rohciscns ftir die 
Monate Januar und Februar einen kleinen Rtickgang 
gegen das Vorjahr a uf Weis t ;  sie betrug namlich 133 764 t  
s ta tt  137 441 t. DaB diese Vcrminderung in der Haupt* 
sache auf dic starkę Zunahmc der eigenen Erzeugung des 
Landcs zurttckzuftihren ist, geht aus der bedeutenden 
Stcigcrung der Einfuhr auslandisehcr E rz e  hervor, 
yon denen im Januar und Februar d. J .  1 230 000 (i. V. 
097 000) t  eingefiihrt wurden. Am H a lb z e u g m a r k t  
hat man sich sehr ausreichend zu den unveranderten 
Inlandsprciscn fiir das zweite Jahresyiertel eingedcckt. 
Der Abruf der englischen Bezieher in belgischem Halb.
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zeng war in letzter Zeit etwas weniger stiirmiseh, und da 
glcichzeitig das Angobot dor Ubrigen auslandischen Her- 
stellor bei don onglischen Werken stiirkor wurdo, erfuhr 
der Ausfuhrprols fiir belgischo Halbzeugplatirien zum 
ersten Małe soit mehr ais Jahresfrist einen loiohten Riick- 
gang um 1 sh aut £  5.8/0 bis 5.10/0 f. d. t  fob Antwcr])en. 
Die Proiso fiir Haibzeugblocko yon 4 "  stohen unvorandert 
auf £  5.0/5, fiir Kniippol ron  3 '' auf £  0-5/0 bis 5.7/0 
und fiir solche von 2" auf £ 5.7/0 bis 5.8/0. Am A lte ia o n - 
m a r k t  ha t der im Monat Februar oingotretone PrcisrUck- 
gang dazu gefilhit, daB dio Werke boi Tiitigung ihrer Friih- 
jahrsabschlUsso ziemlich zuriiokhaltend waren. Dio Hand
ler sinddeshalb in ihrem Angebot abermals zurilckgogangen, 
fUr gowóhnlichen W erkschrott werden je tz t nur 01 bis 
63,50 fr gofordort. Am F e r t ig o i s e n m a r k t  erfreuen sieh 
S c h ie n e n , T r iig e r  u n d  P ro f i lo is e n , dio syndiziert 
sind, fortgosetzt sohr lebhafter Naohfrago. In Tragern hat 
dor llandol nouerdings etwas stiirkor zugogriffon, da bei 
dor miiBigon Preisfostsotzung fiir don Tnlandsyorknuf 
eoitens des belgischen Stahlwerkscomptoirs nicht mit 
einer ErmiiBigung zu rechnon war. Durch die nouen Ab- 
echlusso soli dor Auftragsbestand in Tragorn zurzeit bis 
Endo Jun i d. J . ausreichond sein. In Sohionon wurdo 
de r Auftragsbestand des Vorbandos zu Anfang des Jahros 
auf rd. 250 000 t  angogobon, und in letztor Zeit konnte 
noch eino Reiho groBorcr Abschliisso gotiitigt wordon. 
In isamtliohon nichtsyndiziorton Erzougnisson ist dagogon 
das Geschiift sehr schloppond. Dio jetzigon S ta b e iso n - 
p re iso  von /  5.15/0 bis 5.17/0 fiir FluBstaboison (das 
haufig noch 1 sh niodrigor abgosehlosson wird) und £  5.16/0 
bis 5.18/0 fiir SchwoiBstabeison werdon ais sehr unbo- 
friedigeud bozoichnet. Dor Arboitsmangcl ist noch starker 
in B leclion , wo siimtlicho Sorton abermals mcrklich im 
Preiso heruntorgegangen sind. FluBoiserno Grobblccho 
werden gogonwiirtig zu £  6.8/0 bis 6.10/0, Blocho von 
* /,"  zu £  6.11/0 bis 6.13/0, Blocho von */*»" zu Ł  6-W/O 
bis 6.16/0 und Fuinblecho von */," zu £  6.16/0 bis 6.18/0 
f. d. t  ubgeschlossen; B and o iso n  liegt otwas fo3tor zu 
£  7.0/0 bis 7.2/0. In D ra h t  und D ra h to rz o u g n isso n  
wird fortgesetzt iiber geringon Auftragseingang und un- 
bofriedigendo Proiso geklagt. Dio bolgischen W aggon- 
b a u a n s ta l te n  haben in letztor Zoit mohrero groBero 
Auftriigo erhalten, ii. a. auf 2450 Giitorwagen.

Vom franzósischen Elsenmarkte. — Der Auftrags
eingang in den meist gangbaren Erzeugnissen ist in den 
lotztcn Wochon zeitweiso etwas besser gowesen, ohne indes 
den im Vorjahre gewohnten Umfang auch nur annahernd 
zu erreichen. Die andauernde Proisabschwacliung auf 
dem belgischen Eisonmarkto lmt hier yerstimmend ein- 
gewirkt; man vertagto neue Abschlusse, soweit cs an- 
gangig war. Der VorstoB belgischer Werke itn franzosi- 
sohen Nordbezirk, dio dem Absatz besonders in B le c h e n  
aller Art erncut geharfer nachgingen, trug  dazu bei, daB 
dio Preise dieser Erzougnissó hier ebenfalls unter Druck 
gerieten, denn auch die franzósischen Walzwerko vermogcn 
je tz t wioder merklich rascher zu lioforn. Der ausliindischo 
Wottbowerb h a t sich infolge dor mangelnden Łelstungs- 
fiihigkcit der franzósischen Blecliwalzwerko namentlich 
wahrend des Vorjahres hier rocht fcstgesetzt; die fiir da3 
Vorjahr bereits frUher verzoichneto sta rk  gostiegone Ein- 
fuhrziffer hat das bestatigt, und auch im Januar d. J . 
ist ein weiterer Yorsprung eingetreten; dio B le c h e in -  
f u h r  kam fur diesen Monat auf 2033 (i. V. 1455) t, die 
Zunahme betragt somit 39’/^ % . Die Mehrzalil der Werko 
im franzósischen Nordon und Osten bchauptet zwar noch 
die bisherige Preisgrundlago, wo aber N euarbeit notwendig 
ist, stelit man den Preis fUr Grobblccho von 3 mm jetz t 
auf 220 bis 230 fr; auch im oberen Marnebezirlc, der sonst 
m it dcm Pariscr Markto gleieh notierte, ist man letzthin 
auf 230 bis 240 fr zurilckgegangen. Dio PreiseinbuBen 
WUrden ohne Zweifel allgeineiner sein, wenn fiir den Schiff- 
bau und Eisenbahnbedarf iu letzter Zoit nicht noch mancho 
Neuarbeit hereingekommeń wiiro. Auf dem S ta b o is e n -  
wio im allgemeinen auf dem H a n d e ls e is c n m a r k te  
liegen dio Yerhiiltnisse Shnlich. Dio fUr eine Reiho von

Monaten gut besetzten Worko zeigen keino Neigung, durch 
Preisopfer neuen Bedarf hervorzulocken, wahrend an 
anderon Stellen 5 bis 10 fr f. d. t  unter den sonst gcltcnden 
Satz.cn anzukommen ist. Im  N o rd b e z irk  ist der Wott
bowerb der heimisehen und auch auslandischer Werke 
yorhiiltnismiiBig mehr zu vorspiiren. Noues Geschiift ist 
nur in geringem Umfango hereingokommen. SchwciB- 
s ta b o is o n  war zu 185 bis 190 fr f. d. t  angeboten; FluB- 
s ta b c is e n  zu 180 bis 185 fr, das smd durehschnittlich
5 fr woniger ais Anfang dieses Monats. S p ez ia lso rten  
vcrmochton sich meist besser auf 200 bis 210 fr zu be- 
haupton. Im  M o u rth o - u n d  M o se lb ez irk  ist der 
Auftragsoingang in den letzten Wochen zeitweiso besser 
gowesen. Dio Handolsoisen- sowie vornehmlich die 
S c h io n o n - und T r iig o rs tra B e n  sind dort noch durch
gangig gut besetzt; dringendes Angebot kam bisher 
wenig auf. Auch K o n s tr u k t io n s e is e n  wird andauernd 
rego vorlangt; neue Geschiifto konnen nur zur Lieferung 
im zwoiton H albjahr in Verhand!ung gonommen werden, 
Dio im genannten Bozirk fiir dio Preisstellungen ftihrcndcn 
Stahlworksgcsollschaftcn yon Longwy und MicheriUe 
notieren fiir SchwciB- und FluBstabeison, frei Yerbrauchs- 
werk des engeron Bezirks, 200 bis 210 fr. Von anderen 
Stollcn ist Handolsoisen Nr. 2 ab Work zu 185 fr und FluB- 
oisen zu 192 <4 fr, bcidos 30 Tage netto, fiir das zweito Halb
jah r abgeschfosson wordon. Dio Schienen- und Triiger- 
proiso bloibon iiboraus fest auf der erroichten Ilohe. Sohr 
flo tt besehiiftigt sind dio Drahtwalzwerko und Draht- 
ziehereicn. D r a h t s t i f t o ,  N iig o l, S ta c h e ld ra h t  und 
sonstigo D r a h te rz o u g n is s o  werden andauernd stark 
yorlangt. Der yon der gemoinsamen Verkaufs3telle der 
ostfranzoslschon Drahtziehoreien und Drahtstiftcfabrikcn 
fcstgosetzte Muidestgrundpreis wird im Verkauf fest 
durchgohalton; fiir Drahtstifto Nr. 20 botriigt er 27 fr 
f. 100 kg. Fiir G io B o rc ia r tik o l  is t der Verbrauch 
weiter sehr rogo geblioben;. besonders in S tah lguB  ist 
ilberaus lebhafter Bodarf yorhanden; dio fiir den Eisen- 
bahnbodarf beschiiftigton Konstruktionswerko, Wagen- 
und Lokomotiybauanstaltcn nehmon fortgosetzt groBe 
Poston auf. Auch im L o iro - u n d  C en tro b ez irl; ist 
der Boschaftigungsgrad sehr bofriodigend. Es bestehen 
dort violfach Ijieferungsrilckstiinde, trotzdem ist in den 
lotzton Wochen weitero Neuarbeit zugeflosscn. Die 
groBeren dortigen Worko sind yorwiegend fur Kriegs- 
m a to r ia l  boschaftigt und bleiben noch fiir eine Reihe 
von Monaten stark besetzt. Die Preiso haltcn sich fest 
auf der bishorigon Hoho. Handolsoisen und Stahl notiert 
dort durchgiingig 210 bis 215 fr, dor Werkspreis fur 
Triigor stelit sich auf 205 fr. Weniger zufriodenstellend 
ist die Arbeitslage kOrzlich im o b o ro n  M arnobezirk 
sowio in den A rd o n n o n  goworden. Man geht neuen Auf- 
tragon oifrigor nach, was nicht ohne Einwirkung aut die 
Preishaltung bleibt. Immerhin ist auch dort eino ganze 
Anzahl Werko noch im Besitz groBcror Auftragsbestande, 
so daB die Preisrtickgango sich nicht r o r a l lg e m c in e r t  
habon. Dio vornohmlich in den Ardennen ansissigen 
Stanz- und Hammerworko sind besonders fiir don Eiscn- 
bahnmatcrialbedarf gu t boschaftigt. Auf dom P a rise r  
M a rk to  machte sich dic Zuriickhaltung des Handcls 1!1 
letztor Zeit mehr und mohr ftihlbar, aber der ununter- 
brochene flotte Absatz in Konstruktionseisen, Tragern 
und sonstigom Bauoison lieB bisher koino allgemeine 
Preisabschw.ichung aufkommon. Die dortigen L a g c r  der 
Werko sind durchgangig wieder etwas aufgefiillt worden. 
S chw eiB - u n d  F lu B s ta b o is o n  notiert dort jetzt 
210 bis 220 fr, S p e z ia ls o r to n  220 bis 225 fr, Band- 
e iso n  stelit sich auf 230 bis 250 fr, dic Werkspreise im 
Meurthe- und Mosol- sowio Nordbezirk sind dagegen 
190 bi3 200 fr; G ro b b lc c h o  von 3 mm und mehr notieren 
auf dem Pariscr Markto 240 bis 260 fr und fiir T rager 
hat das dortigo Vcrkaufs-Comptoir den Satz von 240 bu 
260 fr weiter aufrecht orhalten. Eino guto Stiitze fUr die 
Preisbehauptung bot dio ungeschwiicht festo Preishaltung 
fUr R o h e is e n  und H a lb z e u g  sowio dio aufstrebendo 
Richtung der Bronnstoffnotierungcn.
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Poheisenverband, G. m. b. H. in Essen. — Wio in
der am 18. <1. M. abgohaltcnen Sitzung des Verbandos 
berichtet wurdo, hat dio Lago des Rohoisenraarktcs soit 
der letzten Sitzung keino Aenderung crfahren. Fiir das 
crste Halbjahr 1913 ist dio Erzeugung der Koehofenworko 
yollstandig nuśverkauft. Dor Abruf bleibt sohr stark 
und ist kaum zu bofriodigeiu Dor Vorsand ha t im Monat 
Februar 92,72 % der Boteiligung betragen und hiilt 
sich somit trotz der gormgeron Zahl der Arbeitstago un
gefahr auf der Hohe des Monats Januar.

Rheinlsch-Westfalisches Kohlen-Syndikat zu Essen 
a. d. Ruhr. — In der am 20. d. M. abgohaltcnen B o ira ts -  
eitzung lagen zum einzigen P u n k t der Tagosordnung, 
„Geschaftlichcs", Verhandlungsgegenstando nicht vor. 
Die im AnschluB daran abgehaltono Z o c h o n b o s itz e r -  
versam m lung sotzte dio Beteiligungsantoilo fiir Koks 
mit Riicksicht auf dio am 1. April wachseiulo Beteiligung 
auf 85 (bisher 90) %  und ftir Briketts auf 90 (bisher 85) %  
fest. Fur die Boteiligung in Kohlen tr it t  eino Aenderung 
gegen den bisherigen Zustand n icht ein, da der Yorstand 
auch fflr April don oingeschriebenen Brief, worin cr den 
Gesamtabsatz. auf 105 %  schiitzt, aufrecht crhalt. — 
Nach dem Bericht des Vorstandcs gestalteten sich dic 
Yersand- und Absatzergebnicsc im F e b r u a r  1913, ver- 
glichcn mit den Ergebnissen des Vorm nats und des 
Monats Februar 1912, wie folgt:

1 _ ' F e b r .
1913

J  a n . 
1913

F eb r.
1912

a) K o li 1 e  n .
G esam tforderung.............................. 'j ** 8270 8810 7937
G esam tab satz ........................ .....  . 1 o  8439 9044 8050
Betelligung. . . f 2  6340 6652 65G7
KechnungsmaCiger A b sa tz  . . J a  .  6921 73*0 6539
Dasselbe in %  d e r B ete ilig u n g ~  109,16 110.93 99,57
Zahl der A rb e lts tag e  . . . . 24 25«/s 25
Arbeitstłigl. F orderung  . . . . 1 ^  344583 350fifi0 317471

„  G e sa m ta b sa tz  . . > 3  3M 642 359980 3 i  1997
•i reclinungsm . A b sa tz )  “* 288374 293718 261558

b) K o k s .
G esaratrersand . . \  ** 1875600 1985545 1621159
ArbeitatiŁgllcher Y ersan d  . . . /  a  6698C 64050 55902

c) B r i k e t t s .
G m m trer.sand  . . . \  ~  370586 401046 343912
Arbeitot&gliclier Y ersand  . . . )  ~ 15441 15986 13756

Der Bericht des Vorstandes bezeichnet don Yerlauf der 
Absatzyerhnltnisso des Berichtsmonats, wcnngleieh der 
Absatz in Kohlcn und Briketts gogen das vorinonatigo 
Ergobnis eino Abschwachung orfahren hat, im allgemeinen 
ais befriedigend. Der emgetretcne Ruckgang inKohlen 
und Briketts ist zum Teil auf den geringeren Bedarf 
fiir Hausbrandzwecke, zum Teil darauf zurtickzufiihron, 
daB im Yorinonate groBero JIcngon zur Auffttllung der 
infglgo des Wagenmangels im letzten Yiertel dos Vorjahres 
in den Yorriitcn der Verbraucher entstandencn Ltickcn 
bozogon wurden, wilhrond sich der Abruf im Borichts- 
monato im wesentliehon auf dio Deckung des laufenden 
Bedarfs besehriinktc. Der rechnungsmiiBige Absatz 
nahm gegen den Vormonat um  5344 t  oder 1,82 %  ab, das 
Łrgebnis des -Monats Februar 1912 wurdo dagegen um
26 816 t oder 10,25 %  uberschritten. Zu den Beteiligungs- 
anteilcn der Mitglieder des Syndikats stellte sich der 
rechnungsmS Bigę Absatz auf 109,16%, gegen 110,93%  
im Vormonat und 99,57 %  im Fobruar 1912. Das arbeits- 
"gliche Ergebnis des Kohlenabsatzes bozifforto sich im 

Gesamtabsatze auf 219 422 t ,  boim Absatze fiir Syndi- 
“ tsrechnung auf 192 174 t, was gegen don Vormonat 

Abnahme von 6401 t  oder 2,83 %  bzw. 4660 t  oder 
ergibt. Gegen den Monat Fobruar 1912 wurdo beim 

uesamtabsatzo eine Stoigerung von arbeitstiiglieh 8593 t 
r 4,08 % und boim Absatzo fiir Syndikatsrcchnung 

eino salche von 9313 t  odor 5,09 %  erzielt. Der arbeits- 
tagliche Gesamtabsatz an Briketts ist gegen den Yor- 
•nonat um 545 t  oder 3,41 %  gefallen, gegen Februar 1912 
UB 1®S5 t  oder 12,25%  gestiegon, der Brikottabsatz fflr

Rechnung des Syndikats von arbeitstaglich 14 587 t  
gegen den Yormonat um 531 t oder 3,51 %  gefallen, 
gogen Februar 1912 um 1513 t oder 11,57%  gostiegon. 
Der auf dio Bctoiligungsanteilo der Mitglieder anzurech- 
nondo Absatz stellt sich auf 93,14% , gegen 95, 73 %  im 
Vormonat und 84,15 %  im Februar 1912. Im Gcgonsatzo 
zum Kohlcn- und Brikettabsatzo bewegto sich dor Koks- 
absatz in steigendor Richtung, und das bisherigo arboits- 
tiiglicho Hóchstorgobnis des Vormonats wurde noch libcr- 
seliritten. Der Absatz ftir Rechnung des Syndikats stieg 
auf 45 821 t. Dio erziolto Zunahmo betrŚgt beim Gesamt- 
absat/.o gegen den Yormonat 2 1)30 t  oder 4,58 % , gegen 
Fobruar dos Vorjahres 11084 t  odor 19,83% , beim 
Absatzo ftir Rechnung des Syndikats gegen don Vormonat 
2843 t odor 6,62 % , gegon Februar vorigon Jahres 9072 t 
oder 26,76 % . Der auf dio Betoiligungsanteile der Syndi- 
katsmitglicder anzureclinonde Koksabsatz betriigt 103,94%, 
wovon 0,98 %  auf Koksgrus entfallen, gegen 96,95 %  
bzw. 0 ,98%  im Vormonat und 89,04%  bzw. 1,22%  
im Fobruar 1912, woboi in Betracht kommt, daB dio 
Boteiligungsziffer des Berichtsmonats gegt;n Februar 1912 
um 5,5 %  gestiogen ist. Im Eiscnbahiwersandc machte 
sieh yoriibergohcnd Wagenmangcl bemerkbar. Auch der 
Versand tiber dio Rheinhiifen wurdo zoitweiso ditreh 
Ucberftlllung der Hafonbahnhofo und durch Ersohwerung 
dor Uebcrladung infolge von Frostw etter gestort. Immer
hin hat sich dio Schiffsabfuhr von den Hiifen auf dor 
yormonatigen Hohe gohalten. Es betrug

a) d io  Btthn- 
z u ln b r  nach  

den D uisburg- 
R u h ro r te r  

HHfon 
t

Fobruar 1913 ..........................  1 370 452
Februar 1912 ..........................  1 270 238

b )d ie  Schiffs- 
ab fu h r  v . den 
g e n an n ten  a .  
d en  Zechen- 

htifen 
t

1 557 394 
1 481 473

+  100 214 4-75 921
Dio Absatzyerhiiltnisse dorjenigen Zechen des Ruhr- 
roviers, m it denen das Syndikat V e rk a u fs v e ro in -  
b a ru n g o n  getroffen hat, stollten sich im Februar d. J . 
wio folgt: Es betrug der Gesamtabsatz in Kohlen 
(oinschl, der zur Herstellung des yersandten Kokses 
yerwendeten Kohlen) 040 310 t, hieryon der Absatz 
ftir Rochnung des Syndikats 92 376 t, der auf die 
yoreinbarten Absatzhochstmcngcn anzurechnendo Absatz 
039 520 t  odor 90,33%  der Absatzhochstmengcn, der 
Gesamtabsatz in Koks 197 790 t, hieryon der Absatz 
ftir Rechnung des Syndikats 29 528 t, der auf dio yorein
barten Absatzhochstmcngcn anzurechnendo Koksabsatz 
197 299 t oder 112,31% der Absatzhochstmengcn, und 
dio Forderung 681 448 t.

Sehiffbaustahl-Kontor, G. m. b. H.. Essen a. d. R uhr.— 
In  der am 19. d. M. abgchaltcncn Sitzung wurdo fest- 
gestellt, daB nach wie yor ein lebhafter Eingang an Aus- 
ftihrungsauftriigon zu yerzeiehnen ist und daB woitere 
belangrcicho Abschltisse hereingenommen sind. In  den 
Preisen sind keino Aenderungen oingetroten.

Wellrohrverband In Essen. — In  der Sitzung des 
Vorbandes vom 18. d. M. wurde festgestoUt, daB die guto 
Boschaftigung weiter unycrandert anhalt. Der Verkauf 
fiir das zwoito Yierteljahr 1913 wurdo zu den bisherigen 
Preisen froigegebon.

Siegerlander Eisenstein-Verein, G. m. b. H.. Siegen.
— Nach dem Geschiiftsbericht h a t sich das Jah r 1912 
ftir die Siegerlander Grubcn wesentlich gOnstiger gestaltet 
ais seino Vorganger. Dio Nachfrage nach Siegerlander 
Eisenstein war sehr rege, so daB zu Beginn des Jahres 
dio noch bestehende Fórdereinschrankung aufgehoben 
werden konnte. Die Forderung der Yereinsgrubcn weist 
gegenuber dem Vorjahro eino Steigerung yon 337 796 t  
oder 17,51 %  auf. Im  einzelnen wurden dio in Zahlen
tafel 1 aufgefdhrten Mengen gewonnen.

Bei der stiindig zunehmenden Roheisenerzeugung 
in Deutschland war cs dem Yerein moglich, auBer der 
Forderung auch den groBtcn Teil der yorhandenen Yor-
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Zahlentafel 1.

F iird e ru n g  

d u rc h  d ie

G lan z-
u n d

I ira u n -
ftirtemstcin

t

T toh sp at

t

lto stspat®

t

S u m m ę*

t

Vercinsgruben . 
andero Gruben, 

deren Fórde
rung der Ver- 
cin verkauftc

74 463 

4 140

592 395 

7 281

1 229 905 

13 289

2 265 735 

28 701

rato abzustoBen. Der Versand der Vereinsgruben belief 
sich auf 2 362 842 t  gegen 1 887 378 t  im Vorjahre. Von 
den versandten Mengen bliebcn 50,28 %  im Siegerland, 
49,72 % ‘ gingen nach auswiirts.

Nach Sorten und Gebieten gctrcnnt, gestaltetc sich 
der Yersand wie folgt:

Zahlentafel 2.

G lan z- 
V e rsa n d  | u n d  

j B ra u n -  
n a c h  d em  e isen s  te in  

! t

R o h s p a t

t

Uostsjiat ° 

t

Summę*

t

Siegerlandcr Be- 
zirke . . . .

Rhe in isc h - W es t-  
fiilischen Be- 
zirke . . . .

60 445 

17 256

562 492 

65 500

565 101 

1 091949

1 18S03S 

I 174 804

Dcm Wunscho der H tittcn, den Vęreand noch mehr 
zu verstarkcn, konnte nicht entsprochen werden, da 
im letzten Vierteljahr seitens der Eisenbahn dio bcnótigten 
Waggons nicht ganz zur Verftigung gestellt und dadurch 
dio Gru bon gezwungen wurden, Eisenstein auf Lager 
zu sttirzen, wodurch ihncn noben allerlei Betriebsstórungen 
erhebliche Mehrkostcn enstanden. Dio giinstige Markt* 
lago ermóglichto eino Aufbesserung der Verkaufspreise. 
Dieso wurden im Februar ftir Lieferung im zweiten Halb- 
jah r 1912 und im September ftir Lieferung im crsten

* Wenn s ta tt des Rostspates die zu seiner Herstellung 
erforderlieh© Mengo Rohspat nach dem Umrechnungs- 
verhaltnis 100 : 130 eingesetzt wird.

** Nach der Iron and Coal Trades Rcview 1913,
21. Marz, S. 451.

f  Vgl. St. u. E  1913, 6. Febr., S. 260; vgl. femer 
0. Marz, S. 422.

t f  Nachrichtcn fiir Handel, Industrie und Landwirt- 
schaft 1913, 17. Marz, S. 9.

§ St. u. E. 1909, 7. Juli, S. 1047.

H albjahr 1913 jedesmal um 6 Ji fiir Rohspat und 10 JL 
filr Rostspat, sowio um 4 bis 10 .K ftir Glanz- und Braun- 
cisenst6in erhoht. Dic Preise stellten sich danach je nach 
Beschaffenheit fiir 10 t:

im  im  im
I .  H a lb ja h r  I I .  H a lb ja h r  I .  H alb jahr 

191 2  1912 1913

.tC M .K
Fiir Rohspat auf . . . 110— 123 116^-129 122—135
Ftir Rostspat auf ; . . 140— 172 150—182 160—192
Ftir Glanz- und Braun- 

eisenstein . . . . . .  130—160 134— 164 140—174
Dio Aussichten ftir das Ja h r 1913 bezeichnct der

Berieht ais gunstig. Vor Abgang des Bcrichtse wurde
bereits dio gesamte Fórderung der Gruben fiir 1913 ver* 
kauft unter gleichzeitiger Aufbesserung der Preise ftir das 
zweite H albjahr um 3 JC ftir Rohspat und 5 .#£ ftir. Rost
spat. Dic hoheren Preise kom men jedoch den Gruben 
n icht voll zugutc, da ein Teil der Fórderung zu niedrigeren 
Preisen noch auf langcrc Zeit verkauft ist, auch sind 
dic Selbstkosten der Gruben nicht unwcsentlich gestiegen. 
T rotz der erhóhten Fórderung war cs dcm Vcrein nicht 
moglich, die angeforderten Mengen Eisenstein ganz zu 
ilbemchmen, es liegen eino ganze Anzahl Anfragen von 
H tittcn auf Abschltissc bis 1917 vor. Der Berieht befafit 
sich noch m it den den rheinisch-westfalischcn Hiitten 
zugesagten TarifermaBigungen ftir Minette und Koks,, 
dio 1914 in K raft treten  werden, und erwartet fiir das 
Siegerland einen entsprechendcn Ausglcich. Ferner 
wcist er auf dio Schtidigung hin, dio den Siegerliinder 
Gruben durch dio Inbetriebsctzung des Rhein-Hannover- 
Kanals crwachsen wird. Dio Mitgliederzahl betriigt 
zurzeit 23. Dio Gruben G cy ersec k c -S tó ck c rd am m  
und K u h le n b e rg e rz u g ,  dic den Betrieb einstcUten, 
traten  aus dem Vcrein aus, wahrend dic Grubo Bruder- 
b u n d  neu aufgenommen wurdo.

Eisenindustrie in Chile.** — In dem vom chilcnischen 
KongreB ktirzlich genohmigtcn neuen Yertragc mit der 
chilcnischen Regierung verpflichtet sich dio Eiscnhiitten- 
ge8cllschaft in C o r ra l,  die S o c ie tó  d e s  H au ts-1 'ou r- 
n e a u x ,  F o rg e s  e t  A c ić r ic s  d u  C h ili, eine vollstan* 
digo Anlago zur Eisen- und Stahlerzeugung zu erriehten, 
deren jiihrlicho Herstellung wahrend der ersten ftinf Jahre 
von 3000 auf 15 000 t  steigen soli. Ferner muB sio jahr* 
lich 6000 t  Roheisen erzeugen. Die finanzicllen Zuge- 
stiindnisse der Regierung haben wir bereits friiher nut- 
geteilt.t

Fabrikationspramien in Australien.ff — Durch Gesctz 
vom 24. Dezember 1912 ist der Zeitpunkt, bis zu wclchem 
fiir verzinkto Bloche, D raht, Drahtgeflecht und Rohren, 
dio in x\ustralien horgestellt sind, Priimien gczahlt werden 
durften, § um zwoi Jahro, bis zum 30. Juni 1914, ver- 
langert worden.

Deutsche Waffen- und Munltionsfabriken, Berlin- 
Karlsruhe. — Der Berieht des Vorstandes teilt tiber dio 
Boschiiftigung der Hauptabteilungen der Werke der 
Gesellsehaft withrend des am 31. Dezember 1912 ab- 
gelaufenen Geschtiftsjahres folgendes m it: Dic W affe n  - 
f a b r ik  M a r t in ik o n fe ld o  war in normalem Umfange 
vorwiogend durch Ausftihrung von Lieferungen ftir aus- 
liindischo Heeresverwaltungen in Anspruch genommen. 
F tir das laufendc Geschaftsjahr ist eino volle Beschaf- 
tigung gesichert. Die M u n it io n s -  u n d  M a sc h in e n -  
f a b r ik  in  K a r l s r u h e  war in den m eisten Botricbs- 
zweigen gu t beschiiftigt und tibornimmt einen erheblichen 
Bestand noch auszuftihrender Auftrage in das neue Jahr. 
In  der K u g e l la g e r -  u n d  K u g e l f a b r ik  W it t e n a u  
war dio Gesellsehaft zur wesentlichcn Erweiterung 
ihrer Botriebsanlagen veranlaBt, die bereits teilweise in 
Benutzung sind. Auch ftir dieses W erk erw artet die 
Gesellsehaft einen flotten Geschaftsgang ftir das Ja h r 1913. 
Von den Untcrnehmungen, an denon die Gesellsehaft 
beteiligt ist, war die W affe n  f a b r ik  M a u so r , A. G. in

Oberndorf a. N., im Berichtsjahro in miiBigem Umfange 
beschaftigt; sie wird voraussichtlich wieder 10%  Div> 
dende ausschtittcn. Dio F a b r i ą u e  N a t io n a le  d ^ rn ie s  
do G u o rre  in Herstal-les-Liege war reichlich mit Auf' 
tragen vcrsehen; ftir das Ja h r  1911/12 vorteilt sie 30 /o 
Dividende. Die D t i r  en e r  M e ta  11 w e rk e , A. G. in 
Dtiren, werden voraussichtlich wieder 12%  D iv id e n d e  
zur Verteilung bringen. Dio C o m p a g n ie  A n o n y m e  
F r a n c a is o  p o u r  la  F a b r i c a t i o n  d es  R o u lem en ts
& B il los D. W. F . in Gennevilliers, dio im v e rf lo s s e n e n  
Jah re  etwas unter ungtinstigen Betriebsverhaltmssen 
zu leiden ha tte , wird voraussichtlich 5 %  Dividcń * 
ausschtitten. Dic Beteiligung an der C e n t r a l s l e l  <■
f tir w i s s e n s c h a f t  l i c h - t e c h n  i s c h e  U n te rsu c h u n g e n
in Neubabelsberg steh t m it 300 000 .K unvcrandert zu 
Buch. — Der Gesamtumsatz ftir 1912 cntfallt zu seinern 
groBten Teile auf das Ausland. Dio durchsclinittlic ie 
Arbeitcrzahl in den Fabriken des Untcrnehmens betrug 
6621 (i. V. 5516). Die Gewinn- und Vorlustrechnun? 
zeigt einerseits neben 612 078,67 .fi Yortrag un
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1511 097,46 .#C Zinsen und Beteiligungsgowinnen
5 633 895,75 JC, anderseits 1 116 087,41 JC allgemeine 
Unkosten und 860 223,15 Ji Absehreibungen. Dio Ver- 
waltung beantragt, den Roingowinn von 5 770 861,32 Ji 
wic folgt zu verteilon: 364 702,61 JC ais Tantiem e an 
■den Aufsichtsrat, 4 800 000 *#C ais Dividendo (3 2 %  
.gegon 25 % i. V.) und 606 158,71 JC ais Vortrag auf neue 
Rechnung.

Dttsseldorfer Maschinenbau-Actiengesellschaft vorm. 
J. Losenhausen. DUsseldorf-Grafenberg. — Das am
31. Dezember 1012 abgelaufeno Geschaftsjahr sehlieBt 
nach dem Beriehte des Vorstandcs un ter Einrcchnung von 
62927,81 .fi Vortrag m it einem Rohgcwinn von 
510 540,63 JC und nach Abzug von 253 058,58 .JC allgc- 
meincn Unkosten, 1002,42 Ji Zinsen und 77 820,20 Ji 
Absehreibungen mit einem Reinerlos von 178 650,43 JC. 
Der Vorstand beantragt, hiervon 10 000 *fC der gesetz- 
lichcn Rilcklage zuzufUhren, 1500 JC fiir Talonsteuer 
zurOckzustcllen, 4360,23 Ji Tantieme an Vorstand und 
Beamte zu yergiiten, 00 000 Ji Dividcndc (6 %  wie i. V.) 
auszuschiitten und 72 700,20 JC auf neue Rechnung vor- 
zutragen.

Eisenhilttenwerk Thale, Aktien-Gesellschaft, Thale 
am Harz. — Wie aus dcm Berichto des Vorstandes zu 
erschen ist, wurde der normale Verlauf des Geschaftes 
wahrend des Jahres 1012 durch eine Lohnbewegung ge- 
stort, aus der cin Streik entstand, der sich tlbor die Be
triebe des Walzwcrks und der GieBoroi erstreckte und auch 
dio iibrigen Abteilungen zum Teil in Mitlcidenschaft zog. 
Dic Ergebnisse der Monate Juni, Ju li und August wurden 
dadureh nicht unerhcblich beeintrachtigt. Dor Ausfall 
konnte aber mit Hilfe der im Berichtsjahrc in Betrieb 
gekoinmenen Neuanlagcn und Erweitcrungsbautcn im 
wefientlichen wieder oingeholt worden. Infolgc der ge- 
stiegenen Einkaufspreise fast aller Roh- und Betriebs- 
niatcrialien ontstanden Mehraufwendungcn, die durch 
weitere Lohnaufbesserungen nolfŁ yergroBert wurden. 
Obwohl die Vcrkaufsprcise der Erzeugnisse des Unter- 
nchinens nach dom Beriehte n u r zum Teil und in miiBigem 
Umfango heraufgesetzt werden konnten, orrcichtc dio 
Gesellschaft einen Ausglcich fiir die Mehrkosten durch wirt- 
schaftlicheres Arbeiten im Betriebe infolgo der Ver- 
besserungen und Neuanlagcn. Die Beschiiftigung war in 
allen Abteilungen andauernd gut, dic erhóhte Erzeugung 
fand schlanken Absatz. Der Balkahkrieg blieb fast 
oline EinfluB auf das Gcschiift der Gesellschaft. Der 
Minderabsatz nach dem Orient konnto durch Mehrlie- 
ferungen nach anderen Ausfuhrgebieten wettgemacht 
werden. Der Gesamtumsatz stellte sich auf iiber
20,8 Mili. Ji gegen rd. 20,3 Mili. JC im Vorjahrc. Dio 
2feu- und Erweiterungsanlagen sind zum groBen Teil 
zu Ende gefohrt und entsprechen voll den Erwartungen. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt einerseits bei 
890 010,61 M Vortrag 4 126 630,30 JC BetriebstiberschuB, 
anderseits 41 104,14 %K Verzinsung der Teilschuldver- 
schreibungen, 238 815,20 -Ji Steuern und Abgaben fiir 
Arbeitcrwohlfahrtszwecke, 403 100,77 .fC allgemeine Un
kosten usw, 750 025,04 Ji Absehreibungen auf Immo- 
bilien, Masehinen und Motore und * 28 662,63 JC des- 
gleichen auf AuBenstande, so daB sich ein Reingewinn 
J°n 3,463 043,13 JC ergibt. Hieryon werden 225 000 JC 
der besonderen Rilcklage, 100 000 JC dem Delkredere- 
konto, 60 000 .łi der Arbeiter-Pensionskasse und 20 000 ,H 
dem Arbeiterverfiigungsbestande zugcfiihrt, 7500 JC fiir 
•Talonsteuer zuriiekgestellt, 30 000 Ji fiir Wohlfahrts- 
und 5000 Ji fiir gemeinniitzigo Zweeke ausgeworfen, 
-■*4 756,93 Ji zu Tanticmen an Vorstand und Beamte 
sowie zu Belohnungen und ,158 037,04 JC zu Tantiemen 
*n den Aufsichtsrat Yerwendet, 1 500 000 JC Divi- 
dende (20%  gegen 18%  i. V.) auf 7 500 000 JC Aktien- 
kapital ausgeschiittet und 1 113 649,16 JC auf das neue 
Geschaftsjahr iibertragen. Aus diesem Betrago sollen 
noch 500 000 Ji zur Bestreitung der Kosten fUr Ver- 
besserungen der W erksanlagen dienen.

Gelsenkirchener Bergwerks-Actien-Gesellschaft, Rhein- 
elbe bei Gelsenkirchen. — Wie wir dem Beriehte der Direk- 
tion entnehmen, erzielte dic Gesellschaft in dcm am 31. De
zember 1012 abgelaufenen Gcschiiftsjahre einen Rohge- 
winn von 56 170 478,18 JC ; hierzu kommen 1 808 137,22 JC 
Einnahmen aus Bctciligungen bei anderen Gesellschaftcn. 
Die Ausgaben beliefen sich dagegen auf 38 450-104,35 JC, 
darunter 2 573 076,62 ,JC fiir allgemeine Unkosten,
2 753 631,00 JC fiir Zinsen und Skonto, 1 500 000 JC 
fiir Bcrgschiiden, 200 000 JC fiir wohltiitigo Zweeke, 
167 400*56 JC fiir freiwilligo Zuwendungcn an Arbeiter 
und deren Familicn, 0 422 783,52 JC fiir Versiclicrungs- 
beitrage, ■ Steuern usw. und 21 717 603,71 *#C fOr Ab- 
schrcibungcn.' Dio Yerwaltung schliigt vor, von dom 
Reinerlos in Hohe von 10 618 421,05 JC der besonderen 
Rilcklage 600 000 .H und den Beamton- und Arboiter- 
Unterstiitzungsbestiindcn 450 000 Ji zu iiberweisen, 
568 421,05 JC Tantieme an den Aufsichtsrat zu vergtiten 
und 18 000 000 JC Dividcnde (10%  auf 180 000 000 JC 
Aktienkapital) auszuschiitten. Ueber dic Betriebsergeb- 
nisso der yerschicdenen Abteilungen geben wir aus dem 
Berichto folgendes wieder: Auf samtlichcn Anlagen des 
Unternehmcns wurden im Berichtsjahre 0 526 310 (i. Yr. 
8 800 470) t  Kohlen gefordert, 2 230 446 (2 016 247) t  
Koks erzeugt und 200 453 (171 771) t  Briketts hergestollt. 
AuBcrdem wurden 30 827 (27 552) t  schwcfclsaurcs Am
moniak, 70 160 (73 720) t  Teer, 8012 (8207) t  geroinigte 
Benzole einschlieBlich Toluol, Xylol und Solvcntnaphtha 
gewonnen. An Erzen wurden 3 447 075 (2 686 742) t  
gefordert. Ferner wurden von der Gesellschaft erzeugt 
bzw. hergestellt: 1 487 643 (1 071 471) t  Roheisen, 705 407 
(584 000) t  Rohstahl, 634 402 (481 717) t  Walzwcrks 
erzeugnisse, 148 740 (120 854) t  GieBercierzeugnisse,
150 180 (115 340) t Thomasphosphatmehl, 58 568 (50 618) t 
Zemcnt und 32 712 310 (35 772 360) Ringofcnstcinc. 
Vcrsandt wurden 0 184 056 (8 523 600) t  Kohlen ein
schlieBlich Kokskohlen fiir eigene Kokereien, 2 332 546 
(2 022 502) t  Koks, 196 297 (172 556) t  Briketts, 28 380 
(28 378) t  schwefelsaures Ammoniak, 78 035 (73 318) t  
Teer, 8257 (9452) t  geroinigte Benzole einschlieBlich 
Toluol, Xylol und Solventnaphtha, 659 529 (513 907) t  
Roheisen, 071 114 (702 823) t  Fabrikate und Abfiille, 
173 825 (8357) t  Minctte und Abfiille. 120 564 (122 034) t  
GieBercierzeugnisse, 58 068 (50 618) t  Zemcnt und
38 774 420 (36 847 560) Ringofensteine. Dic Zahl der 
insgesamt besćhiiftigten Arbeiter belief sich auf 40 670 
(47 656), dic der Beamten auf 2204 (2000), der Arbeits- 
lohn auf 82 723 414 (73 310 530) JC. Auf der B c rg - 
w e rk s-  u n d  H i i t t e n - A b tc i lu n g  wurde dor Betrieb 
der Zechen im Miirz durch den zehntiigigen Bergarbeiter- 
streik und seine Nachwehen in cmpfindlicher Weise 
untcrbrochcn, nach Bcendigung des Ausstandcs waren 
Forderung und Leistung bald wieder recht gut, weil die 
Arbeiter bestrebt waren, den Lohnausfall nach Moglich- 
keit einzuholcn. Von etwa Mitte August an setzte der 
Wagenmangel, der sich im Laufe des Jahres verschiedent- 
lich bcmerkbar gemacht hatte , schiirfer ein und erreichte 
im Oktober/Novembcr eine solehe Hohe, daB er sich nach 
dem Beriehte zu einer Art Katastrophe auswuchs. So fchl- 
teri in der Woehe vom 8. bis 15. Noycmber 37 %  der an- 
geforderten Wagen. Der durch den Wagenmangel her- 
yorgerufeno Gesamtforderausfall iKjtrug bei der Gesell
schaft 157 665 t, wodurch ihren Arbeitern rd. 875 000 JC 
Lohn entging. Seit Ende Dezember ist die Gestellung 
von Leermatcrial im groBen und ganzen wieder regel- 
maBig. Abgesehen von einer kleinen Abflauung im Juli 
waren die Absatzyerhiiltnisse in Kohlen, namentlieh vom 
August m it Beginn des Wagenmangels ab, recht gut. 
In Koks war dio Goscllschaft ebenfalls voll beschiiftigt. 
Das Kokslager aus friiheren Jahren yerringerte sich in 
1012 um 03 093 t  auf 242 467 t. In Nebenerzeugnissen 
ist die Gesellschaft gut beschiiftigt; nur in Ammoniak 
war das Herbstgeschiift hauptsiichlich infolgo der schlech- 
ten  W ittemngsverhaltnisse n icht so gOnstig. Das Roh- 
eisengeschiift gcstaltete sich sehr lebhaft. Sowohl der in-
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liindiseho wio der auslandischo M arkt waren sehr auf- 
nahmefiihig. I)ie Verkaufspreiso des Roheisenvcrbandes 
wurden fiir das ersto H albjahr 1913 erhóht, doch erfuhren 
auch dio Gestehungskosten infolge wesentlich hóherer 
Preise fiir dio Rohinaterialien eino Steigerung. In Gelsen
kirchen standen wahrend des ganzen Berichtsjahrcs 
fttnf Hochofen im Feucr. In Duisburg waren ziinachst 
zwei Hochofen, von Anfang Februar an drei Oefen in 
Betrieb; bemerkenswertc Storungen tra ten  nicht ein. 
Dio GieBerei war in allen W erkstatten ausreichend be- 
schśiftigt. Besonders lcbhaft gestaltete sich die Be- 
scliaftigung in GuBrohren, sowohl fiir den Inlands- ais 
auch fiir den Auslandsbedarf, so daB nennenswerte Lager- 
bestande nicht mehr vcrhandcn sind. Die Rdhrcnpreise 
erfuhren gegeniiber dem Yorjahre eine Bcsserung, sowcit 
dieses der Wettbowerb gegen die schmiedeisernen Róhrcn 
zulieB. Ftir allo iibrigen GuBwaren wurden ebenfalls 
hohero Preiso erzielt. Dio Zementfabrik war wahrend des 
ganzen Jahres in rcgelmaBigem Betrieb. Dio Hcrstellung 
wurdo g la tt abgcsetzt. Auf dor A b te i lu n g  A a ch e n  e r  
H i i t te n - V e r e in  brachto das Ja h r 1912 dic Inbetrieb- 
setzung der vcrschiedenen groBen Neuanlagen, namlich 
der Adolf-Emil-Hiitte in Esch an der Alzette und des Blech- 
walzwcrkes in Rothc Erdc. Nachdem am 30. Oktober 1911 
die beiden ersten Hochofen der Adolf-Emil-lIiitto ange- 
blascn worden waren, erfolgto am 20. Ju n i 1912 dio In- 
betriebsetzung des letzten der scchs dortigen Hoch- 
ófen. Dio Stahl- und Walzwcrke der Adolf-Emil-Hutto 
kamen am 29. Mai 1912 in Betrieb, wahrend das Blech- 
walzwerk scine ersten Blecho am 28. Novembcr 1912
walzen konnte. Dic Inbetriebsetzungen gingen g latt
yonstatten; die Anlagcn arbeiten scitdcm un ter voll-
standig prcgrainmaBiger Entwicklung ihrer Leistungs
fahigkeit. Die alten Abteilungen arbeiteten ebenfalls
siimtlich zufriedcnstellend unter Erhohung der Hcr- 
stellungsziffern. In Esch waren bis zum 15. Ju n i alle 
fiinf Oefen in Betrieb. Dann wurde Ofen 2 stillgesetzt 
zwecks Umbati. Am 18. September kam  der Ofen wieder in 
Betrieb, so daB alsdann wieder ftinf Oefen gingen. Dcutsch- 
Oth arl>eitcte das ganze Ja h r hindurch m it vier Oefen. Dio 
Absatzverhjiltnissc waren recht glinstig. Der Stahlwerks- 
verband wies der Gesellschaft wieder gróBere Mengen zu, 
und besonders in Stabcisen war der Absatz bei steigenden 
Preisen gut. In  W alzdraht und Drahterzeugnissen war 
der Absatz ebenfalls gut. Das W alzdrahts3Tidikat konnte 
nach und nach die Preise erholien, wahrend ftir dio im 
freien W ettbewcrb stehenden Drahterzeugnisse eine 
nennenswerte Prcisbesscrung nicht zu erzielen war. Der 
Bericht geht dann noch niiher auf die Neubildung des 
Stahlwerksverbandes ein. Ueber dio iibrigen N e u 
a n la g e n  entnehmen wir dem Berichto u. a. noch, daB 
auf der Gelsenkirchener Hochofcnanlage die Hochofen* 
gasreinigungsanlage crwcitert wurde und dio Lieferung 
von Rcingas an dio GieBerei am 1. Oktober aufgenomme \ 
wurde; In der GieBerei wurden die Einrichtungen zum 
Trocknen der GuBformen m it Hochofengas fertiggestcllt. 
Dio neufcn Radiatcren- und AbfluBróhren-GieBereien

w*urdcn in Betrieb gesetzt. Auf dem Vulkan in Duisburg 
wurde im September 1912 dio neu errichteto Koksoicn- 
anlage, bestehend aus 52 Koksofen mit Gcwinnung von 
Nobenerzeugnissen, in Betrieb genommen. Auf Rothe 
Erde erhielt das Thomaswcrk einen fiinf ten Konvertcr, 
der Endo Oktober in Betrieb kam. Das Martinwerk 
wnirde durch Anlago eines sechstcn Martinofens und Er- 
weiterung der Generatoranlage vergróBcrt; diese An- 
lagen wurden am 15. Februar d. J . dem Betrieb iibergeben. 
Dio StahlgieBcrei wurde durch Trockcn- und Gltihofen 
sowie zwei neuc Laufkrane crwcitert. Im  Walzyręrk II 
wurde eine neuo Scherc aufgestcllt. Auf der Hochofcn- 
anlago , der Adolf-Emil-Hiittc wurde eino Brikettier- 
anlage zum BrikCttiercn des Gichtstaubcs errichtct und 
in Betrieb gesetzt. N ach , dęr lnbctriebnahme des 
Thomas- und des Walzwerks wurclc die Anlagc eines zwei
ten Mischcrs und einer zweiten BlockstraBe bcschk ssen. 
Auf dem Gclando der friihcren Firma J. P. Piedbceuf
& Co. in Diisscldorf-Eller ha t dio Gescllschaft ein Weil* 
rohrwftlzwerk errichtct, das Anfang Januar 1913 in Be* 
trieb genommen wurde. Fiir Neuanlagen wurden im 
Jah re  1912 yerausgabt bei der Bergwerks- und Hiitten- 
Abteilung: von den Bcrgwerken 7 118 094,07 JC und den 
Hochofen und GioBercien 0 079 405,82 JC: bei der Abtei
lung Aachencr H iltten-Verein: in Rothc Erdo9863152,15.K 
und in Esch und Deutsch-Oth 24 318 024,98 JC, insgesamt 
also 47 979 277,02 JC.

Diisseldorfer Rohrenindustrie, Diisseldorf. *— Nach 
dcm Bcrichte des Vorstandes nahm das Gcschaftsjahr 1912 
fiir dic Gesellschaft zwar einen etwas giinstigcren VerJauf 
ais das Vorjahr, sein Ergebnis bezeichnct der Bericht 
aber ais nicht befriedigend. Trotz der glanzcnden Kon* 
junktur, dio auch der Gescllschaft guto Bcschaftigung 
brachte, blieben dio Inlandpreiso der schmiedeisernen 
Róhren, dic fiir das Untcmehmcn hauptsiichlich in Bę- 
trach t kommen, infolgo des zOgelloscn Wcttbewerbs in 
der ersten Htilfte dcś Gcschiiftsjahres unlohnend. In 
der zweiten Hiilfto 1912 t r a t  unter dem EinfluB einer in> 
Mai gegriindctcn loscn Prciskonvention fiir einige beson* 
ders wichtige Rohrcnsorten eino Bcsserung der Verkaufs- 
preise auf dem Inlandm arkte cin. Diese Bcsserung reichte 
aber nicht aus, um das Ergebnis des Geschiiftsjahres zu 
einem giinstigen zu gcstalton. Nach Verrcchnung mit der 
G e ls e n k ir c h e n e r  B e rg w e rk s  - A k tie n g c s e l l s c h a f t  
auf Grund des G e m c in s c h a f ts v o r t r a g c s  vom 3. Mai 
1910* ergab sich ein Rohgcwinn von 982 550,83 JC, der 
die Gesellschaft in den Stand setzt, 582 550,83 JC Ab
schreibungen von den Anlagcwerten vorzunchmen und 
7/ 10 der von der Gelsenkirchener Bergwerks-AkticngcseU* 
schaft zur Auszahlung gelangenden Dividende von 10 %, 
d. b. 7 %  Dividcnde auf das 5 000 000 JC betragende 
Aktienkapital der Diisseldorfer Ilohrenindustrie oder 
350 000 «fC, zu yertcilen und 50 000 JC fur Tanticmen 
uud Belohnungcn auszuwerfen.

* Ygl. St. u. E. 1910, 1. Juni, S. 934/5.

D e r  S ch ien en h an d e l  d er W elt.
Im  AnschluB an unscre Mitteilungen tiber das In ter

nationale Schienensyndikat* diirfte ein Aufsatz der ,,Ircn  
andCoalTrades Reyiew**** interessieron, der sich ebenfalls 
eingehend m it dem Schienenhandel der Welt beschaftigt.

Aus dem Aufsatze geben wir zunachst Zahlentafel 1 
wieder, dio GroBbritanniens Erzeugung, Ausfuhr und 
Yerbrauch an Stahlschicnen seit dem Jahre 1870 zeigt, 
wobei allerdinga die Schienencinfuhr, die jedoch nur 
gering ist, auBer B etracht gelassen wurde. Wie die Zu- 
sammenstellung erkennen 1'iBt, war die Schicnenerzeugung 
des Jahres 1911 die niedrigsteseit dcm Jahre KOI, wahrend 
man bei der Schienenausfuhr segar bis zum Jahre  1894

* St. u. E. 1913, 27. Febr., S. 382/3.
** 1913, 14. Marz, S. 421/2.

zuriickgchen muB, um eine geringere A u s f u h r z i f f e r  za 
finden. Vergleicht man dic Erzcugungs- und Ausfuhr- 
ziffern des Jahres 1911 m it denen einer Anzabl frfiherer 
Jaliro und insbesondere m it denen des Jahres 18S3, 
so 8ieht man, daB GroBbritannien seinc friihere Stellung 
im Schienenhandel nicht behauptet hat.

In  Zahlentafel 2 sind dio entsprcchenden Zahlen 
ftir die beiden Hauptrivalcn GroBbritanniens, ilie \  ereinig* 
ten Staaten und Deutschland, fiir die Jahre 1 JK)7 bis 191 
eingesetzt. GroBbritannien fGhrt etwa 50 %  der Erzeugung 
aus gegen 10 %  der Vereinigten Staaten und 30 bis 40 Ło 
Dcutschlands, es ist also auch mehr auf die Ausfuhr an- 
gowiesen, da  der Verbrauch deseigenen I^andcs, w e n ig s te n s  
wahrend der letztcn zehn Jahre, ziemlich g le ic h m iib ig  
geblieben ist. Um das Bild zu vcrvollstIindigen, ist m
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Zahlentafel 1. G ro B b r i ta n n ie n s  E rz e u g u n g , A u s fu h r  u n d  V e rb ra u c h  
a n  S ta h ls c h io n e n .

Jabr ! E rzeugung A u sfu h r Y e rb rau c h J a h r E rz eu g u n g A u sfu h r V e rb rau c b

1870
t

406 400
t

176 534
t

229 806 1894
t

633 618
t

337 312
• 1 ! 

290 300 i
1 1877 516 534 239 220 277 314 1895 644 284 379 984 264 300 !

1878 643 873 255 515 388 358 1S90 858 047 589 280 208 767 i
i 1879 528 033 333 680 194 353 1897 968 070 589 202 378 808 !
I 1880 751 749 471 831 279 918 1898 784 388 483 664 300 724

1881 1 040 120 603 930 436 190 1899 893 120 480 235 412 885
| 1882 1 314 486 745 602 568 824 1900 772 002 379 984 392 018

1883 1 317 929 760 485 557 444 1901 784 616 474 006 310 550
1884 808 703 535 899 272 804 1902 968 467 592 880 375 587

’ 1885 729 064 490 422 238 642 1903 1 164 725 613 064 551 001
! 1886 757 208 521 627 235 641 1904 1 009 431 533 400 470 031 i
; 1887 1 058 517 767 798 290 719 1905 1 077 473 554 730 522 737

1888 1 015 068 719 180 295 888 1906 964 556 467 300 497 190
1889 978 457 770 062 208 395 1907 926 702 412 496 514 200
1890 1 056 240 744 359 311 881 1908 922 459 440 944 481 515
1891 703 759 504 025 139 734 1909 ■1 004 784 578 104 486 680
1892 595 209 383 614 211 595 1910 902 768 482 000 480 108
1893 628 589 469 942 158 047 1911 849 909 375 920 473 989

Zahlentafel 3 S c h ie n o n -  
a u s f u h r F r a n k r o ic h s  u n d  

B o lg ie n s  1901 b is  1912.

Jahr E ran k re ich B elg ien

1901 38
i
000 120 000

1902 04 000 187 000
1903 49 000 271 000
1904 01 000 175 000
1905 56 000 134 000
1900 64 000 103 000
1907 69 000 153 000
1908 77 000 119 000
1909 87 000 112 000
1910 58 000 106 000
1911 75 000 170 000
1912 41 000* 173 000

Zahlentafel 2. S c h ie n e n - E r z e u g u n g ,  -A u s fu h r  u n d  -V e rb ra u e h  
d e r Y e re in ig te n  S ta a te n  u n d  d es  D e u ts e h e n  R e ich es .

Jahr
Y ere in ig te  S ta a te n  vuu A m erik a D e u tsch e s  lle ich

Erzeugung  ] A u sfu h r Y e rb rau c h E rzeu g u n g A u sfu h r Y e rb rau c h

t  t  j t t t t

1907 3 691 792 I 344 424 ; 3 347 368 1907 1 411 724 410 560 995 104
1908 1 951 751 200 152 1 751 599 1908 1 210277 330 200 880 077
1909 3 072 227 | 304 800 | 2 767 427 1909 1 128 542 366 770 701 766
1910 3 694 207 1 358 648 3 335 559 1910 1 242 84?. 514 090 728 746
1911 2 867 955 j 427 736 j 2 440 219 1911 1 358 872 518 100 840 712

stande seien, ■ GroBbritannien 
aus seiner Stellung ais Ilau p t- 
schienenlieferanten der W eit 
zu yerdrangen. Dio Zahlen- 
tafel 4, dio den Anteil der 
ycrschiedcuen Lander an de r 
Sehienenausfuhr der Wolt 
zeigt, liiflt die Ycrschiebungen 
in dem Anteil der Staaten 
klar erlcennen.

Dio besten Kunden GroB
britanniens s in d , wie dio 
Zahlentafel 5 zeigt, unzwei- 
felhaft seine Kolnnien und 

die ihm nahestehenden 
S taaten. Nach Australien 
und Indien gingen z. B. im 
Jahre 1912 mehr ais 50% der

Zahlentafel 4. S e h ie n e n a u s f u h r  d e r  W e it  
in  den  J a h r e n  IE01 b is  1912.

Zahlentafel 5. G ro B b r i ta n n ie n s  A u s fu h r  an  
S ta h ls c h io n e n  in d en  J a h r e n  1901 b is  1912.

i Jahr
Insgesam t

t

A n te il  an  d e r G cso m tsc h le n e n a u sfu h r

G rofl- 
bri*  

ta n  n i  en

%

D eu tsch 
lan d
O'__ /a

Y e r. F ra n k -  
S ta a te n  re ich

% !___ % _

B el
g ien

/Ił
1 1901 1 139 000 41,5 16,1 28,5 3,3 10,5
t 1902 1285 000 46,0 29,0 5,3 4,9 14,5

1903 1 349 000 45,4 28,4 2,3 i 3,6 20,1
1904 1 406 000 37,8 15,3 30,0 ! 4,4 12,5
1905 1 334 000 41,7 21,7 22,4 i 4,1 10,0
1906 1 396 000 33,2 26,6 23,7 i 4,9 11,0
1907 1 396 000 29,5 29,9 24,7 j 4,9 11,0
1908 1 107 000 37.7 28,2 17,2 ! 6,0 10,2
1909 1 449 000 39,9 25,3 21,0 | 0,1 7,7
! !10 1 579 000 30,5 32 5 22,7 i 3,7 10.5
1911 1 568 000 24,0 33,0 27,2 i 4,8 10,9
1912___ I 003 000* 25.9 32,7

- A -h;. 27.9 2,7 10,8

J a h r
A u s tra 

lien  u n d  
Neu- 

sec land

In d ie n
SUd-

a fr ik a
K a n a d a

S chw e
d en  und 

N or- 
w egen

A rg e n 
tin ie n

u n d
C hile

t c ~  t i l t
1901 102 541 132 342 38 070 59 473 57 193 95 137
1902 87 009 166 013 49 853 72 309 32 676 68 897
1903 45 961 124 484 124 062 85 098 29 598 50 263
1904 30 739 154 534 00 858 40 335 25 098 98 147
1905 35 287 170 041 28 893 31 902 23 764 121 975
1900’ 45 363 130 758 18 151 7 241 3 900 136 719
1907 101 293 78 319 14 524 2 223;10 449 93 490
1908 77 003 93 437 0 149 10 4041 10 254 116160
1909 74 233 106 832 20 125 10 430 2 187 191 857
1910 92 591 86 695 20 351 3 411 594 125 243
1911 104 839 90 901 11 046 1 401 3 582 73 884
1912 134 351 99 547 967 749 61 57 599

Zahlentafel 3 noch die Sehienenausfuhr Frankreichs und 
belgiens wiedergegeben.

Ber Yerfasser des Aufsatzes in der „Iron and Ccal 
radca Review“ ist nun zwar nicht der Jleinung, daB 
witschland und die Yereinigten Staaten durch das In ter

nationale Sehienensyndikat einen Vorteil tiber GroBbri- 
anmen erlangt hatten, er glaubt violmehr, daB das Schienen- 

•yndikat es den nicht in gilnstiger Lago befindlichen 
icnenherstellem ermoglicht hiitte, ihro Aufmerksam- 

eit anderen, eher Gewinn yersprcchenden Artikeln zu- 
d '"^n('(n Aber auch ihn beunruhigt es, daB boido Lan- 
w dadureh, daB sie niedrigere Preiso stellen konnen, im-

* Oescbatzt.

Sehienenausfuhr GroBbritanniens. In Sudamcrika wird 
nun GroBbritannien allmahlich aus seiner Stellung durch 
Deutschland yerdrUngt, das im Jahre  1912 naeh Argentinien 
und Brasilien rd. 71 000 t und im Jahro 1911 rd. 109 000 t  
Schienen ausfuhrte gegen 56 700 bzw. 73 000 t  GroB
britanniens. W ahrend die britische Sehienenausfuhr 
nach Schweden und Ner wegen im Jahre  1912 fast ganz 
aufgehórt hatte , bezog Skandinayien in dem genannten 
Jahre  aus Deutschland Ober 60 000 t. Aehntich steht 
es mit dem Schienengeschaft nach Kanada, das je tz t 
von den Vereinigten Staaten yersorgt wird und auch selbst 
Schienen in groBeren .Mengen herstellt. Selbst Indien 
hat jetzt m it der Schienenfabrikation begonnen.

* Gesnhiitzt.
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Bucherschau.
K in d ,  Dr. rer. poL R.: D er A chlslundcnlag fiir  die 

G ro fim en in d u slń c .  Im Auftrage der Nordwest- 
lichen Grir pe des Yereins deutscher E isen- und 
Stahlindustiieller verf.iBt. Dusseldorf: Yerlag 
Stahleisen m. b. H. (1913). (51 S .) 8°. 0,50

Dio alto gewerkschaftliche Forderung des Acht- 
.stundentags wird in den letzten Jahren von den Arbeiter- 
organisationcn m it bosonderem Eifor fiir dio GroBeisen- 
industrio durchzusotzon vcrsucht. Die Griinde, die die 
Gowerkschaften in W ort und Sehrift dafiir angeben, 
werdon in der vorliegenden Abhandlung in knapper und 
gemeinverstandlicher Form an Hand genauer Untcr- 
.8uehungen und statistischer Erhebungen auf ihre Stich- 
haltigkeit und Richtigkeit gepriift. Ais Hauptgrund fiir 
den Achtstundcntag fiihren dio Gowerkschaften an, daB 
durch eino jetz t vorhandcno iibermenschlich lange A r 
b e i t s z e i t  Gesundheit und Leben der Arbeiter schwer 
geschadigt wordc. Auf Grund genauer Erhebungen gibt der 
Verfasser cin Bild von der tatsiichlichen Arbeitszeit in don 
einzclnen Botriebsartcn der GroBeisenindustrie. Danach 
belastet dio Daucr dor wirklichcn Arbeitszeit wiihrend 
einer Schicht den gesunden Arbeiter nicht so, daB er 
Schadcn an Leib und Lobon nehmen muB. Sie kann auch 
deshalb nicht die von den Gowerkschaften bohaupteten 
Achadigonden Wirkungen haben, weil der moderno groB- 
oisenindustrielle Betrieb dio kórperliche und zeitliche In- 
anspruchnahme der Arbeiter vermindert. Dafiir werden 
eino Reihe treffender Beispiele genannt. Eine weitero 
Untersuchung uber die U e b c r a r b e it  und M in d c r-  
a r b o i t  ergibt, daB die Uebcrarbeit keine wesentliche Ver- 
lilngerung der Arbeitszeit bringt und der gróBto Teil der 
vorkommcnden Uebcrarbeit durch Minderarbeit wieder 
ausgcglichen wird. Ais dio notwendig© „Folgę langer auf- 
reibendor Arbeit** weisen dio Gęworkschaften auf dio 
U n fiillo  und K r a n k h e i t s z i f f o r n  hin. Der Verfasscr 
geht den oinzolnen Faktoren der U n fa lle  auf den Grund 
und bringt dab i, gesttitzt auf amtliche Untersuchungen, 
Beweiso einer unverkcnnbaren Wochselwirkung zwischen 
Arbciterwechsel und Haufung der Unfalle. Dieser Arbeitcr-

wechsel ist auch von starkom EinfluB auf die ICrank- 
h o i ts f a l le ,  da nach genau en Feststellungcn dio standig 
wechselndon Arbeitermassen ganz unverhaltnismaBig viel 
Krankenschcine nehmen. Auch die vom Verein fiir Sozial- 
politik aufgestollto Behauptung, daB die GroBindustrie 
Raubbau an der Gesundheit und dem Leben ihrer Arbeiter 
treibo, wird durch genauo Untersuchungen an oiner groBen 
Zahl von Arboitern, besonders auch von Fcuerarbeitem, 
widerlegt. Dem Rahmen der ganzen Sehrift entsprechend, 
widmet der Verfasser kurz und treffend den letzten Teil 
seiner Abhandlung der W irk u n g , dio dio E infiihrung 
d es  A c h ts tu n d o n ta g o s  auf dio GroBeisenindustrie selbst 
und auf die andern Gewerbszweige haben miiBtc. Er weist 
auf den schon je tz t herrschenden Arbeitermangel hin und 
auf die Folgen, die das durch dic Achtstundenschicht not* 
wondigo weitore Hinzuziehen von Auslandcrn in sittlichcr 
und kultureller Hinsicht haben wiirde. Die finanziello Wir- 
kung fiir die GroBeisenindustrio wird durch genaue Bc- 
rechnungen an Hand der Ergebnisse des Geschaftsjahres 
1910/11' bzw. 1911 von 13 Untcrnehmungcn beleuchtet. 
Des weiteren wird mit oinem Hinwois auf dio ungenflgenden 
Ergebnisse der bisherigen intcrnationalen Arbeitcrschutz- 
bestimmungen der Godanke oiner intcrnationalen Regelung 
ais undurchfiihrbar dargclegt. Auch die Absichtcn und 
Erfolge der Einfiihrung des Achtstundentages im Ausland 
crfahren oino richtigo Belouchtung. Den SchluB der mit 
groBer Sachkenntnis gcschricbenen Broschiire bilden 
AcuBorungen von sozialdemokratischer Seito, dio einmal 
zeigen, wie man selbst hier iiber den Achtstundcntag denkt, 
zum andern aber ein bezeichncndes Licht werfen auf den 
Zwcck des Strebens nach dem Achtstundcntag. Der Wert 
des Buches zeigt sich vor allem darin, daB cs auf Orund 
einwandfreicr genauer Erhebungen unter Verineidung 
polomischcr Ausfiihrungen ein klares Bild gibt von den tat* 
siichlichcn Arbeiter- und ArbeitsverhŚiitnisscn unserer 
deutschen GroBeisenindustrie. Es ist ferner ein Bcweis 
dafiir, daB dio GroBeisenindustrie auch durch die Tat 
bereit ist, Aufklarung iiber dio in ihr herrschenden Vcr- 
hiiltnisse zu geben und daB sio die Darlegung dieser Ver* 
hiiltnisse auf Grund zweifelsfreier Untcrsuchungen nicht 
zu scheuen braucht. Die Redaktton.
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V erein  d eu tscher  Eisenhiitten leute .

Aenderungen in der Mitgliederliste.

Bedćojiy N . Philipps, Engineer, Liittich, Belgien, Rue dc 
rtlarm onie  3.

TiraticrjGer/iarc/^ipI.^ni)., Werden a. d. Ruhr, Florastr. 14.
Fischer, Emil, Chcfingenieur u. Prokurist d. Fa. Eick- 

worth& Sturm , G. m. b. H., Dortm und, Sonnenstr. 134.
ilarjacff, Wsewolod, Bergingenieur, Ekaterinburg, Perms- 

kaja Gubernia, Russland.
Gileicicz, Luzianf Ingenieur, St. Petersburg, Russland,

7. Roszdestwenskajo Nr. 9/11, Wohn. Nr. 27.
Hansch, Alfred,, Ingenieur d. Fa. Hans Reisert,

G. m. b. H., Coln, Bismarckstr. 17.
Ha ter, Ferdinand, Kgl. Ba u ra t, D irektor des W lirttemb. 

Revisions-Vcreins, S tu ttgart, Forststr. 72.
Houcaldt, Georg, W erftdircktor u. k. k. o. Konsłil a. D., 

Liilłeck, Friedrich-Wiłhelmstr. 45.
KunlzCy Ernst, techn. Direktor des GiiBstahlw. W itten, 

W itten a. d. Ruhr, R uhrstr. 45 b.
Radingcr, Ernst vony Ing., Gencraldircktor u. loit. Yerwal- 

tungsrat der Masehinenf. A.-G. N. Heid, Stockerau 
bei Wien.

Rappard, Otto von, Betriebschef, Bisniarckhiitte, O. S., 
I>enzstr.

Schalkau, Artur, Reg.-Baumeister a. D., Obering. der 
Siemens-Schuckertw., G. m. b. H ., Schoneberg bei 
Berlin, Gruncwaldstr. 27.

Schilling, Hans, D irektor der PrcB- u. Walzw.-A. 
Dusseldorf-Reisholz.

S c h m i d t y  B., H uttendirektor a. D., Eiscnach, Moltkestr 2.
Soisson, ./. F., Ing., D irektor der Altos Homos dcAnda* 

lucia, Malaya, Spanicn.
N eu e  M itg lie d e r .

Dongen, D. J. H\ fan , Assistent der Techn. Hochschule, 
Delft, Holland.

Heyde, Hugo, Ing., Bureauvorstcher der Gelsenk. Berg '̂-* 
A. G., Abt. Schalker Gruben- u. HGtten-Vcrein, Gel
senkirchen, Hohenzollernstr. 16.

Jiires, Hugo, stcllv. D irektor der Blechwalzw. Schulz* 
ICnaudt A. G., Huckingen a. Rhein.

KantzoWy Hans ron, Ingenieur, Witkowitz-Eisenwcrk, 
Mahren. ,

Krah, Wilhelm, Prokurist der Blechwalzw. Schulz-Knaudt 
A. G., Huckingen a. Rhein.

Mengeringhaitsen, Johann , gcschiiftsf. Direktor der ^nr' 
palotaer Industrie-W erke, A G., Ydrpalota, Ungarn.

Thehn, Karl, Stolberg II. i. Rheinl., Wurscle-
nerstr. 66.

Wirtz, Jeant Chemiker, Dusseldorf, Eiscnstr. 65.


