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Weinerzeit* habe ich in dieser Zeitschrift ein 
^  Berechnungsverfahren angegobon, um  die 
Abmessungen von GieBereiflammofen zu bostimmen. 
Dabei bildete die sekundlich entwickelto Essengas- 
mengo die Grundlago und wurdo m it 17 cbin (bei 
0°gem essen) fiir 1 kg Kohle, nach dem Vorgango 
Ledoburs, eingesetzt. Es 
bedeutetdies dio Annabme  
eines Luftuberschusses von  
etwa 100 % , der ja auf den 
ersten Blick etwas hoch 
erscheinen mag; er ist es 
aber keineswegs.

Bei einer Diplomprii- 
fungsarbeit fand sich Ge- 
legenheit, die Ledebursche 
Ziffer nachzupritfen, und 
ich will hier zunachst kurz 
dio Ergebnisse der Arbeit 
eines meiner Schiller (H ans 
K un sem u ller) m itteilen:

Bei einer Schm elze m it 
25 t Einsatz von otwa 
20 st Dauer wurde um  
3 Uhr angefeuert und im  
Sinne der Zahlentafel 1 
etwa alle 20 M inuten eino 
Gasprobe genommen und  
untersucht. Die Ergebnisso 
sind in die Zahlentafel ein- 
getragen. Man ersieht auf 
den ersten B lick, daB sich 
die Gaszusammensetzung 
fort und fort andert, dem- 
Bach auch der jeweiligo 
LuftuberschuB. Bald nach 
dem Kohleaufworfen ist

* VgL St. u. E. 1910,
">• Sept., S. 1544, Anin. Vgl.
<woh den Aufsatz Rosenberga 
ebenda 1910, 7. Dez., S. 2075,
Mdnieine Erwiderung ebenda 
19U, 26. Jan ., S. 137.
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er goring, woil der eintrotondo Luftsauerstoff sofort 
gebundon wird. Abgosohon von dem durch das 
Kohleaufworfen und durch das Soliuron bedingten  
W echsel besteht auch dio Ersche nung, daB der 
LuftuberschuB wilchst im Einklang m it dom HoiBer- 
werden des Ofens, weil dor Essenzug dadurch ver-

Zahlentatel 1. Y o rs u e h s e rg e b n is s e .
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0,1 21,2 78,8 34,5 20
5*0 14,6 5,6 — 20,2 79,8 32,6 24
601 13,2 2,2 2,6 18,0 82,0 11,9 4
636 ' 11,0 7,4 — 19,0 81,0 54,6 14
700 12,1 7,1 — 19,2 80,8 52,0 14

1022 12,4 6,2 — 18,6 81,4 42,7 23
10« 12,1 6,2 — 18,3 81,7 43,7 23
1107 13,0 5,2 — 18,2 81,8 34,1 17f
1127 11,0 7,6 — 18,6 81,4 58,9 12
1155 12,6 6,2 — 18,8 81,2 41,9 17f
120S 15,0 1,8 0,2 17,0 83,0 10,2 2
123S 13,8 3,4 — 17,2 82,8 21,0 3

106 13,6 3,8 — 17,4 82,6 23,9 3
148 9,6 9,2 — 18,8 81,2 82,0 14
2U 15,0 3,8 — 18,8 81,2 2 1 ,8 17+

240 8,9 9,3 __ 18,2 81,8 89,2
(gcsehiirt)

17t
310 14,8 4,4 — 19,2 80,8 25,3 1
310 12,8 5,2 — 18,0 p,2,o 34,7 5
409 10,6 9,0 — 19,6 80,4 73,2 34
439 11,8 8,2 — 20,0 80,0 59,3 6
5«6 12,4 5,8 — 18,2 81,8 40,1 13
620 14,8 4.4 — 19,2 80,8 25,2 5
647 13,6 4,8 — 18,4 81,6 30,2 9
737 14,0 6,0 — 20,0 80,0 36,5 10
753 ' 13,2 4,4 — 17,6 82,4 28,2 13
gio 10,2 7,2 — 17,6 82,4 60,1 5
830 9,6 8 ,6 — 18,2 81,8 77,0 7
850 14,4 2,8 — 17,2 82,8 16,7 8 |
910 12,6 5,2 1,0 18,8 81,2 35,2 iriihrend

930 12,4 7,6 20,0 80,0 52,2
d. Feuern3 

20
950 11,6 8,2 — 19,8 80,2 60,4 17+

lin Duroh- 
aelmitt 12,7 5,9 18,6 81,4 42,2 —

86
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m ehrt wird. Man kann dies aus der Zahlentafel 
ersehen, w enn man z. B. die angekreuzten G asanalysen  
lierausgreift, fiir welcho die Proben sam tlich 17
M inuten nach dem Kohleaufwerfen genommen  
sind.

Schreibt man dio W erte des Luftiiberschusses 
untereinander, so erhiilt m an folgendo Zahlen:

um 11^1 Uhr 34,1 %  LuftUborschuB 
„  1165 „ 41 ,9%
„ 21* „  21 ,8%
„ 2 «  „ 89 ,2%

9W 60 ,4%

Im Durchschnitt 50,0 %  LuftiiberschuB

Dabei ist die dritte Zahl dadurch gedriickt, 
daB zur Zeit der Probenahm e gescluirt wurde, auch 
bei der letzten  Ziffer war kurz zuvor geschiirt. 
Folgerichtig zeigten auch heiBer gefiihrte Schrnelzen 
einen hoheren LuftiiberschuB im Durchschnitt.

E in  nennenswerter Gehalt an Ivohlenoxyd be
steht nur bei Beginn der Schm elze. Hornach ist der 
Ofen heiB und der Essonzug stark, so daB fiir eine 
schnelle Yerbrennung aller brennbaren Bestandteile  
des Gasgem isches gesorgt ist.

Im  D urchschnitt betrug der LuftiiberschuB  
4 2 ,2 % . Moglicherweise wiiro dio Zahl noch etwas 
grSBer ausgefallon, wenn dic ersten beiden Stunden  
m it einbezogen waren. N ach Ergebnisson anderer 
Schrnelzen zeigte sich tatsaclilich anfangs ein hoher 
LuftiiberschuB, der spater immer mehr abnahm, 
um  gegen E nde wieder zu steigen. Dio Ziffern des 
K ohlensauregehalts der Gase sind insofern nicht ganz 
inaBgcbend, ais die Kohlonsauro des Zuschlag- 
kalksteins in die Yerbrennungsgase einflieBt. Dies 
geschieht naturlioh nur im Anfange.

Interessant ist dio folgende Beobachtung: Bei 
demselben Ofen fiirchtote m an bei einer andern 
Schm elze, daB er zu kalt gehen wurdo, und stellte  
fiir */,  Stunden das ITnterwindgebl&se an. Der Ofen 
ging dann auBerordentlich heiB bis zum Ende, so daB 
m an lange Zeit das fliissigcE isen stehen lassen muBte, 
um  es abzukuhlen. Bezeichnenderweise hat der Ofen 
von diesem  Zeitpunkte an m it einem durchschnitt- 
lichen LuftiiberschuB von 140%  gearbeitet. DaB 
die L uft in solcher Menge durch dio R ostspalten  
einstroiut, hiingt jedenfalls dam it zusam m en, daB 
infolge der Geblasewirkung die K ohleschiittung  
auf der ganzen Flachę und durch und durch in Brand 
und Glut geraten war. Dieser letzterwahnte Vor- 
gang bestiitigt m eine Ausfuhrungen im M einungs- 
streite m it Rosenberg.

Der Sinn dieser Ausfuhrungen war etw a folgender: 
Eine zu starkę Beschrankung des Luftiiberschusses 
ist nicht ratsam , weil nur bei starkom Luftuber- 
schuB eino schnelle Verbrennung ermoglicht wird. 
Geschieht diese zu langsam , so flieBt in der Zeit- 
einheit dem Ofen weniger Warnie zu, ais durch 
Ausstralilung verloren geht, und der Ofen friert 
ein. Natiirlich hat dieser LuftiiberschuB seine Grenzen. 
W erden sie iiberschritten, so ergibt sich eine Er- 
niedrigung der Badtemperatur.

D ie W erte der Zahlentafel sind bei einer ver- 
haltnismaBig kalt gehenden Schmelze ermittelt.

An H and der Betriebsangaben des Ofens und 
der aus der Zahlentafel entnommenen durchschnitt- 
lichen Zusam m ensetzung der Essengase ist die folgende 
W armerechnung aufgestellt:

W arnierechnung des GiefSereiflammofens.

Der ais Beispiel gewiihlte Flam m ofen gebrauchte
bei 25 t E insatz 10 t Stcinkolilen bei 7%  Rost-
durchfall. Es wurde eine Kohle verstocht, die 80%
C, 4 ,7 %  H , 1 ,0 %  N , 5 ,0 %  O, 1 ,5%  S, 1,3 %
Feuchtigkeit und 0,5 % Ascho enthielt.

Berechnung des t h e o r o t i s c h e n  B e d a r fs  an
V e r b r e n n u n g s lu f t  fiir 100 kg Kohle:

8 100*
Lt =  (80 . 3 +  4,7 .8  +  1,5 . 1 - 5 ) .  -jg

(GO*) (H.O) (SO,) (O).
=  1074 kg. Dieso bestehen aus 247 kg O 

und 827 kg N.

Berechnung des L u f t i ib e r s c h u s s e s .

D ie D urchschnittsanalyse der Essengase ergab 
1 2 ,7 %  CO„ 5 ,9 %  O, 8 1 ,4 %  N ; zusammen 100% 
(Raum teile).

In 12,7 cbm CO, sind 12,7 . 0,54 ** =  6,8 kg C. 
Auf 6,8 kg K ohlenstoff kommen 5,9 cbm iibor- 

schiissigor Sauerstoff und auf 100 kg Kohle

5,9 • Ul°  • 80 =  69 cbm  Sauerstoff, entsprechend 
6,8 100

69 • ~  ■ 1,29 =  428 kg L u ft .f  Diese 428 kg

Luft (98 kg O +  330 kg N ) sind uberschiissig und 
machen rund 4 0 %  d er  t h e o r e t i s c h e n  Luft- 
m e n g e  aus.

Die R a u c h g a s e  setzen sich wie folgt zusammen:

80 ■ y  =  293 kg CO,

} ” > • « "  h ,o

1,5 - 2 =  3 „ SO,
827 i
330 [ =  1158 „ N

U
98 =  98 „  O _____

zusammen 1595 kg Rauchgaso
fiir 100 kg Kohle.

Dio s p e z i f i s c h e  W iir m e  d er  R a u c h g a se  be- 
triigt bei der Temperatur von 1000 0 C ,f f  die im 
Essenkanal unm ittelbar hinter dem Ofen geiuessen 
wurde, 0,28.

11 . 3 2  8 n
* 1 kg C yerbrennt zu ~  kg C 02 nut — =  ^ kg C

us \y . In  100 kg L uft sind 23 kg O enthalten.
** 1 cbm GO, 1 en tha lt 0,536 kg C. Dasselbe gilt fur

1 „  CO > ein jedes Gemisch aus diesen
1 „  CH4 ) Gason.

f  In  100 cbm Luft sind 21 cbm O enthalteu. 1 cbm
Luft wiegt 1,29 kg.

t t  Nach 3 fi Stunden wurde die Tem peratur von 1000° C 
gemessen. Hatte der Ofen seino volle Hitze, so zeigte 
das Le Chatelier-Pyrometer 1400 0 C. Ais mittlero Tempc* 
ratur wurden 1000 0 C angenommen.
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Warmeeinnalime fiir 100 kg eingesetztes Roheisen:

Es Yerbrenncn

40 . ^  =  37 kg  Kohlen.

1 kg Kohle ergibt ira Kalorimeter einen Heizwert von 
7590 WE.

37 X 7590 =  280 830 W E. 

Es verbrennen autierdem  §
%  ta WK

2,16-1,69 =  0,47 S i zu S i 0 2 m it 7830 = 3 680 „
1 09— 0,85 =  0,24 M n  „ M a  O  „ 1730 415 „

0,60 Fe  „ Fe  O  , 1350 =  810 „
4,00-3.60 = 0,40 C  C O  „ 2473 =  989 „

zusam m eu 286 724 W E .  

Wtirmeausgabe fiir 100 kg eingesckles Roheisen: 
Zum Schmelzen von Roheisen 100 X 280 =  28 000 W E  
Zum Schmelzon von Schlacke 7 X 500 =  3 500 ,,
I kg Kohle liefert 16 k g  Essen- 

gaso, die m it 1000 0 C  ab-
z ie h e n ................. 3 7 . 1 6 .1 0 0 0 .0 ,2 8 =  165 760 „

§ Im  Sinno oiner frtiheron Veroffentlichung (St. u. E. 
1904, 1. Dez., S. 1377) angenoinmen, welche densolben 
Ofon betrifft.

E s  werden 3 k g  Ka lkste in  zu- 
gesetzt, die zu ihrer Zer- 
legung W arm o erfordern
(1,3 k g  C O , ) .................  1 , 3 . 9 4 3 =  1 226 W E

\V;irmevcrlust infolge Strah- 
lu ngund  Le itu n gan  d ioU m -
gebung. A u s  der Differenz . =  88 238 „

zusam men 286 724 W E

Diese Warmeausgabe kann man auch in folgender 
Woise kennzeiclinen.
N u t z b a r  g e m a e h tz u m  Roheisen und  Schlackcn-

schmelzen s i n d ...........................................  11 %
.Mit don Essengasen en tw e ichen .......................  58 „
D u rch  Strab lung und Le itung gehen verloren . . . 31 „

zusam men 100 %

Abgesehen von den Verlusten durch Essengase 
und Warmeausstrahlung gehen 7%  der Kohle 
dadurch verloren, daB sie unverbrannt durcli die 
Rostspalten fallen.

Die Temperatur im Ofen konnte leider nur mit 
Segerkegeln gemessen werden. Die Messung ergab 
1500° C.

Schwinden und Lunkern des Eisens.
(H ierzu Tafel 9.)

edeburerklartdic inderUeberschriftgenanntcn  
Erscheinungen in seinera Handbuch der Eisen- 

und StahlgieBerei, Aufl. 1901, S.47, in folgenderWeise: 
„Bei jedem Gusse schreitet das Abkiihlen und das 

Erstarren der fliissigen Masse von den Wanden 
der GuBforni, d. i. von den AuBenfliichen des Ab- 
gusses, nach innen zu fort. Zunachst entstcht eino 
Kruste erstarrten Metalles, welches sich zusannnen- 
zieht und hierbei einen etwaigen UeberschuB des ein- 
geschlossenen fliissigen Metalles durch den EinguB 
zuriickpreBt. Die Kruste wird allmahlich dicker 
und dicker, d. h. von dera eingeschlossenen Metali 
setzt sich mehr und mehr an sie an und beginnt 
ebenfalls zu schwinden. Die Folgo dieses allmahlich 
verlaufenden Schwindens, des Umstandes, daB dic 
Kniste bereits geschwunden ist, wahrend der Kern 
sieb noch in flussigem Zustande befindet, ist das 
Entstehen eines Hohlrauraes an derjcnigen Stelle, 
"'o das letzte flussigo Metali sich befand, wo dio Er- 
starrung zuletzt eintrat.“

Ferner sagtLedebur in seiner ,.Eisenhiittenkundo“ 
1908, S. 225, unter „Hohlraume in FluBeisen11:

. Die Ursache ist die Schwindung beim Erkalten, 
i  h. die Verkleincrung der Abmessungen, welche 
(las gegossene Metali erleidet.“

West* unterscheidet zwischen Schwindung und 
Schrumpfung und spricht von innerer und auBerer 
Schwindung. AeuBcre Schwindung nennt er die

* Th. D. W est: Gashohlraume, Kuge ln  und  abge- 
schrccktea Eisen im E isenguB, in den Transactiona of the 
American Foundrym cn’s Atssociation 1911, S. 39. Vgl. 
St- u. E. 1911, 30. Nov., S. 1982, und  1912, 25. Jan.,
S. 143/6.

Raumverniiiiderung des GuBstiickes nach dem 
Erkalten gegeniiber der GuBforni; unter innerer 
Schwindung yersteht er dio Schrumpfung, auch 
Lunkerung genannt.

O sann* schlieBt sich der Darstellung von West 
in der Hauptsache an und sagt:

„Der Hohlraum entsteht dadurch, daB beim 
Uebergang aus dem fliissigen Zustand in den festen 
eino Voluraverminderung stattfindet, die sieli den 
MeBinstrunienten, die wir bei Messung der Schwindung 
anwenden, entzicht. Schrumpfung wiirde also die 
Volumverminderung des fliissigen Eisens beim Er
starren, Schwindung die Volumverminderung des 
festen Eisens bcdcuten.“

D ie f e n t l ia l e r k o m m t  zu folgendem Ergebnis: 
Oft ist es in der Praxis iiblich, Lunkerung und 

Schwindung fur grundverschiedene Dinge zu lialten. 
Beide bedeuten aber niehts anderes ais die innero 
(nach Osann Schrumpfung genannte) und die iiuBere 
Raumverminderung des massiven Bestandes eines 
GuBstuckes vom Beginn des Erstarrens bis zur 
volligen Erkaltung.

Es ist nicht richtig, von einem auBeren und 
einem inneren Schwinden zu sprechen und daraus 
ein Unterscheidungsmerkmal lierleiten zu wollen, 
wie es West und Osann tun. Dem Schwinden sind 
alle Teile eines GuBstuckes unterworfen, und was 
ais auBere Schwindung seither angesprochen wurde, 
ist niehts anderes ais die Summę des Gesaint- 
schwundes des GuBstuckes in seinem ganzen 
Inhalt; daran haben die inneren Teile ebenso-

* S t ”. u .~ E .  1 9 1 1 ,  2 7 .  A p r i l ,  S .  6 7 4 .
* *  S t  u .  E .  1 9 1 2 ,  3 1 .  O k t . ,  S .  1 8 1 3 .
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gut ihron Anteil wio dic AuBenschichten. Ebenso 
ist es irrefiihrend, dio Limker — bzw. Schrump- 
fung — d. h. dic sich bildenden Hohlraume 
ais innerc Schwindung zu bezeichnen. In Wirklich- 
keit sind dieso Hohlraume infolgo untorbliebenor 
Schwindung entstanden; denn hiltte die Schwindung 
ohne S timing vor sich gchon konnen, so wiiren die 
Hohlraume nicht entstanden, es ware festes Materiał 
an diese Stelle getreten, und die Summę des Schwun- 
des (auBere Schwindung seither genannt) ware 
groBer ausgefallen.

Sehr richtig sagt Osann* in bezug auf den Schwin- 
dungsvorgang:

„Wfirdo der Vorgang unter plotzlichem Fest- 
werden des ganzen Inhaltes der Form verlaufen, 
so wiirdo sich diese Volumvermindcrung am Schlusse 
nur dadurch ausdriicken, daB der Błock ent- 
sprechend verkurzt erscheint11 (wiirdo besser heiBen: 
„in scinen Abmessungcn kleinor geworden ist“).

Man kann sich den Vorgang auch umgekehrt 
vorstellen, derart, daB das Erstarren innen beginnt 
und auBen aufhort, In diesem Falle konnen keinerlei 
Hohlraume entstehen, dic ais Lunker anzusprechen 
waren.

Osann nimmt aber trotz dieses Satzes eine voll- 
standige Trennung der Vorgiinge von Schwinden 
und Schrumpfen vor, indem cr sagt:

„Schwindung und Schrumpfung gehen selb- 
standig und unabhangig nebeneinander hor. Dic 
Erfahrung lehrt aber, daB im allgemeinen ein 
starkes Schwinden mit einem starken Schrumpfen 
vcrbundcn ist.“ 

und fiihrt zum Beweiso dafiir auch dio Versuche von 
‘West’1"1' an.

Schwindung wird durch die Abkiihlung bedingt, 
die ein Zusammenziehen der Korper hcrvorruft. 
BeeinfluBt wird dic Schwindung durch die Zusammen- 
setzung des Materials. Nach allgemeiner Annahme 
iibt beim GuBeisen dio Graphitbildung einen EinfluB 
auf die Schwindung aus. Da nun unter sonst gleichen 
Verhaltnissen die Graphitbildung durch langsames 
AbkOhlen gefordert wird, so tritt beim GuBeisen 
ais weitere die Schwindung becinflussendc GroBe 
die Abkuhlungsgeschwindigkeit hinzu.

Unter Schwinden sollen in folgendem auch die 
Dehnungsvorgange einbegriffen werden, die so eng 
damit yerwachsen sind, daB eine Trennung kaum 
angangig erscheint.

Das Erstarren eines GuBstiickes crfolgt auf 
Gnind der von den Formwanden ausgehcnden 
Abkuhlungseinwirkung auf den Inhalt von auBen 
nach innen in allmahlicher Folgę. Es bestehen also 
erstarrte Schichton neben fliissigen Bestanden in 
wechselndem Mengen verhaltnis. Da nun aber die 
erstarrten Schichten sofort dem Schwinden unter- 
licgen und auch tiitsachlich infolge des gleichzeitigen 
Tempcraturruckganges in dem noch fliissigen In- 
halte dcm Schwindungsbestreben folgen konnen, muB

* S t .  u .  k  1 9 1 1 ,  2 7 .  A p r i l ,  S .  6 7 4 .
* *  S t .  u .  E .  1 9 0 7 ,  8 . M a i ,  S .  6 5 1 .

das Schwinden ais am Anfang des Erstarrens 
beginnend angesohen werden (das Erstarren auf 
den ganzen Stiickinhalt bezogen). Ais Beweis 
hierfiir ist das vielfach bcobachtete und auch von 
Ledebur erwahnto Auspressen des fliissigen Inhalts 
durch dic Trichteroffnungen anzusehen.

0?ann beschriinkt das Schrumpfen (Lunkern) 
auf die fliissige Zone. Nach den’Versuchen von West 
und Dicfentliiiler wirkt der Graphit maBigend 
sowohl auf Schwindung ais auch auf Lunkerung. 
Dic Graphitbildung selbst vollzieht sich nach Heyn 
und Bauer* in der Hauptsache dicht unterhalb 
des Erstarrens in einem Temperaturbereich von 
30 bis 40 0 C. Bilden sich die Hohlraume inncrhalb 
der fliissigen Zone, dann kann die Graphitbildung der 
AuBenschichten nur maBigend auf dio Lunkerung 
einwirken, solange noch fliissigcr Inhalt vorhandenist, 
welcher der Schiebung keine Hindernisse entgegensetzt. 
Es scheint aber nicht ausgeschlossen, daB sich die 
Vorgange auf einer Grenzlinie abspielen, derart, daB 
die Graphitbildung schon mit dem Erstarren be
ginnt,** die Lunkerbildung dagegen mit der fliissigen 
Zone noch nicht ganz abgescjilossen ist. Die Yor- 
gange werden am besten verstandlich, wenn man 
sich die Lunkerbildung in zwei Abschnitte zerlegt 
vorstcllt. Der crste Abschnitt yollzieht sich vom 
Beginn des Erstarrens ab, erreicht seinen Hochstwert 
durch Abwandern des Materials nach auBen, dann setzt 
der zweite Abschnitt mit der Graphitbildung cin, ver- 
anlaBt durch ihre ausdchnendo Wirkung ein Riick- 
wandern des Materials nach dem Innem und ver- 
lingert damit den bereits gebildeten Lunker. Wie 
33I1011 obon angedeutet, werden diese Abschnitte zum 
Teil gleichzcitig auftreten und sich in ihrer Bc- 
wegungsrichtung kreuzen.

Beim FluBeisen spielt sich der Erstarrungs- 
vorgang einfacherab, da die Einwirkung des Grapliits 
fehlt. Osann spricht von einer ruckweisen Schich- 
tenbildung und zieht ais Beweis hierfiir die Anord
nung der Gasblasen in den Randzonen der Stahl- 
blocke heran. Diese Beweisfuhriing hat viel fiir sich, 
wenn man sie nur auf Stahl bezieht. Es ist jcdoch 
kein Beweis dafiir orbracht, daB sich das GuBeisen 
ebenso verhalt. Es spricht viel dafiir, daB das Er
starren beim GuBeisen allmahlicher yerlauft. Fiir 
die stark ausgesprochene Schichtenbildung des 
Stahls diirfte ein anderer Grund sehr ins Ge
wicht fallen; das ist die Verwendung der eisernen 
Formen. Diese kulilen dic auBeron Schichten 
des fliissigen Inhalts viel starker und rascher 
ab, ais dies bei den fiir GuBeisen iiblichen Sand- 
formen der Fali ist. Dazu kommt die verhaltnis- 
maBig groBe fliissige Eisenmasse ohne Unterteilung. 
Es spielt sich demzufolge cin Streit ab zwisehen 
Kokillcnwand und flussigem Eisen, die Wand wirkt

*  D ie  Metallurgie des Roheisens, St. u. E. 1907,
30. Okt., S. 1565.

* *  Vgl. Giefiereiztg. 1912,11. April, S.601. Th. D.Wcst: 
Versuehe zur E rzeugung einer Ke rnha rtung  aus Eisen mit 
hohem Silizium gehalt und  M ischungen weiehen GuBeisens.
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abkiihlend auf den fliissigcn Inhalt und bringt auf 
eino gewisse Ticfo eino Śchiclit zum Erstarren, 
der Blockinhalt macht dagegen seinen W&rme- 
iibersclmB mobil und bringt dio Einwirkung der 
Kokillenwand so lange zum Stehen, bis geniigcnd 
Warrae abgeflosscn ist, um das Erstarren fort- 
schreiten zu lassen.

An dieser Stello sei eine Erschoinung erwahnt, 
die fiir das Beurteilen der Erstarrimgsvorg;inge

Beachtung vordient. Eine Hammerschabotte von 
13000 kg Gewicht nach Abb. 1 wurdo in ge- 
trockneter Form gegossen. Die Form des Stuckes 
ist derart, daB von einem massivcn Klotz ge- 
sprochen werden kann. An einer der wenigen 
Rippen, die an einem Absatz in etwa halber Hohe 
des Stuokes angeordnet sind, wurde ein Kantenstiick 
abgesprengt. Die Stelle ist auf der Abbildung durch 
Pfcile kenntlich gemacht. Die Bruchflacho zeigte auBen 
eine etwa 1 y2 mm dicke weiBe Rinde, daran anschlic- 
Bend eine etwa 3 mm starkę lockere und dunklere 
Schicht, die in ein Materiał iiberleitote, das cin normales 
GrauguB-Aussehen hatte. Die auBere Schicht lieB 
einen strahligen Auf bau, Strahlenrichtung scnkrecht 
zur AuBenflache, erkennen. Diese drei Schichten 
seien beginnend von auBen mit 1, 2 und 3 bezeichnet. 
Abb. 2 gibt die mit verdiinnter Salpetersaure geatzte 
Bruchflacho in natiirlicher GroBe wieder. Auf der 
in Abb. 2 siohtbaren Ritzlinie wurden von jeder 
Zone Gcfugebildcr in 40- und 200facher YergroBe- 
ning hergestellt (vgl. Tafel 9). Es cntspricht 
Abb. 3 a und b Schicht 1, Abb. 4 a und b 
Schicht 2 und 5 a und b Schicht 3.

Die Schicht 1 war nur lose mit der Schicht 2 
verbunden und konnte leicht abgcschalt werden. 
Die Analyse eines solchen Schalenstticke3 ergab
0.35 % C. Dabei ist zu beachten, daB Teile der 
Schicht 2 mit zur Analyse kamen, da die Trennung

nicht vollig scharf vorgeuommcn werden konnte. 
Dadurch fiel der Kohlenstoffgehalt hoher aus, ais 
es der Schicht 1 tatsachlich entspricht, was auch 
durch die Gcfiigcbilder 3 a und b nachgewiesen wird. 
Dem Kleingcfiige nach cntspricht Schicht 1 einem 
kohlenstoffarmen FluBeisen. Schicht 2 neigt stark 
zum stabilen System und hat einen losen Aufbau, 
wie die zahlreichen Fehlstellen erkennen lassen. 
Schicht 3 entspricht einem GrauguBgefuge mit gut 

ausgebildetcm Perlit. Die der Schabotte 
entnominenen Spano ergaben:

o c si i i u  i1 s
(!»esamt) (ais G ruphit)

3,12 2,15 1,61 0,41 0,66 0 ,1 1 3 % .

Nimmt man an, daB die Bedingungen 
fiirdenEntkohlungsvorgang gegeben waren 
— die Art dieser Bedingungen soli hier 
nicht weiter untersucht werden — , so 
kann eine derartig scharf abgegrcnzte Ent- 
kohlung nur eintreten, wenn in den Rand- 
zonen verschiedene Aggrcgatzustiinde liin- 
gere Zeit herrsehten. Die Schicht 1 muB 
alsbald nach dem Gusse erstarrt und dem 
Entkohlungseinflusse ausgesetzt gewesen 
sein. Die Schicht 2 gelangte spiiter zum 
Erstarren und konnte von der Entkohlung 
weniger betroffen werden. Die Schicht 3 
ist sehr viel spater erstarrt, die Entkoh
lung konnte nicht oder nur in geringem 
MaBe eintreten. Das GuBstiick wurde 
drei Tage nach dem Gusse aus der Form 
genoinmen und zeigte nach dem Ab- 

heben dos Oberkastens noch hellrote bis gelbe 
Gliihfarbe.

An einom dcm oberen Rande entnommenen 
Sprengstuck (Abb. 7) konnte die weiBe Rinde nicht 
festgestellt werden, wohl aber eine lockere Schicht, 
die in das feste Materiał iiberleitete. Abb. Ga ver-

Abb ildung 2. Bruchflacho des abgesprengtcn StOckcs.

anschaulicht das Gefiige in 200facher VergroBerung. 
Abb. 6 b gibt das Gcfuge des an die lockere Schicht 
anschlieBenden Materials in 200facher YergroBcntng 
wieder. Auch hier laBt sich ein plotzlicher Uebergang 
von einem GefQgo zum andern deutlich erkennen. 
DaB sich oben eine so weit heruntergekohltc Schicht, 
wie dies bei demSprengsttick Abb. 2 der Fali ist, 
nicht bildete, diirfte in dcm starkeren Anwarm°n

4

Abbildung 1. Ham m erschabotte von 13 000 kg  Gewicht.
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der Formwandc durch die aufsteigcndo Warnie 
wahrend des Gusses seine Erkliirung finden. Die 
erste Erstarrung sctztc demgemaB spater ein. Spreng- 
stiicke ani unteren Teil des Stuckes zcigten eher 
stiirker entkohlte Scliichten, was auch durch das 
vorstehend betreffs des Einflusses der aufsteigenden 
Warnie C-esagte erklarf. wird.

Drei Monate spater wurde ein glcichcs Stiick 
gegossen. Dic Untersuchung fiihrte zu ahnlichen 
Ergebnissen. Abb. 8 gibt die Bruchfl&che eines an 
gleicher Stelle entnommenen Sprcngstiickes wieder. 
Die Gefugebilder 9 ,1 0 ,1 1 , in200facher YcrgroCerung, 
sind den Scliichten 1, 2, 3 entnommen. Das Gefiige 
von Schiclit 1 entspricht wieder kohlenstoffarmem 
FluBoisen; dio an diesem Stiick schwachere Schicht 2 
zeigt Pcrlitgefuge in annahernd eutektischer Form von 
stahlahnlicheni Aufbau. Schicht 3 entspricht einem 
GuBeiscn, dessen Gefiigo sich dem stabilen System

Abb ildung 8. Bruehflacho eines dritten Sprcngstiickes.

stark naliert. Die Untersuchung eines seiner Lange 
nach in Balkenform an das Stiick angegossonon 
Probestabes ergab:

C C Si Mn r  S
(gesam t) (ais G rajihit)

3,53 3,10 2.11 0,40 0,70 0 . 0 7 %

Diese Zusammensetzung gibt die Erklanmg dafiir, 
daB das Gefiige sich mehr nach dem stabilen 
System lun gebildet hat, Auch diirftc die stark 
au-gepragte Perlitfornrder Schicht 2 damit zu- 
sammenhangen. Im AnschluB an diese Feststel- 
lungen wurden noch an friiher gegossenen Stiicken 
von massigen Formen Stiicke abgesprengt. Je nach 
GroBe undJMassigkeit der Stiicke konnte auch hierbei 
eine mehr oder weniger stark entkohlte Ilinde fest- 
gestellt werden.

Danach ist die Annahme nicht von der Hand 
zu weisen, daB eine gewisse GcsetzmaBigkeit vorliegt. 
Bei derartig schweren Stiicken ist die Warmemenge 
des Eisens im Verhaltnis zur Fomnnassc so groB, 
daB nur auBen ein Erstarreu alsbald nach dem 
Gusse eintreten kann; es stelit sich dann eine Pause 
so lange cin, bis geniigend Warnie abgeflossen ist, 
und das Erstarrcn nimmt dann einen stetigon Fort- 
gang. Der Vorgang spielt sich in ahnlicher Weise 
ab, wio betreffs KokillenguB dargelcgt worden ist. 
Bei weniger massigen Stiicken, wie sie in der Praxis 
bei GrauguB die Regel bilden, tritt der Vorgang 
nicht zutage, es findet hierbei ein in der Haupt-

sache ununterbrochener Erstarningsfortgang von 
auBen nach innen statt, eine Schichtenbildung tritt 
nicht ein.

Auf Grund dieser Erwagungen ergeben sich fol
gende Siitze:

1. Schwindung ist die durch das Temperaturgefalle 
hervorgerufene, von der Zusammensetzung des 
Materials und beim GuBeisen durch dic Ab- 
kiihlungsgcschwindigkeit beeinfluBte Raumver- 
minderung des GuBstiickes von der Erstarrung 
bis zur viilligen Erkaltung.

2. Lunkerung ist die Entstelmng ortlich begrenzter 
Leerstcllen, hcrvorgenifen durch Hemraungen, 
dio wahrend des Erstarrcns dom natiirlichen 
Schwindungsvorgang entgegenwirken.

Dic Erstarrungsvorgange werden sich in der 
durch Abb. 12, 13 und 14 veranschaulichteii Weise 
abspielen, wrobei der einfachcren Darstellung wegen 
da5 fortschrcitende Schwinden bzw. Dehncn der 
bereits erstarrlen iiuBeren Scliichten wahrend des 
Erstarrcns der inneren Scliichten nicht beriicksichtigt 
werden soli.

Bctrachten wir zunachst den Schwindmigs- 
vorgang an einem Holilzylinder Abb. 12. Die aus- 
gezogenen Linien geben die Lago des fliissigen, die 
gestricholtcn Linien dic Lage nach dem Erkalten 
wieder.

Nehmcn wir den Teil a heraus, so ergibt sich, 
daB sowohl ein Yerkleinern seiner Dickc ais auch 
ein Schieben nach der Mitto m beim Schwinden 
stattfindot. Den ersten Yorgang wollen wir ais 
Dicken-, den zweiten ais Fliichcnschwindung be- 
zeichnen. Lcgen wir nun fiir unsere weitere Be- 
trachtung einen aus einem Yollzylinder Abb. 13,

A bb ildung 12. Abb ildung  13.

Schw indung bei einem Hohlzylinder.

der in viele diinne Ringschichtcn zerlegt gedacht 
ist, entnommenen Streifen I zugrundc, so kommen 
wir zu folgendem Ergebnis:

A. Graphitarmes Eisen.

Der ais I in Abb. 14 bezcichnete vergroBcrte Strei
fen I der Abb. 13 stelit den fliissigen Zustand dar. 
Die zuerst erstarrende auBereRingschicht 1 will infolge 
des mit dcm Erstarrcn verbundenen Schwindens die 
Soll-Lage II a einnehmen, indem sie sich sowohl auf
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Grand der Flaclienschwindung dem Mittelpunkte zu 
naliern strebt, ais infolge der Dickensćhwindung eine 
Yerminderung der Dicke erfiihrt. Da aber der fliissigc 
Kern der Flaclienschwindung entgegenwirkt, be- 
halt die AuBenschicht nach innen ihre Lage, dagegen 
vollzieht sich Dickenschwiiidung von auBen lier, 
wie in Streifen III a veranschauliclit. Dic Schicht 2 
kristallisiert an die Schicht 1 an, wobei die Dicken- 
schwindung +  unterdriicktcr Flaclienschwindung (die 
ebenfalls in Dickenschwiiidung iliren Ausglcicli 
findet) von innen nach auBen erfolgt. Die der Reihe 
nach folgenden weiteren Schichten unterliegen dem 
gleichen Yorgang. Es findet also cin Wandern 

dos Materials statt, das im Mittel- 
punkt £einen groBten und amUm- 
fang feinen kleinsten Wert hat 
(sieho Streifen III a).

Der am Schlusse der Erstar-
rung verbleibende Holilraum ist 
=  unterbliebeno Flachenschwin- 
dung der ersten Schicht +  alle 
Dickenschwindungsbotriige der 
weiteren Schichten.

B. Graphitreiches Eisen.

Das Erstarren unterliegt dcm 
gleichen Gosetz wie beim gra- 
phitarmcn Eisen (sielie Abb. 14, 
linkę Seite, Streifen IIbund I llb ). 
Mit dem Erstarren oder dicht 
unterhalb desselben setzt die Gra- 
pliitbildung ein, mit der ein Aus- 
dehnen des Eisens verbunden ist. 
Die auBere Schicht wird zuerst 
davon betroffen, wird aber an 
ihrer Flilchendehnung durch die 
benachbarten Schichten gehin- 
dert, es kann sich deshalb in der 
Hauptsacho nur Dickenausdeh- 
nung nach auBenvollziehen. Diese 
wird sich um den Betrag der 
unterdriickten Fliichenausdeh- 
nung erhohen; die erste Schicht

Streifens I  dos 
Hohlzylinders.

ein Erstarruiigsschema nacii Abb. 15 aufstellen. Die 
rechto Halfte stellt den Yorgang beim graphitarmen 
Eisen, die linko den Yorgang beim graphitreichen 
Eisen dar. Dio iu der Mittc liegende Zone ergibt 
die Lunkerbildung. Ob und inwiewcit die Aus- 
dehnung im Perlitbildungsgebiot EinfluB auf die 
Lunkerung hat, ist noch ldarzustellen. Vermutlich 
ist kein oder nur ein geringer EinfluB yorhanden. 
Durch Einfiigen der Zeitlinien zwischen Rand 
und Mitte muB es, theoretisch betrachtet, moglich 
sein, in jedem Zeitpunkt die LunkergróBe zu be- 
stimmen.

In Wirklichkeit werden sich dic Vorgiinge viel 
yerwickolter yollziehen. Besonders beim graphit
reichen Eisen werden sich in gewissen Gebieten 
Dehnungen geltend machen, wenn anderswo Schwin
dung herrscht. Auf dieso Vorgange diirften z. B. 
die Doppellunkerbildung bei Stab 7 (Diefenthiiler,
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Abbildung 14.

Schema fiir die 

Schwindung des nil,^ lt die "Lag‘e von streifen IV b 
ein. Die folgenden Schichten 
werden zum Teil eine Dicken- 
ausdehnung nach innen, zum 

Teil eine durch die nachdrangenden inneren Schich- 
ten hervorgerufene Dehnung nach auBen erfahren, 
wodurch die durch Streifen III b yeranschaulichte 
Sohwindungswirkung teilweiso wieder aufgehoben 
wird.

Die am Schlusse der Erstarrung und Graphit- 
emwirkung entstehenden Holilraume werden sein =  
unterbliebene Flaclienschwindung der ersten Schicht 
+  aller Dickenschwindungsbotriige der weiteren 
Schichten — der in der Erstarrungsperiode durch 
die Graphitbildung nach innen verlaufenden Dehnung.

Auf Grund der Diefenthalerschen Yersuche 
mit Eisen von niedrigem Phosphorgehalt laBt sich

Abb ildung 15. Erstarrungssehema.

St. u. E. 1912, S. 1813), ferner die sekundaren, uber 
den Querschnitt zerstreut auftretenden Holilraume 
zuruckzuffihren sein. DaB sich durch auftretcnde 
Hemmungen Flachenbewegung in Dickenbewegung 
oder umgekehrt umsetzen wird, ist schon oben 
bemerkt worden. Die Tatsache, daB dio Holilraume 
zum Teil in Form von Innenhohhingcn, zum Teil 
ais auBere Einsenkungon oder in beiden Formen 
gleichzeitig auftreten, findet iliro Erklarung in dem 
Unterschied von ta und t,, (Erstarrungsanfang und 
-ende). Bei einer Mischung von C =  3 ,2% , Si 
=  1,6 % ist ta =  1205 », t,. =  1115 » C (Stab 3). 
Ehe t e eintritt, ist ta schon bis ins Innere vorge- 
drungen, der ganze Querschnitt besteht aus einem 
Gemisch von erstarrtem und noch flussigem Jlatcrial. 
Die in diesem Zeitpunkt yorbereitete HOhlenbildung 
findet iliren Ausgleich durch das sich unter dem 
atmospharischen Druck yollziehcnde Einsenken.

Bei einer Mischung von C =  3,1 % und Si =  4,2%  
fallt ta und te zusammen auf 1133 “ C (Stab 7). Di*
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Erstarrung muB sioh demzufolge in den betreffenden 
Schichten yollstandig oinstellen, dom Luftdruck wird 
solcher Widerstand entgegengesetzt, daB ein E'n- 
senken nicht moglich ist.

Eino woitere Erwiigung lehrt auch, daB das 
Ausschwitzen von Materiał oder das Bilden von 
Bohnon nur bei einem Materiał auftreten kann, dessen 
tj uber t0 liegt. Das orstarrte Nctzwerk hfdt fliissiges 
Materiał zwischen sich eingeschlossen, das bei auf- 
tretendom nach innen gerichtetem Druck ausgeprcBt 
wird. Erfolgt der Vorgang sehr plotzlich, so wird 
infolgo der lebendigen Kraft da i Aussohwitzen 
groBeren Umfang annehmen.

Die Ansicht, daB Hamatiteisen nicht zum Lun- 
kern neigo,* wird durch vorstehendo Erkl&rung 
der Erstarrungsvorgiingo nicht untcrstiitzt. Danach 
muB vielmehr jedes Eisen, sofern dic GroBe und dio 
Formgebung eine Lunkorbildung begiinstigon, Lunker 
ergeben. Dies wird auch durch dio Yersucho von 
Diofenthalcr bestatigt, bei denen fiir allo dicken 
Stabo Lunker nachgewiescn worden sind, wogegen 
dio dtlnnen Stabe nur zum Teil sichtbaro Lunker 
ergabon. —

Wenn durch vorstehendo Ausfiihrungen versucht 
worden ist, dio Frago dos Schwindens in seinom

*  Osann, St. u. E. 1911, 27. April, S. 675.

Zusammenhang mit dem Lunkern einer Klarung 
zuzufiihren, so war man sich wohl bewuBt, damit 
einen AbschluB nicht zu errcichen, dafiir ist die 
Frage zu sehr verwickelt. Wohl aber sollte den im 
praktischen Leben stehenden Fachgenossen eine 
m oglchst einfacho Darstellung der Yorgiinge ge- 
gebon werdon, die geeignet ist, die noch vielfach 
herrschenden unklaren Vorstellungen zu kliiren 
und dio Scheu, selbst an der Losung der Sache mit- 
zuarbeiten, zu besoitigen. —

Nach Niederschrift der Arbeit kam dem Vcrfasser 
das WerkM ar t en s - II e y n : Materialienkunde Bd. IIA 
zu Gesicht. Darin ist auch von dem hochverdienten 
Forscher Heyn die Frage des Schwindens und Lun- 
kerns bchandelt. Ais besonders wertvoll an dieser 
Arbeit ist naoh Ansicht des Verfassers der scharfe 
Nachweig dos Einflusses der Warmcunterschiede 
im GuBstitck auf dio Lunkorbildung anzusehen. 
Hiermit ist zum ersten Mało eine Untcrlago ge- 
schaffen, dio zur weiteren Klarung der Frage un- 
erliiBlieh ist.

| Es hatto dies ein Grund sein konnen, von wei- 
terem abzusehon. Im Hinblick auf die Wichtig- 
lceit der Frage erscheint jedoch jedo Meinungs- 
iiuBerung, zumal wenn sio sich, wio in vorliegendem 
Falle, auf Beobachtungen in der Praxis stiitzt, er- 
wiinscht und dor Klarung der Sache forderlich. Ks

W ertberechnung und Wirtschaftlichkeit in der GieBerei.
Yon J. und L. T r e u h e it , Lilttich und Elberfeld.

I j i e  letzto Zeit hat eine sehr anzuerkennende Be- 
^ reicherung der GieBeroilitcratur insbesondero 

auf dem Gebiete der Wertberechnung gebracht, und 
es steht zu erwarten, daB die yerschiedenen vor- 
geschlagenen Verfahren den GieBereileiter yeran- 
lassen werden, sie auf ihre Richtigkcit und Anwcnd- 
barkeit auf seino Bctriebsverhiiltnisso zu prufen. 
Solche Nachprtifungen haben den Vorteil, daB sio 
Gelegenheit geben, die vorhandenen unnaturlichen 
Untersohiede in den Angeboten von den naturliclien 
klarer zu erkennen und unter Umstimden zu beseitigen. 
Es verlohnt sich somit auch hier, in einer vergleichen- 
dcnBetrachtung auf das Wesen der GieBerei-Wert
berechnung einmal allgemein einzugehen.

Da dio jeweilige Bedeutung der in einer Wert- 
bereehnung auftretenden GroBen ftir fast jede GieB rei 
verschieden und sehr wechselnd ist, so ist es naturlich 
nicht moglich, den Stoff erschopfend zu behandeln. 
Wir richten unsero Betrachtungen daher vorerst 
einmal auf die allgemeine Marktlago der GieBereien.

Vergleiclien wir dic Berichte iiber dio wirtschaft 
liche Stellung der GieBereien in den yerschiedenen 
Marktlagen der letzten 15 Jahre, so kennzcichnen 
sie sich durch einen fast gleiehlautcnden Gmndton, 
und zwar oto folgt:

G u te  M ark tlage: Dio Beschaftigung ist eine 
zufriedenstellcnde bis sehr gute, jedoch sind die Ver- 
kaufspreise mit den stetig steigenden Preisen fiir

Roheisen und andere Stoffe sowie mit den andauernd 
steigenden Arbeitslohnen nicht in Einklang zu 
bringen; auch macht sich ein starker Mangel an 
tiichtigen Arbeitskriiften sehr bemerkbar.

M itt le r e  M ark tlage: In den SondcrgieBereien 

fiir Bau-, Potorie-, RohrenguB u. dgl. liiBt dio Be- 
schiiftigung zu wiinschen iibrig, und die Yerkaufs- 
preise sind weniger befriedigend, da entweder n ich 
guter ilarktlage dio Preise fiir die Rohstoffe laut Ab
schluB aus der guton Marktlage zu hoch sind oder 
nach schlechter Marktlage schon wieder starker an- 
ziehen, ais der allgemeinen Besserung der Marktlage 
entspricht. Ob also die Marktlage eine steigende 
oder fallende ist, dio Yerkaufspreise befinden sich im 
Nach teil.

S c h łe c h te  M ark tlage: Durch den Wett
bewerb der an Fabrikbetriebe oder H uttenw erkc an- 
gegliederten GieBereien ist es don freien oder Han- 
delsgieBereien schwer, mit den crforderlich en Preisen 

durchzudringen. Die Beschaftigung ist eine unge- 
nugende. Viele GieBereien arbeiten mit Verlust- 
preison. —

Da das Absatzgebiet vieler GieBereien der Jla- 
schinenbau ist, so ist desson Marktlago fiir die GieBe
reien vielfacb maBgebcnd. Dies ergibt sich unab- 
weisbar aus einem Veigleich der Berichte der 
Hauptversammlungen de3 Vereins deutscher Eisen
gieBereien und des Yereins deutscher Maschinenbau-
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Aristallon. Wir entnehmen dem allgemeinen Aus- 
druck der Marktberiohte also, daB besonders die 
Lage der GieBereien in den yerschiedenen Allgemein- 
lagen ineist zu wunschen iibrig liiBt. —

Im nachstehenden soli versucht werden, auf die 
GHinde naher einzugehcn, welche eine Unsicherheit 
der Verkaufspreise verursachen konnen.

Wie schon angedeutet, konnen wir diese' Griinde 
in natiirliche und unnaturliohe einteilen. Im all
gemeinen sind von den verschiedenen Griinden, die 
eine gewinnbringende Ąusnutzung der GieBerei be- 
liindern konnen, dio folgenden ais n a t i ir l ic h e  Griinde 
anzusehen:

1. Dic vorschnellc Preissteigerung des Eisens und 
der sonstigen Rohstoffe.

2. Die dauernd steigenden Lohno fiir dic Arbeits- 
kriifte, die sich auch in mittlerer Marktlage 
nicht entsprechend einschriinken lasscn, ohne 
Unsicherheit im Betriebe zu veranlassen.

3. Die nachhaltend hohen Preiso fiir allc Roh
stoffe bei sinkender Marktlage.

4. Der Wettbewerb der Werks- und Hiitten- 
gieBcreien in schlechteren Zeiten. i

5. Transport- und Zollunterschiedc in bezug auf 
einen gegebenen Lieferort.

G. Die Mannigfaltigkeit der in ein und derselben 
GieBerei erzeugten GuBwaren und deren steter 
Wechsel.

Da der GuBverbrauchcr im Einkauf der von ihm 
benotigten RohguBwaren nur rein objektiv handeln 
kann, so sehcn wir die GieBereien bemiiht, durch ge- 
nauestc Berechnung der Selbstkosten die durch vor- 
genannte Griinde venirsachten Preisuntcrschiede in 
ihren Angeboten auszugleichen.

Die u n n a tiir l ic h e n  Griinde fiir die Verschieden- 
lieit in den GuBangeboten liegen meistens auf dem 
Gebiete der Wert- oder Selbstkostenberechnung, die 
hier niiher besprochen werden soli:

In fast jeder GieBerei wird ein anderes Berech- 
nungsverfahren gehandhabt, iiber dessen Wert oder 
1’nwert fur die jeweilig bestehenden Verh;iltnisse man 
die verschiedensten Rechtfertigungen gibt, iiber 
dessen Wirku ngen auf den Preisausdruck man aber 
nicht immer klar zu sehen verinag. Die bckanntesten 
WertberechnungsYerfahren — wir nennen die nach 
Mehrtens*, Messerschmidt**, Winklerf, L eberff und 
neuerdings Rein§ — unterscheiden sich voneinander 
hauptsiichlich durch Ausdruck und Behandlung des 
Aufschlagcs fiir die Unkosten aus der Erzeugung und 
Yerwaltung.

* Mehrtens, St. u. E. 1906, 1. Sept., S. 1062/3.
** Messerschmidt: D io  K a lku la tion  in  der Eisen- 

gieBerei. G. D . Baedeker, E ssen  1907.
t  H. W ink le r: D io  kaufm iinnische Ver\valtung einer 

EisengieOerei. Nauekscho Buchdruekerei, Berlin  1906.
t t  Engelbert Lcber: D ie  Frage  der Selbstkosten- 

tereehnung von GuBstlicken in Theorio und  Praxis. 
Verlag Stahleisen, Dusseldorf 1910. ■

§ Carl Re in: W ortbereehnung von  GieBerei-Erzeug- 
nisscn. Verlag der Zeitschrift des Bundes deutscher 
tivi].Ingenieure, H annovcr 1913.

So verteilt M eh rten s die sog. Erzeugungskosten, 
die cr aus bestimmten Zcitabschnitten (monatlich) 
zusammenstellt, auf dic in gleichem Zeitraume er
zeugten GuBwaren nach dem Gewicht.

M essersch  m i d t dagegen ycrtcilt die Erzeugungs- 
unkosten auf die in einem gewissen Zeitabschnitt gc- 
zahlten Ilerstellungslohne, also auf die 100 J l  Former- 
lohn.

W in k ler  lialt dagegen etwa die Mittc zwisehen 
den Yerfahren von Mehrtens und Messerschmidt, der
art, daB er dio Erzeugungskosten, dic er besonders 
nach Materiał- und Lohnkosten trennt, zum Teil auf 
das erzcugte Eisen, zum andern Teil auf den Her- 
stellungslohn und den Formstoffwert verteilt.

L eb er berechnet die Erzeugungsunkosten je 
Stiick aus dem Verbrauch an Forinmaterialien ein- 
schlieBlich der Hilfsmatcrialicn, die also um den Be- 
trag der Erzeugungsunkosten hoher bewertet werden.

R ein  zuletzt verteilt dic Herstellungskosten ein- 
fach auf die 100 kg fliissiges Eisen.

Die Generalunkosten oder Allgemeinkosten werden 
von den genannten Verfassern mit Ausnahme von 
Messerschmidt auf die gesamten Erzeugungskosten 
cinschl. des Eisenwertes verrechnet.

Das Lebersche Verfahren will den Mangel der 
anderen genannten Bereehnungsweisen, der darin be- 
steht, daB dieso nur Durchschnittsbercchnungen sind 
und den wahren Wert eines jeweils gegebenen GuB- 
stiickes nicht treffen konnen, dadurch aufheben, 
daB der naturlichen Wertverschiedenheit samtlicher 
GuBstiicke weitgehend Rechnung getragen wird durch 
Sonderfeststellung des Materialvcrbrauches fiir je des 
einzelne derselben. Die Durchsclmittsberechnungen 
sind in der Anwendung einfach und daher in haufigster 
Ausiibung.

Im nachstehenden wollen wir dio Anforderungcn, 
welcho an eine brauchbaro GieBerei - Selbstkosten- 
bereehnung gestellt werden miissen, unter Hinweis 
auf dic Abweichungen in den genannten Vcrfahren 
besprechen. Jede Wertberechnung zerfiillt in eino 
Vor- und Nachberechnung. Erstere dient dem An- 
gebot vor, letztere der Gewinn- und Yerlustrechnung 
nach gesehehener Ausfiihrung. Vor- und 3NTach- 
berechnung stellen sich in einfachster Zusammen- 
fassung ais aus den folgenden Eiementen be- 
stehend dar:

E isen  wert d. fertigen W are 
P roduktiv lohn  
Fabrikations-Unkosten  
Allgemeinkosten 
Gew innaufschlag 
Besondere Ko sten

Es seien an dieser Stelle auch gleich die Zeiehen 
fiir die iibrigen in den folgenden Berechnungen Yer
wendeten GroBen angefiihrt:

A p  =  Angebotpreis 
f S k  —  Selbstkosten
F U s =  Fabrikations-U nkosten  einer Sonderabteilung 
E w  =  W ert der flussigen E isenm ischung einsehlieB- 

lich  Abbrandes 
B w  =  Brucheisenwert

J Iw
P I
FU
Ak
G w
B K

Fabrikations- 
kosten =  F k

X V I I . „ 8 7



6 8 2  S t a h l  u n d  E i s e n . W c r t b c r c c lm u n g  u n d  W ir t s c h a f t l i c h k e i l  i n  d e r  G ie j le re i. 3 3 .  J a h r g .  K r .  17 .

A . , , ., , „ Abfallgew icht
a =  Anteilsatz dea Abfalls — ----- ----- r r 7

W arengcw ich t
O  =  Oberfliiche in  qdm 
G =  Gewicht in k g  
s =  spczifisches Gewicht 

W  =  m ittlcre W andstarko  in cm 
lc =  Ausgleichskoeffizient
e =  Erfahrungsw ert ftir P roduktiv lohn  jo qdin 

Oberfliicho 
Gp  =  Grundpreia fUr 100 kg 
W g =  W arengcw ieht 
F m  =  Form m aterialkosten 
M o  =  Modellkosten i  Besondere
Pu  =  Putzereikosten > Fabrikationa- 
Be  =  Bearbeitungskosten J kosten 

H k  =  Handelskosten.

Die Anforderungen, die an eine genaueste Berech- 
nung der vorstehonden Elemente gestellt werden 
miissen, wollen wir im folgenden allgemeingiiltig fest- 
legen.

D ie B erc c h n u n g  des M a te r ia ł- , li i er E isc n -  
w e r te s  Mw.

Die an die verscliiedenen GuBstucke gestellten ver- 
schiedenen physikalischen und chemischen Anspruche 
bedingen die verschiedcnst zusaminengesetzten Eisen- 
mischungen, mehr oder weniger groBen Aufwand an 
Schmelzkosten. und die aus ihnen hergestellten GuB
stucke bedingen verschieden hohe Bctrage an Abfallen 
fiir Trichter, verlorene Kćipfc, AusschuB, Zugabe fiir 
Bearbeitung usw. Die Bereclmung des Eisenwertes 
muB auf dieso Eigentumlichkeit unbedingt Ruck- 
sichtnehmen, und dieBedingungen, die hier herrschen, 
lassen sich allgemein wie folgt ausdriicken:

Mw =  Ew + a (Ew—Bw).
Dic AYcrtc fiir Ew werden den monatlichen Eiscn- 
abreehnungcn, welche naturlich auf die verschiedenen 
Eisenmischungen Riicksicht nehmen miissen und 
daher passend entworfen sind, entnommen. Die Werte 
fiir a sind je Stuck an Hand von Zeichnungen oder 
Modellen festzustellen, sofern es an anderen Unter- 
lagcn felilen sollte. Der Brucheisenwert ist cin Wert, 
der sich bei groBeren Einkiiufen wenig iindert; immer- 
hin ist es aber gebolen, die Marktpreise fiir Bmchcisen 
auf ihre Verschiebung hin zu beobachten. Ist dies 
nicht angiingig, so ist der Duręhschnittswcrt eines 
Jahres einzusetzen. Abgesehen von den an Hiitten- 
werke angegliederten GieBereien, denen billiges Roh
eisen, yielfach auch flussig, zur Yerfiigung steht, 
kann man annehmen, daB der Materialwert Mw fiir 
ein gegebenes GuBstiick und bei gegebener Mischung 
in yielen GieBereien ungefiihr gleich ist.

Die erste Yerschiedenheit, die sich in die Berech- 
nung des Materialwertes einschleicht, ist durch die 
mehr oder weniger sorgfiiltige Bereclmung des Ge- 
wichtes eines GuBstiickes verursacht. Zum Aus- 
gleich dieser und der durch die Ausfiihrung bedingten 
Yerschiedenheit ist je nach der Umstiindlichkeit des 
GuBstiickes ein Gewichtsspielraum von 6 bis 10%  
handelsiiblieh geworden.

Die Anforderungen, die an eine Wertberecbnung 
gestellt werden miissen, konnen wir wie folgt zu- 
sammenfassen:

1. Sorgfiiltige Gewichtsberechnung, kein rohes 
Ueberechlagen.

2. Berucksichtigen des AYcrtcs der in jedem Einzel- 
fallc tatsachlich anzuwendendenEisenmischung.

ii. Berechncn der Abf;ille,' die ein jeweilig gefragtes 
GuBstiick auch in Wirklichheit verlangt.

4. Berucksichtigen eines ausreichenden Gewichts- 
spielraums.

Wegen Mcingels an Zeit und an gcwandten Kranen 
wird in den GieBereien sehr oft gegen die obigen For
derungen verstoBcn, und man bcgniigt sich vielfacli 
mit einem Eiscnpreis, der einem Monats- oder Jahres1 
auszug aus der Durchschnittserzcugung entstammt. 
Den Yerfassern sind Falle bekannt, in denen in der 
Wertberecbnung nur mit den Kosten des fliissigen 
Eisens gearbeitot wurde, und bei Richtigstellung des 
wahren Eisenwertes stoBt man sehr oft auf Zweilel 
an der Riohtigkeit des einzusetzenden Eisenwertes, der 
hiiufig zu hoch bemessen erscheint.

D ie  B ercch n u n g  des P r o d u k tiv lo h n e s  PI.
Dic Frage: „Was ist Produktiylohn und was 

nicht ?“ ist sehr viel erortert worden, und bei niiherer 
Betrachtung findet man wohl, daB jeder in der 
GieBerei aufgewandte Lolin, auch der fiir die Hilfs- 
arbeiten, ais produktiv, d. h. zur Herstellung ge- 
horig, angesehen werden konnte, da er, wenn aucli 
nur mittelbar, zur Herstellung des Gusses docli 
durchaus erforderlich ist. In der GieBerei versteht 
man aber allgemein unter Produktiylohn nur den 
unmittelbaren Lohn fiir die Handwerker, wie 
For mer, Kernmacher, und ebenso rcchnet man die 
Putzcr- und Modellschreincrlohnc dazu. Die be- 
kannten Wertbcrechnungsverfahrcn schweigen sich 
bis auf das von Mcsserschmidt iiber die Bereclmung 
des Produktivlohncs yollstiindig aus.

Auf reiche Erfahrungen gestiitzt gibt Messer- 
schmidt yerschiedene Eiuheitswcrte, die mit den Be- 
grenzungslinien der Form oder dem Inhalte der 
Formoberflache oder auch dem Rauminhalt des zu 
yerarbeitenden Fonnmaterials multipliziert, zur Be- 
rechnung des unmittelbaren Lohnes (Formerlohn z. B.) 
yerwendet werden kćSnnen. Dio Reichhaltigkeit der 
Einheitswerte und die sonstigen Berechnungen der 
Formabmessungcn machen die Anwendung zeit- 
raubend, und das Messerschmidtsche Verfahren zur 
Berechnung des Produktivlohnes ist daher in der 
Praxis wenig in Anwendung. Yiclmehr findet man 
in den GieBereien die Fcststellung des Produktiv- 
lohncs ais Aufgabe der Meisters, mit dessen Angaben 
das ganze Wertbcrechnungsgebaude, besonders das 
vori Jlesserschmidt, steht und fallt.

Es ist naturlich, daB, wenn mehrerc Personen 
eine Arbeitszeit oder einen Lohn yeranschlagen, das 
Ergebnis verschieden ausfallt, und zwar ist dieses ab- 
hiingig von der mehr oder weniger groBcn person- 
lichen Erfahrung der an einer Lohnvcranschlagung 
bcteiligteu Personen sowie von dem Grade, mit dem 
sich diese Eigenschaften auf den jeweilig mit der 
Arbeit zu betrauenden Arbeiter einschiitzen lassen.
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In diesen natiirlichen Umstanden liegen neben der 
Frciheit in der Auswahl der anzuwendenden Forni- 
verfahren weitere wichtige Grunde fiir die Yerschie- 
denheit in den GuBangeboien, soweit die GuBware 
nicht laufendc Besonderheit ohne groBe Formver- 
schicdenheit ist. Wie wenig die Former von heute 
selbst faliig sind, den Aufwand an Lohn fiir ein ihnen 
zu iibertragendes GuBstiiek an Hand eines Modells 
oder gar einer Zeichnung zu bestimmen, ist jedeni 
GieBereileiter zur Genuge bekannt. In den meisten 
Fallen kommt es zu Ueberforderungcn, die cie Aus- 
sicht auf ein erfolgreiches Angebot von vornherein 
nehmen. Werflęn Besonderheiten gefertigt, so kommt 
es mit der Zeit leichter zur Aufstellung von Stiick- 
oder anderen Lohntarifen, die sich meist auf dio 
100 kg Warengewicht beziehen. Im allgemeinen 
aber ist die Verlegenheit groB, wenn es gilt, schnell 
und sieher die Produktivlohne fiir mehrere schwierige 
GuBstflcke in der Erstausfiihrung zu bestimmen.

Del auf die eine oder andere Art gefundene Pro- 
duktivlohn (Stiicklohn) wird in der Regel an die Fa- 
brikationsarbeiter verdingt, oder man sucht sie zur 
Einhaltung einer gewissen Arbeitszeit, die sich aus 
dem eirechneten Produktivlohn ergibt, durch eine 
Priimie anzueifern. Es gibt zwei Arten zur be- 
friedigenden Berechnung des Produktivlohnes, und 
diese sollten stets gleichzeitig benutzt werden.

E r ste A r t der Berechnung des Produktivlohnes 
durch Abschatzen der Arbeitszeit: Es ist sehr vorteil- 
liaft, den Beweis fiir die richtige Abschatzung eines 
ProduktiYlobnes, z. B. des Formerlohnes, dadurch zu 
erbringen, daB man die Arbeitszeiten der Teilarbeiten, 
welche die Herstellung eines GuBstiickes erfordert, 
aufstellt und die so gefundene Gesamtarbeitszeit mit 
dem Einheitslohn des Formers, der fiir die Ausfiih- 
mng in Aussiclit genommen ist, multipliziert. Die 
Lohnberechnungsausweise dieser Art haben den Vor- 
teil, daB die Anniihemng an die Wirklichkeit groBer 
"ird, ais es eine Rohsohfitzung ohne weiteren Anhalt 
gestattet. Weiter haben sie den Yorteil, daB sie dem 
Fabrikationsarbeiter ais einzuhaltendes Programm 
ausgehandigt und nach gehabter Ausfiihrung dem 
Meister zur Einsicht der etwa gehabten Abweicliun- 
gen zuriickgegeben werden konnen.

Z w eite A rt der BerechnungdesProduktivlohnes 
auf Grund der Abmessungen der GuBform und an 
Hand von Erfahrungswerten: Der GieBereileiter hat 
das Bediirfnis, schnell und sieher nachprufen zu 
kOnnen, ob der yom Meister auf dio eino oder andere 
Weise gefundene Produktivlohn mit dem bisher an 
ahnlichen Ausfiihrungen gehabten ubereinstimmt. 
Diese Nachpriifung darf dalier nicht von der Moglich- 
keit, wie sie der ersteren Berechnungsart unterlegt 
ist, ausgehen, sondern nur von einer Tatsache aus 
vielen gehabten Ausfiihrungen. Wir wissen, daB die 
Fomiarbeit z. B. abhiingig ist von der GroBe und 
Gestalt der Formoberflache und ferner fo n  dem 
tormverfahren, das in Anwendung kommen soli, 
nicht aber vom Gewichte eines GuBstiickes. Kennen 
wir daher fiir verschiedene GuBgattungen und Form-

verfahren von friilieren Ausfiihrungen her die ge- 
zahlten Formerlohne, das Gewicht und die durch- 
schnittliche Wandstiirke, so sind alle GroBen ge- 
geben, um den Formerlohn praktisch weitgehend 
genau fiir alle Ausfiihrungsstufen, natiirlich immer im 
Rahmen der Aehnliclikeit, zu bestimmen, und zwar 
an Hand der folgenden Ueberlegung: Ein durch 
Wandstiirke gekennzeichnetes GuBstiiek konnen wir 
uns sehr wohl ais in eine einfache Platte von mittlerer 
Wandstiirke ausgereckt denken., Das Gewicht einer 
solchen Platte ist gleich dem des GuBstiickes; cs 
ergibt sich aus Grundflache X; Hohe (hier Wand- 
starjęe) x  spez. Gewicht. Da wir aber in den meisten 
Fallen das Gewicht des GuBstiickes kennen, so fragen 
wir nacli der Oberflache desselben, die sich genau 
genug aus dem folgenden Ausdruck ergibt:

0 =
k  . s  . W

Dividiercn wir nun durch die so fiir die ver- 
schiedensten GuBgattungen gefundenen Formober- 
flachen O die aus friilieren Ausfiihrungen gezahlten 
Formerlohne, so gelangt man leicht zu Erfahrungs
werten e, die regehnaBig statistisch fiir spatere An
wendung festgelegt werden konnen. Es is t also:

Die Erfahrung hat gezeigt, daB die so gewonnenen 
Erfahrungswerte e von 3,0 bis 0,01 schwanken.

Der Gang der Rechnung, durch die praktisch in 
jedem Einzelfalle die IlOhe des Produktivlohnes fest- 
gestcllt werden kann, wird durch die Benutzung 
einer Tafel (Zahlentafel 1) erleichtert und sei durch 
ein Beispiel erliiutert:

Das Gewcht eines GuBstiickes sei zu 5765 kg, 
seine mittlere Wandstiirke zu 33 111111 gleich 3,3 cm 
bestimmt worden, ebenso der Erfalmingswert e an 
Hand friiher ausgcfiihrter GuBstiicke ahnlichen 
Schwierigkeitsgrades zu 0,85 ermittelt. Wir ent
nehmen der linken Seite der Lohntafel fiir eine Wand- 
stiirke von 3,3 cm

fOr 5000 k g  Gew icht eine
Obcrfliiche v o n .............  400 qdm

fiir 700 k > r ....................  «4
,, 60 .........................  5,5 „

5 ...................   . 0,46 „

bo dali dio gesamte Oberflache
O  ist =  rd ........................ 529,96 qdm

Auf der rcchtcn Seite der Lohntafel finden wir 
fUr o =  0,85 und O  =  500 qdm  400,00 .K
und 30 q d m ............................. 24.00 „

m ithin  einen gesamten Produk-
t ivlohn  P I —  rd .....................  424,00 J( fUr 5765 kg

m ithin 7,35 „ fQr 100 kg.

Kommen andere Metalle zur Yerarbeitung, so 
bedarf die ganze linkę Seite der Tafel einer U111- 
iinderung entsprechend dem veriinderten spezifischen 
Gewicht des Mctalls.

Fassen wir die Anforderungen, die an eine zu- 
treffende Berechnung des Produktivlohnes gestellt
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Zahlentafel 1. L o h n t a f o l .

B estim m ung der Oberflśiche O cinoa GuUstUckca in qdm

G ew icht des auszufUhrenden GuBstUckes in kg

II
cm 100 | 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 0,00 7,00 8,00 9,00

0,1 301,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00
2 150,00 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50
3 100,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
4 75,00 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75
5 60,00 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40
0 50,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
7 43,00 0,43 0,86 1,29 1,72 2,15 2,58 3,01 3,44 3,87
8 38,00 0,38 0,76 1,14 1,52 1,90 2,28 2,66 3,04 3,42
9 33,00 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64 2,97

1,0 30,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50- 1,80 2,10 2,40 2,70

1,1 27,00 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43

1,2 25,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2 25

1,3 23,00 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15 1,42 1,69 1,96 2^23

1,4 21,50 0,21 0,43 0,65 0,86 1,08 1,29 1,52 1,73 1,95

1,5 20,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

1,6 18,70 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 1,14 1,33 1,52 1,71

1,7 17,60 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,20 1,44 1,62

1,8 16,60 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53

1,9 15,80 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44

2,0 15,00 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35

2,1 14,30 0,143 0,29 0,43 0,57 0,71 0,85 1,00 1,14 1,29

2,2 13,60 0,136 0,27 0,41 0,55 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25
O 13,00 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04 1,17

2,4 12,80 0,128 0,25 0,38 0,51 0,64 0,77 0,90 1,03 1,10

2,5 12,00 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08

2,0 11,50 0,115 0,23 0,35 0,47 0,59 0,71 0,83 0,95 1,07

2,7 11,40 0,114 0,23 0,34 0,45 0,57 0,69 0,81 0,93 1,05

2,8 10,60 0,106 0,21 0,32 0,43 0,54 0,65 0,76 0,87 0,98

2,9 10,35 0,104 -0,21 0,31 0,42 0,53 0,64 0,75 0,86 0,97

3,0 10,00 0,10 0,20 0,30 .0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

3,1 9,70 0,097 0,19 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,87

3,2 9,40 0,094 0,19 0,29 0,39 0,48 0,57 0,67 0,76 0,80

3,3 9,10 0,091 0,18 0,27 0,36 0,46 0,55 0,64 0,73 0,82

3,4 8,80 0,088 0,18 0,26 0,35 0,44 0,53 0,62 0,70 0,80

3,5 8,60 0,086 0,17 0,26 0,34 0,43 0,51 0,60 0,69 0,77

3,6 8,40 0,084 0,17 0,25 0,34 0,42 0,50 0,69 0,67 0,76

3,7 8,30 0,0S3 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,66 0,75

3,8 7,90 0,079 0,16 0,24 0,32 0,40 0,47 0,55 0.63 0.71

3,9 7,70 0,077 0,15 0,23 0,31 0,39 0,46 0,54 0,62 0,70

4,0 7,50 0,075 0,15 0,23 0,30 0,38 0,45 0,53 0,60 0,68

4,1 7,30 0,073 0,15 0,22 0,29 0,37 0,44 0,51 0,58 0,66

4,2 7,20 0,072 0,14 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50 0,57 0,65

4,3 7,00 0,070 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63

4,4 6,80 0,068 0,14 0,20 0,27 0,34 0,42 0,49 0,55 0,62

4,5 6,70 0,067 0,13 0,20 0,27 0,34 0,40 0,47 0,54 0,60

4,6 6,50 0,065 0,13 0,20 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52 0,59

4,7 6,40 0,064 0,13 0,19 0,26 0,32 0,39 0,45 0,51 0,58

4,8 6,30 0,063 0,13 0,19 0,25 0,32 0,38 0,44 0,50 0,57

4,9 6,10 0,061 0,12 0,18 0,24 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55

5,0 5,90 0,059 0,12 0,18 0,24 0,30 0,35 0,41 0,47 0,53

worden mussen, zusammen, so konnen wir folgendes 
sagen:

1. D e r im  Betriebo vom  łle istc r  angogebcno I*ro- 
duk tiv lohn  muB, wenn n icht andere Unterlagcn 
vorhanden sind, aus der Teilarbeitszeit nach- 
gowiesen werden konnen.

2. D e r nach ł. gefundene Produktiv lo lm  m uB an 
Ila n d  von gehabten AusfU lirungen naehgeprUft 
und  bestiitigt werden konnen.

3. E s  ist vorteilliaft, den P roduktiv lohn  an den 
Arbeiter zu vcrdingen.

Kur unter Bcobachtung dieser Bcdingungen lassen 
sich Yerschiedenheiten im GuBangebot ausreichend

einschranken. Es gilt ais selbstversliindlicli, daB 
YollguB andere Berechnungen der Formoberfl&ęftcn 

bedingt, ais sie in unserem Beispiel fiir HohlguB ge- 
geben sind. Yiclfach kommt es hier bei haufiger 
Wiederholung zu einem Tarif. —

D ie  B erech n u n g  der F a b r ik a t io n s -  
U n k o ste n  FU.

Es empfiehlt sieli sehr, auch entgegen der oft ge- 
handhabten Prasis, im Interesse einer auf das jeweilig 
auszufiihrende GuBstuck zutreffenden, gerechtcn 
Kostcnbelastung die Fabrikation s-Unkosten von vorn-
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Zalilontafol 1. L o h n t a f o l .  

k  =  0,92; s =  7,25; W  =  0,1 bia 10,0 cm.

BestlramUng dos Form crlohns P I In M

e GrtiBe d e r OberflSehc des GuOstUeks in qdm

.11 100 1,00 2,00 3,00 1,00 5,00 6,00 7,00. 8,00 9,00 200 300 ■100 G0Ó

0,01 1 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,00 0,07 0,08 0,00 2 3 1 5
2 2 0,02 0,04 0,00 0,08 0,10 0,12 0,14 0,10 0,18 4 6 8 10
3 3 0,03 0,00 0,00 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 6 9 12 15
4 4 0,04 0,08 0,12 0,10 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 8 12 10 20
5 5 0,05 0.10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 10 15 20 25
li 0 0,00 0,12 0,18 0,24 0,30 0,30 0,42 0,48 0,54 12 18 24 30
7 7 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,40 0,60 0,03 14 21 28 35
8 8 0,08 0,10 0,24 0,32 0,40 0,48 0,50 0,64 0,72 16 24 32 40
9 9 0,09 0,18 0,27 0,30 0,45 0,54 0,03 0,72 0,81 18 27 36 45

0,10 10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,00 0,70 0,80 0,00 20 30 40 50
11 11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,00 0,77 0,88 0,00 '2 2 33 44 55
12 12 0,12 0,24 0,30 0,48 0,00 0,72 0,84 0,90 1,08 24 36 48 00
13 13 0,13 0,20 0,30 0,52 0,05 0,78 0,01 1,04 1,17 20 39 52 05
14 14 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,08 1,12 1,20 28 42 50 70
15 15 0,15 0,30 0,45 0,00 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 30 45 00 75
10 10 0,10 0,32 0,48 0,04 0,80 0,90 1,12 1,28 1,44 32 48 04 80
17 17 0,17 0,34 0,51 0,08 0,85 1,02 1,10 1,30 1,53 34 51 08 85
18 18 0,18 0,30 0,54 0,72 0,90 1,08 1,20 1,44 1,02 30 54 72 90
19 19 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 1,14 1,33 1,52 1,71 38 57 70 05

0,20 20 0,20 0,40 0,00 0,80 1,00 1,20 1,40 1,00 1,80 40 60 80 100
30 30 0,30 0,00 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 00 90 120 150
40 40 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,00 80 120 100 200
50 50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 100 150 200 250
00 00 0,00 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 120 180 240 300
70 70 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,00 5,00 0,30 140 210 280 350
80 80 0,80 1,00 2,40 3,20 4,00 4,80 5,00 0,40 7,20 100 240 320 400
90 90 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 0,30 7,20 8,10 180 270 300 450

1,00 100 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 0,00 200 300 400 6 0 0  :
10 110 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,00 7,70 8,80 0,00 220 330 440 550
20 120 1,20 2,40 3,00 4,80 0,00 7,20 8,40 0,00 10,80 240 360 480 600
30 130 1,30 2,00 3,00 5,20 0,50 7,80 0,10 10,40 11,70 200 390 520 050
40 140 1,40 2,80 4,20 5,60 7,00 8,40 0,80 11,20 12,00 280 420 560 700
50 150 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 0,00 10,50 12,00 13,50 300 450 600 750
60 100 1,00 3,20 4,80 6,40 8,00 0,00 11,20 12,80 14.40 320 480 640 800
70 170 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90 13,00 15,30 340 510 680 850
80 180 1,80 3,00 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40 10,20 300 540 720 900
90 190 1,00 3,80 5,70 7,00 0,50 11,40 13,30 15,20 17,10 380 570 700 050

2,00 200 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 10,00 18.00 400 600 800 1000 ;
10 210 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,00 14,70 10,80 18,00 420 630 840 105C
20 220 2,20 4,40 6,60 8,80 11,00 13,20 15,40 17,00 19,80 440 660 880 1100
30 230 2,30 4,00 0,00 9,20 11,50 13,80 16,10 18,40 20,70 400 090 020 1150
40 240 2,40 4,80 7,20 9,00 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 480- 720 960 1200 !
50 250 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 500 750 1000 1250
60 200 2,00 5,20 7,80 10,40 13,00 15,00 18,20 20,80 23,40 520 780 1040 1300
70 270 2,70 5,40 8,10 10,80 13,50 16,20 18,90 21,00 24,30 540 810 1080 1350
80 280' 2,80 5,00 8,40 11,20 14,00 16,80 10,60 22,40 25,20 500 840 1120 1400
90 290 2,00 5,80 8,70 11,00 14,50 17,40 20,30 23,20 26,10 580 870 1100 1450

3,00 300 3,00 0,00 0,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 000 000 1200 1500 :

lierein reinlich getrennt zu lialten nach den'einzelnen 
vorhandencn GieBereiabteilungen wie:

Eehmforincrei,
GroBsandformerci,
K le in  sandformerei,
Maschinenformerei,
Sonstige Sonderabtcilungen.

Die Fabrikations-Unkosten setzen sieh aus folgen- 
dett Einzelkosten zusammen:

1. Armaturen, HerdguBplatten, Kernuisen,
2. Formmaterialicn,
3. Kleinea Magazinm atcrial,
4. Trockenmatorial,

5. Hilfalohne,
(i. Reparaturkosten,
7. Mciatergehiilter,
8. Kra ftkostcn, Lichtkosten,
9. Expeditionskosten im  Werke,

10. Fehlgu 0 im  Werke,
11. Abztlgo auf Fakturcn,
12. Abschreibungen auf Gebiiude- und Maschinen- 

Anteilc.

Diese vorstehenden Einzelkosten, die je nach den 
yerscbiedcnen GieBereiverhaltnissen noch erweitert 
sein konnen und fiir die Uebersicbt auf vortcilhaft 
entworfenen Vordrucken gesammelt werden, sind, 
wie schon hervorgehoben, in den verschiedenen hier
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erwahnten Wertberechnungsverfahren vcrscliiedcn 
zum Ausdruck gebracht. In der gcrecbtcn Vortoilung 
der Fabrikations-Unkosten auf ein gegcboncs GuB- 
sttick liegen fiir den GieBoreilciter Schwicrigkciton, 
besonders dann, wenn seine sonstigen Arbeitsver- 
pflichtungen auf oino einfache und schnello Wert
berechnung drangen. "Wir wollen vnrsuchen, kurz 
auf die Anwendung, welche dio bisher besprochenen 
Unkostenelemento in der Prasis finden, einzugehon.

Stellt eine GieBćrei oder eine Abteilung derselben 
laufend eine Besonderheit in groBcrem Umfange her, 
wie Walzen, Rohren, Kokillen, Tiibbings, Gesehirre
u. dgl., so kommt es in diesem "Werk zur Aufstellung 
von sog. Grundprcisen, dio sich auf das Warengewicht 
beziehen und wie folgt ihren allgemeinen Ausdruck 
finden:

Crundpreis fiir 100 kg  =  tM w  ' ^  ’ 100 Gp

Der Gntndpreis erffthrt dic notwendigen Auf- 
schlSgo fiir Forlncrlohn, allgemeino Unkostcn usw., 
um so zu dcm Angebotproise zu gelangcn. Stellt hin- 
gegen eino GieBerei oder eino Abteilung derselben 
in geringer oder ohne Wicderholung der einzclnen 
GuBstiicke LehmguB, GroGsandguB, besonders nach 
Schablonen, dabei auch in haufigem Wcchsel Mittel- 
nnd KleinguB nach Modellen her, so finden wir in 
Rucksicht auf das schwankende Gewicht der Erzcu- 
gung einen sog. Grundprcis nicht in Anwendung.

Nach Messerscbmidt erfolgt die Ableitung des 
Grandpreises, indom man die Fabrikations-Unkostcn 
in ein Ycrhaltnis x zum Produktivlohn bringt:

F U
X ~  p i •

F U  =  x  • P I.

Nach ihm lSBt sich der Grundprcis wic folgt allge
mein darstellen:

Grundprcis fOr 100 kg  . 100 -• G p  .11.

Leber weist darauf hin, daB die Fabrikations- 
Unkostcn ontgegen der allgemeinen Annahme nicht 
dem Formcrlohn dirckt proportional sind, und seine 
eingehenden Untersuchungen laufen darauf hinaus, 
den Ycrbrauch an Formmaterial dafiir einzusetzen. 
Der Anwendung des Leberschcn Yerfahrens steht die 
Prasis in Riicksicht auf die vielenNcbenbcrechnungeii 
noch zuriickhaltend gcgeniiber. Der Grundprcis nach 
Leber wiirde sich etwa wie folgt darstellen lassen: 

F U

z “  F U — Fm 
F U  =  z ( F U  —  F M )

C rundpre is ftir 100 kg

.  M w  +  P l ^ F O - F m )  . 1 0 0 = a < J p y

Eine unmittelbare Yerhaltnisbeziehung der Fabri- 
kations-Unkosten wird von Leber grundsiitzlich ver- 
worfen und die Einzelbcstimmung fiir das Stuck 
einpfohlen.

Fiir die GieBorei mit gemischter Erzeugung, wie 
sic eingangs gekennzeichnet ist, steht, abgcsehen von 
den weniger zutreffenden Beweisfiihningen der

iibrigen Bcrechnungsvcrfahren, nur dio Wahl zwisohen 
don Verfahrcn von Messorschmidt oder Lober offen. 
Es steht aber zu erwarten, daB der GieBereileiter der 
neben dem rein matcriellcn Form wert bestehenden 
Fornischwierigkeit, dio eino mehr oder weniger groBe 
Haufung der yerschiedenen Einzelkosten auf ein 
gegebenes GuBstiick veranlaBt, weitere oingehendc 
Beachtung schcnkt. Beobachtungen in der Praxis 
haben gozeigt, daB man dio Formscliwierigkeit wie 
folgt einschiitzen kann: Ein GuBstiick ist einfach, 
wenn es weniger ais 25 % Formobcrflacho an Rippen-, 
Stutzen-, Nocken- u. dgl. Oberfliiche enthiilt, koni- 
plizicrt, wenn os bis 50% , sehr kompliziert, wenn cs 
mehr ais 75 % davon enthiilt. Eino genauere Ein- 
teilung ist vielleicht nach liingereu Beobachtungen 
moglich und crstrebonswert.

Die Hohc der Fabrikations-Unkostcn finden wir 
abhiingig von:

1. don Matcrialpreisen K ir  die Hilfsmatcrialien,
'2. den Lohnvcrhiiltn issen fiir llilfearbeiter,
:i. don Fabrikationscinriohtungen und
■I. den Anw endung findenden Fcrmvorfahren.

AusunsercnBotrachtungcn iiber dieFabrikations- 
Unkostcn ergeben sich fiir dereń Bereehnung zur Vcr- 
meidung von Yorschiedenhcitcn in den GuBangebotcn 
folgendo Forderungen:

1. Ea ist das sohnellsto und  dabei billigsto Form- 
yerfahren zu wiihlen.

2. A rm aturen, IterdguBplatten u. dgl. sind stets 
naoh dor E igenart dor GuBform  getrennt fiir 
jedes StOok zu bohandoln.

3. Bo i laufender Besonderheit ohno nonnenswerto 
Aonderungen ist der Aufsohlag der Fabrikations- 
Unkostcn  auf das Gowicht der erzeugten GuC ware 
angiingig.

•1. B e i weohsolndem Gut) ohne Besonderheiton ist 
der Au sd ruck  der Fabrikations-Unkostcn durch 
ih r Vcrlu iltn is zum  Produktiv lohn  nur dann an- 
gobracht, wenn oino T rennung der Fabrikations- 
U nkostcn  nacli Abtcilungen durchgeftlhrt und 
wiohtigo Bestandteile derselben, wio dio Kosten 
fiir A rm aturen  und  HerdguBplatton z. B., getronnt 
fOr das Sttlck bestim m t werden.

Dio Bestimmung der Fabrikations-Unkosten ge
trennt fiir das Stuck, wic in dem Yerfahren von Leber 
vorgeschlagen, ist zeitraubender ais die unter 4. ge- 
nannto Behandlung der Aufgabe, bietet abor grOBero 
Sicherheit in der Bcurteilung der Selbstkosten.

Das Strcbcn nach einer brauchbaren Anniiherungs- 
formel wird darum nicht aufhoren, weil man ein- 
sieht, daB der Ausdruck der Fabrikafons-Unkosten 
durch iht Verhaltnis zum einen oder anderen Be- 
standtcil der Selbstkosten praktisch wie theoretisch zu 
Tauschungen iiber den wahren Wert der Selbstkosten 
eines gegebencn GuBstiickes fiihren kann, sondern 
weil man in der Praxis ein Bediirfnis fiir ein schnelles 
Yerfahren zur Feststellung der Selbstkosten hat. Es 
muB zugegeben werden, daB, jo groBer der Wert ist, 
auf den der verhaltnismaBige Ausdruck der Fabri
kations-Unkosten bezogen wird, um so griiBer die An* 
naherung wird. Die einzige MOglichkeit fur diese Be- 
zichung, dio sich bis jetzt praktisch brauehbar er-
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wiosen hat, ist cliejonigo zu der Summo von Eisen- 
wcrt mul Horstclluiigslohn:

F U

y  =  M w  -F  P l ‘
F U  =  y  (Mw +  PI), 

lliernach werden die Fabrifeationskoslcn:
Fk  =  Mw +  Pl +  F U

=  Mw + Pl + y  (Mw + Pl)
=  (1 + y) (Mw + PI),

wonach sieli wieder tinscr allgemeiner Ausdruek fiir 
die Selbstkosten bzw. deil Grundpreis wio folgt fest- 
legcn liiBt:

Grumlpreis fflr 1UU kg 100
W g

(1 +  y) (M w  +  Pl) =  G p  .li.

Zum ScliluB wollen wir noch darauf hinweisen, 
daB vielfach dio Aufstellungen der Kabrikations- 
Unkosten den Abzug verinissen lassen, der in Riick- 
sichl auf den Bestand an unfertigen Arbeiten in Be- 
tracht gezogen werden muB. —

Dic B erech n u n g  der G e n e r a lu n k o ste n  oder  
A llg e m e in k o s te n  Ak.

Unter Allgemeinkosten verstehen wir die Zir 
<aiinnenfassung aller derjenigen Koston, welche 
gleichra&Big auf die iibrigen sohon erwahnten Un- 
kostenarten zu verteilen sind, da sic von deren Gc- 
samtheit verahlaBt werden.

Messerschmidt nimmt mit mehr oder weniger 
Recht an, daB die Allgemeinkosten in Bezichung zum 
l’roduktivlohii stehen, derart, daB ein GuBstttck, 
wclcHes hohe Produktivlohne verursacht, auch liingore 
Zeit zur Herstcllung gebraucht und somit sein Anteil 
an den Allgemeinkosten auch groBer sein muB. Dic 
Allgemeinkosten setzeii sich wic bekannt aus den 
folgenden Einzelkostcn zusammen:

1. Zinsen fflr gclichcnc Kap ita licn ,
2. Steucrn,
3. Abschroibung auf allgcmoine Gebiimle- uml 

sonstigo Anlagon,
■J. Untcrhaltungskosten allgemeiner Gebaudo und 

Anlagon,
3. Unterhaltung von Fabrikgloiscn und  Bahn- 

anschlflsson,
<>. Belcucntung. i LoitUng, Wasser,
7. Hofarbciter, B iiro-Re in igung, W achtcr,
8. (ichalter fflr Beamtc, Aufsichtsriito,
9. Arbcitervorsicherungen, Knm kenkaeso,

10. Rcklamckosten,
11. Rcisekosten,
12. Postkosten,
13. Biiromatarittlien, kleino Magazinm aterialicn,
11. JJiskonto,
13. Zweifelhafto Schuldner,
18. AuCerordontlicho VergOtungen,
17. Vcrschiedcno kleine Ausgabcn.
Auch diese Kosten konnen, wie die Fabrikations- 

l nkosten, je nach der Durchfflhrung des GieBerei- 
betriebes ais GroB- oder Kleinbetrieb eine Erweiterung 
|Jder Kinschrankung erfahren. Die Posten 1 bis 4 kann 
man in der Kegel ais gleichbleibend ansehen. GieBe- 
feien, die ihren Betrieb ais abgerundeten Fabrik- 
betrieb (GroBbetrieb) durchfiihren, stehen vielfach 
in der Belastung durch Allgemeinkosten ungilnstiger 
'hi ais GieBereikleinbetriebo und an andere Fabrik-

betriebe oder Hiittenwerke angegliedcrte GieBereien. 
Ftir, erstere kann die Belastung durch Allgemeinkosten
10 bis 15%  der gesainten Fabrikationskoston bo- 
tragen, wogegen sie fiir Klein- und WerksgieBereien 
oft weniger ais 10 bis 5 % ausmachen konnen. Die 
verhaltnismilBige Beziehung der Allgemeinkosten zu 
den gesamten Fabrikationskosten gibt cin Bild von 
dem Yerhaltnis zwisehen Herstellungs- und YcnYal- 
tungsaufwand.

Um wcttbewcrbsfiiliig zu bleiben, sind die GicBe- 
reicn wie allc iibrigen Industriezweige bestrebt, die 
Allgemeinkosten auf das geringste mijgliche MaB zu 
beschranken. Sind hierin die praktisch moglichcn 
Grenzen ohne Erfolg erreicht, so zwingt dio Herbei- 
fiihrung einer normalen Hoho der Allgemeinkosten zu 
wirtschaftlichen Umgcstaltungen, dio entweder eino 
Erweiterung des Betriebes oder dessen Einstellung 
nach sich ziehen konnen, je nach der Gute des Ab- 
satzgebietes.

Abgesehcn von dem Messerschmidtschen Yerfah
ren finden wir dio iibrigen bereits genannten Verfahren 
darin einig, daB dio Allgemeinkosten den Gesamt- 
fabrikationskoston einsohl. desEisenwertcs in geradem 
Yerhaltnis aufgcschlagen werden miissen. Dieser Auf- 
schlag findet seinen allgemeinen Ausdruek wio folgt: 

A k  

“  F  k

ko stn  felO O kg “  W • (» + y )(M w + P l)  -  Ak Jl.

Dic um dio Allgemeinkosten vcrmehrten Fa
brikationskosten sind die sog. Selbstkosten, dio sieli 
min wic folgt allgemein darstcllcn lassen:

Selbstkosten ab W irk  , 100
fflr 100 kg = ( F k + A k ) . WR

((1 +  y) (M w  +  Pl) +  w (1 +  y) (M w  +  Pl)) 

100

100
W g

=  (l +  « ) ( i  +  y) (M w  +  PD  • =  Sk  .«.

Wie schon angedeutet, crhdhen sich in gcwissem 
Sinne die vorstohend abgeleiteten Selbstkosten noch 
um dio Bctriige fiir „besondere Kosten", die zur Bc- 
stimmung des Angebotpreises in der Regol noch zu- 
geschlagon werden miissen, und die wir im nach- 
stchcnden kurz besprechen wollen.

B erech n u n g  der b eso n d eren  K oston .
Dio besonderen Kosten kiSnnen wir in Riicksicht 

auf unsere obigen Darlcgungen fiir dio GieBerei cin- 
teilcn in besondere Fabrikationskosten, wie:

1. Modellkosten —  Mo,
2. Putzereikosten =  Pu,
3. Meehanischo Bearbeitungskosten -- Be,

deren Berechnung im groBen und ganzen ebenfalls 
nach den gegebenen Ableitungen crfolgt. — Zu don 
besonderen Kosten gehoren sodann im engeren Sinne 
dic Handelskosten =  Hk. Ilierzu zahlen wir dio Aus- 
gaben fiir:

1. Transport,
2. Zoll,
3. Provisioncn,
4. Abnahme,
5. Yertragsstrafen.
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Dic GroBe der Handelskosten ist von bestehenden 
Fracht-, Zoll- und anderen Tarifen sowie von den 
kaufmannischen Abmachungen besonders abhangig 
und beeinfluBt die Versehiedenheit der Angeboto 
wesentlich. Fiir dic GroBe von Transport- und Zoll- 
aufwand kommt die ortlicho Lago einer GieBerei zur 
jeweiligen Ablieferungsstelle ganz besonders in Be
tracht. Ist sie in RUcksicht auf das Absatzgcbict un- 
gunstig gewahlt, so stebt der Erfolg einer GieBerei 
selbst bei gunstigen Selbstkosten sofort in Frage.

Um zu unserem Ausdruck fiir einen Angebotpreis 
zu gelangen, haben wir noch einen Aufschlag fiir Ge
winn zu berucksichtigen. Der Gcwinnaufschlag er- 
streckt sieli meist nur auf die Selbstkosten, nicht 
aber auf die Handelskosten, und seine GroBe ist 
wieder abhangig von der Stiirke des Wettbewerbs 
sowie von der GroBe der Handelskosten.

Gewóhnlich ist ein Satz von 10 bis 20%  dor 
Selbstkosten fiir den Gewinn iiblich, und Preis- 
ermaBiguńgen, wenn solcho zugestanden werden 
sollen, diirfen sich nur in dem Rahmen des Gewinn- 
aufschlages bewegen, will man des Erfolges der Arbeit 
siclier sein.

Yielfach stoBt man, besonders bei schlechterer 
Marktlage, auf Angebotpreise, dio auf einen Gewinn 
keine RUcksicht mehr nehmen in der Annahme, 
durch billigst gestelltes Angebot den Absatz zu heben, 
derart, daB nicht nur die in den Selbstkosten ent- 
haltenen Konstantkosten gedeckt werden, sondern 
auch der Erlos noch einen UeberschuB gewahrt, der 
einem Gewinne glcichzustellen ist. Bei niiberer 
Priifung findet man aber in der Regel, daB die Er
zeugung ins Ungeheure steigen muBte, um diese 
Fórderung zu erfiillcn, und daB dio aus solcher Auf- 
fassung sich ais notwendig ergebendo Erzcugung 
mit den gegebencn Einrichtungen nicht bewaltigt 
werden kann.

Die B e r e e ln i u n g  d e s  A n g e b o tp r c is e s  A p  
nimmt, naclulem wir so alle Elcmente der Wert- 
berechnung beriicksichtigt haben, folgenden allge- 
meinen Ausdruck an, den wir noch nach dem logi- 
sclien Gange der Herstellung geordnet haben: 

Angebotpreis frei Licferstello jo 100 k g  =

’̂ [ M o + P u  +  B e + ( l + w )  ( l + y )  ( M w + P l )  +  G w + H k ]  

= . Ap .# .
Den Gewinnaufschlag Gw wiihlt man 111 bestimm- 

tem Yerhaltnis u zur Summę der besonderen und all
gemeinen Hers t el lu ngskos t en:

Gw

u M o  +  Pu  +  B j +  F k  

Gw  —  u [M o + P u  + B e  + F k ]
=  u [M o  + P u  + B e  + (1  +  w) (1 + y )  (M w  +  P1)].

Dann wird der Angebotpreis 
100

(1 + u )  .[M o  +  P u  +  B_‘- r ( l + w )  ( l + y )  (M wA p
W g

+  Pl)] +  H k

■i- PI

7. Ab

Gehen wir im Zusainmenliang und an Hand 
unseres Ausdruckes fiir den Angebotpreis den mog-

lichen Griinden fiir die Verschiedenheit in demselben 
nach, so finden wir etwa folgendes:

1. M o  die M odcllkosten hangen auBer vom Form-
yerfahren von der Stflckzahl der auszu- 
filhrenden GuBstUcke ab.

2. P u  die Putzcreikosten hangen ab von dor Wahl
des Forraverfahrons, den Formmatcrialie.i 
und  den Hilfswcrkzeugen, dio dem Putzer 
fflr seine A rbe it zur Vcrfflgung stchcn. 
Sodann von dem M aBo der Abfallo und der 
Formschwierigkeit.

3. M w  der Materialwert eines GuBstiickes hangt
von der W ah l der E isonm ischung (Qualitat) 
und  von der Eigentflmlichlceit, mit der ein 
GuBsttlck mehr oder weniger Abfallo er- 
fordert an Trichtem , AusschuB, yerlorenen 
ICopfeu u. a., sowio ferner von dem mehr 
oder weniger gunstigen Matcrialeinkauf ab. 
der Produktiv lohn, hier Formerlohn, liangt 
von  der Geschickliehkeit des Formers, der 
Au sw ah l des Formverfahrens, der Form
schw ierigkeit und  zuletzt auch von dc: 
Stiickzah l der anzufertigenden GuBstflcke ab.

5. H k  die H andelskosten sind  abhiingig von der 
ortlichen Lago  der GieBerei zum Absatz- 
gebiet.

6. F U  die Fabrikations-U nkosten  hangen wieder ab 
von  dom Form verfahren, der Formschwicrig- 
keit, der Stiickzahl, sodann ebonso wesentlich 
von  den W erksoinrichtungen. 
dio A llgem einkosten hangen von der Bc- 
triobsdurchfiihrung wio GroB- oder Klein- 
l>etrieb ab, sodann von  der W ah l der Fahri- 
kation, ob Sonderhcrstellung von  Masscn- 
artikeln odor gem ischteFabrikation  ohneBe- 
sonderheiten. Ferner kom m en in Betracht dio 
finanzielle O rganisation und  Verwaltungsart. 
dor Gew inn ist abhangig yon dem Yer
haltnis, in das die aus vorgenannten Kosten-
arten sich zusammensetzenden Selbstkosten 
zu dom durch den Wettbewerb bestimmten 
M ark t- oder Yerkaufsprcisen gebracht werden 
konnen.

Die vorstchcndcn Kostenarten hangen wieder alle 
gemeinsam yon dem Grade der Beschiiftigung ab, 
der in unserer Bereclmung des Angebotpreises durcli 
die GroBen y  und w ausgedriickt wird und schwan- 
kend ist. Die nonnale Bcschaftigung gilt allgemein 
ais erreicht, wenn der Umsatz an Yersandware gleicli 
der GroBe des Betriebskapitals ist. —

Die vorstehenden Betrachtungen und Ableitun- 
gen iiber die GicBerei-Wertberechnung, welche wir 
in den allgemeingiiltigen Ausdruck

xVp =  —  [(1 + u ) - [ M o - f P u + B e + ( l  +  w ) ( l+ y ) (M » '

+  P l ) ] + H k ]

gebracht haben, gestatten so .nich eine scbnelle Be- 
rechnung an Hand einer einfachen Rechentafel, dio 
in keinem Rechnungsbiiro fehlen sollte. AYir lassen 
Zwei Beispiele fiir die Anwendung des obigen Wert- 
berecbnungsverfalirens folgen:

Beispiel A.
1. B er e c lm u n g  d es M a te r ia lw e r te s  cines 

G u B stu ck es.
M w  =  E w  +  a (E w — Bw )

Die Mischung kostet fliissig cinschl. Abbrand je 
100_kg 9,87 J l .  Das GuBstiick erfordere 21% an

G w
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Abfallen, Trichter und verlorenem Kopf, guBeisernen 
Armatureri wie Platten, Kemeisen u. dgl. DcrBruch- 
eisenwert betrago 5,70 J l.

Mw =  9,87 +  —  (9 ,87 -5 ,76 ) JC

H k  = ( 3 j  - l ) + 2 y + ' |

o!

S k

100
4- 1,25 +  3,50 J l

9,87 +  •
21

4,11 Jl

O (10,73 + 3,79} *
14,52 Jl

100
=  9,87 + 0,86 Jl 
=  10,73 Ji

2. B erech n u n g  d es G ru n d p re ises .

° P =  Jy® - ( l + y ) ( M v v  + P l )

Die Mischung und die Abfalle ergeben einen 
Materialwert von 10,73 J l  je 100 kg, wie oben berech- 
nct. Der Produktivlohn stelle sich auf 3,79 J l;  die 
Herstellungskosten seien zu 64 % von (Mw -f  PI) 
ermittelt.

Wg = 1 0 0 , da d 'e  Beispiclsrechnung von vorn- 
herein auf 100 kg bezogen war.

64  
y ~  100

M w  =  10,73 Ji 
P I =  3,79 Jl

,p  100 

104 
“  100 
=  23,81 Ji.

3. B erech n u n g  der S c lb s tk o s to n .

S k =  W g  ( 1 +  w) (1 +  y) (M w  +  P1) M - 
=  (1 + w ) . Gp.

Die Allgemeinkosten seien zu w =  12,7 % des 
Grundpreises ermittelt.

Sk = ^ . 2 3 , 8 1 . «

=  26,67 .ft.

4. B erech n u n g  des A n g e b o tp r e ise s .
A p  =

190
w j  [(! +  u )[Mo +  P u + B e + ( l  +  w ) ( l+ y ) (  M w +  P I)]+ H k ] 

=  (1 +  u) [M o  +  Pu  +  Be  +  Sk ] +  H k.

Es handle sich um ein GuBstuck, fiir welches bc- 
sondere Herstellungskosten, ais Modellkosten, Putze- 
reikosten, Bearbeitungskosten, nicht in Rechnung ge
stellt zu werden brauchen. Fiir die Handelskosten 
komme in Betracht eine Verzugsstrafe von 1 % fiir 
jede Woehe Yerspatung. Es liegen dreieinhalb Wochen 
Yerspatung vor. Fiir die Yertretung des Angebots 
seien 2 y2 % Provision zu vergiiten. Die Abnahmc- 
kosten auf dem Werk ergeben y 2 %. Der Transport 
auf der Eisenbahn kostet laut Tarif 1,25 J l  je 100 kg; 
•Itr Zollsatz bctriigt 3,50 J L  Ais Gewinnaufschlag 
sollen 11%  der Selbstkosten eingesetzt werden. 
Dann ist

n _

u ~  100
Mo 4- Pu  B c  =  O 

^ . S k  =  26,67 Ji.
X V I I . , /

=  ^  S k  +  4,75 J l

=  1,73 J l  +  4,75 .«
=  6,48 J l

A p  = ----- • 26,67 +  6,18 M

=  29,00 +  6,48 J l
=  36.08 J l.

B e is p ie l  B. Annabme: Aus irgendeinem Grunde 
erhalten wir fiir eine Anfrage den Vorzug zum Wett- 
bewerbspreise, der mit 35 J l  angegeben sei. Es soli 
festgestellt werden, welche Riickrechnung dies ergibt.

G rc n z p re is .......................  35,00 J l  jo 100 kg;
H a n d e ls k o s te n ................. 7,12 „ bleibt 27,88 J l
Gewinn erm iiCigt z. B. auf

8 % ...............................  2,23 „ „ 25,65 „
Materialwert erm iiBigt auf

10,50 J l ................. 10,50 „  „ 15,15 „
Eorm erlolin erm iiBigt dureli

billigeres Fo rm yerfah re n . 3,50 ,, „ 11,65 „
Fabrikations-U nkosten  . . 8,96 „ „ 2,69 „
A llg e m e in k o s t e n ............... 2,93 „ D iff. =  0,24 „

0,24 J l  auf 27,88 J l  bedeuten eine weitere Ge- 
winnschmalerung von 0,86% ; somit betragt der zu 
erzielende Gewinn =  7,14%  von 27,88 J l  =  1,99 J l .  
Der Wettbewerbspreis kann demnach noch ange- 
nommen werden.

Ergibt die Kachpriifung aber, daB der Material
wert sowie der Produktivlolin nicht geiindert werden 
kann, sowie daB der Kunde von seinen Bcdingungen 
bzgl. Abnahme und Verzugsstrafen nicht abgehen 
will, so sehen wir den notwendigen Gewinn fast voll- 
stiindig aufgezehrt und uns vor den nackten Ersatz 
der Selbstkostcn gestellt.

Dies ist die Saehlage, der sich die GieBereien des 
iifteren gegeniiber sehen, besonders in Zeiten mittlcrer 
und schlechter Marktlage. Der Grcnzpreis wird 
dann oft angenommen, und zwar mit der Begriin- 
dung: „Wir mussen Arbeit haben; wir mussen uns 
die Kunden halten; wir mussen den Wettbewerb be- 
kampfen und unser Absatzgebiet frei halten", und 
was der Grunde mehr sind. Im Betriebe kommt es 
dann bei der Ausfiihrung zu den verwerflichen Er- 
sparnissen an Lohn und Materiał; die Qualitat wird 
hcrabgesetzt, an Einrichtungen gespart usw., mit 
dem hiiufigen Endergebnis, daB das GuBstuck nun 
noch zum UeberfluB fehlerhaft ausfallt und AusschuB 
wird.

Das vorstehende Beispiel A 4 laBt am deutlichsten 
erkennen, wovon die Wirtschaftlichkeit einer GicBerei 
abhangig ist: von der Technik mit ihren Wirkungen. 
Diesc Technik ist zweierlei Natur und zerfallt in die 
Erzeugungstechnik, die in den letzten Jahren groBe 
Fortschritte gemacht hat, und in die Handelstechnik, 
die fiir das GieBereiwesen im Yergleich zu anderen 
Industriezweigen noch in den Kinderschuhen steckt. 
Die beste Erzeugungsteehnik ist sofort in den Zweifel 
des wirtschaftlichen Erfolges gestellt, wenn sie nicht 
durch eine gesunde Handelstechnik gestiitzt und ge
sichert wird.

88
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Es ist aus dem obigen Beispiel zu ersehen, daB dic 
hochste Aufgabe der ITandclstechnik darin besteht, 
dem wilden Wettbewerb, wic er heute noch unter 
fast allen GieBereien besteht, Einhalt zu tun. Wir 
schcn auch Ansatze hierfiir in den Bestrebungen des 
Vereines deutscher EisengieBereien, in den Yerbands- 
bildungen der Kóhren-, Tiibbings-, Kokillen-, Walzen- 
und Poterie-GieBcreien.

Leider stehen allen diesen Bestrebungen auf 
handelstechnischem Gebietc sehr vielc GieBereien mit 
groBem MiBtraucn gegeniiber, und es bedarf noch 
vieler praktischer Arbeit, um zu einem fur dic Ent- 
wicklung der GieBerei-lndustrie so notwendigen 
weiteren wirtschaftlichcn Erfolg zu kommen. Dieser 
Erfolg bleibt aber nicht aus, wenn die Handels- 
technik praktischc Arbeit leistet i u der Zusammen- 
fassnng der GieBereien nach Sondererzeugnisscn, 
nach Absatzbezirken, sowie auf dem Gebietc einer 
einheitlichen Selbstkostenberechnung, die eine grofic 
Annahenmg an die tatsiichlichen Selbstkostcnver- 
luiltnisse in den GieBereien gewahrleistct, ferner durch

Aufstellung von Grundpreisen, durch Yermittlung des 
Ycrkaufs, durch Handelsstellen und sonstige Ein- 
richtungen, die dazu angetan sind, Sicherheit fiir den 
Erfolg der Arbeit zu bieten. Solche Einrichtungen 
sind bekannt und bei anderen Industriezwcigen in 
Anwendung.

Die GieBereifachleute sehen wir in regem Aus- 
tausch ihrer Erfahrungen auf crzeugungstechnischcm 
Gebiete vereinigt, und cs sollten keine Bedenken bc- 
stehen, daB dies nicht auch auf handelstechnischem 
Gebietc der Fali sein konnte. Die Wertberechmuig 
ist kein trennendes Element, wic yielfach irrtiimlich 
angenommen wird. Dic bestehenden Yerschieden- 
hciten lassen sich bei einiger Yertiefung in dic Yer
haltnisse sehr wohl crfassen und ausgleichen.

Unsere Betrachtungen haben ihren Zweck cr- 
fiillt, wenn sie zur Uebcrsicht auf den Gebieten der 
Wertbercchnung und der Handelstechnik mit bei
tragen holfen und weiteren Fortschritt eines Tmlu- 
striezweiges veranlasscn, dessen wirtschaftlichc Be
deutung noch zu wenig erkannt ist.

Umschau.

A bbildung 2. Zwciseitigc M odellplattc aus Gip3 
im llo lzrahm en von unten .

leiehten Bcarbeitungsfahigkeit des WeiBmetalls, sio sind der G ips u ra  2 bis 4 mm z u r tic k g e sc h n itte n  (Abb.
nicht der Gefahr des Rostens ausgesetzt und lassen sieli und 2), Worauf die O ipsplatte, beiderseits mit emeni
verhaltnism aBig raseh und billig hersteilen. Schellaekanstrich vcrschen, in einen G u C e is e n r a h m c n
------ --------------  (Abb. 3) gefQgt und  nach jeder Seite einmal eingeforint

*  N ach  Found ry  1912, Ju li, S  259/()3. wird. D ie  entstandenen FormK&lften werden jede fur

GuBeisernc Formplatten mit WeiBmetalldecke.*

In  amerikanischen GieBereien werden fur Ofenteilc 
und ver\v'andte ornamentierte Abgtisse Form platten aus 
GuBeisen m it einer W eiBm ctalldeckc hergestellt. Solcho 
Płat ten vereinigen dio Festigkeit des GuBeiscns m it der

M a n  form t die Urm odellc in gewohnlicher Weise 
cin und fertigt dann eino zweiseitige Modellplattc aus 
G ips an, indem m an zwischen Ober- und  Untertcil ein 
Rrthmchcn von etwa 15 m m  Starkę  legt und den ganzen 
Hohlraum  m it G ips ausgieBt. A n  allen scnkrcehtcn 
M( dellflachen der g u t  abgebundenen Modellplattc wird

A bbildung 1. Zweiseitige M odellplattc au? Gips 
im  llolzrsihtncn von oben.

A bbildung 3. GuCeisenrahmcn zu r Henstellung 
einer EisenabguG platto. A bbildung 4. Obcrc cinseitige AbguCplattc.



zylindrischer K e n io  besetzt wurden, dio den A bguB  siob- 
artig durchlochern. D ie  durehlocherten Abgiisso  (s. Abb. 4 
und 5) diencn ais Unterlago fiir don die eigentlichen 
Formflachen bildendcn Metallbczug. Um  diesen Bezug 
anzubringen, wird flber dcm  Urm odell eine neue Form

Zu r Herstellung von Form platten fiir diinnwandigo 
flacho Abgiissć, bei doncn es auf genaucsto E inha ltung 
allor Abm essungen ankom mt, bedient man sich m it 
Vorte il eines Verfahrens, das auf dem mehrfachen Zer- 
schrieiden eines Musterabgusses beruht. E s  ist gewohn- 
lich nicht ganz leicht, dio riclitigen Abm essungen des 
Modells festzustellen, wenn es sich darum  handelt, auf 
der Form platto Abgiisso zu liefern, dio m it anderen 
nach wio vor ro n  H and  geformten Abgilssen ilberein- 
stimmen und zusammenpassen sollen. D io  Entw urf- 
zeichnungen sind in  den meisten Fallen ftir dio genauen 
Abm essungen nicht nmBgebcnd, weil sehon bei Bem essung 
der ersten Holzmodelle das Schw indm aB nicht nach 
allen R ichtungen liin so genau bestimm t werden kann, 
daB eino volligo Ueberoinstimmung von Zeiohnung und 
Modeli erreicht wiirde. M an  hat darum  im  allgemeinen 
nur die W ahl, ais Grundlage fiir dio Form platto ontweder 
das letztc Handm odell oder einen A bguB  zu wiihlen. Bei 
der Handarbeit entspreehen die Abm essungen der AbgOsse 
gleich denen des Modells Yormehrt um  die VcrgroBerung, 
dio beim Losklopfen entsteht, yerm indert um  dio Verkleine- 
rung, welche das Scliw inden m it sich bringt. Beim  Arbeiten 
m it Form platten fiillt dagegen die vom  Losklopfen ab- 
hangige Vcrgri>Berung praktisch fort; es mtlBte darum  
bei Yerwendung des Handm odells ein W ert in Rechnung 
gczogen werden, der kaum  genau genug bestimmt werden

Abbildung 5. Untero einseitige 15iiseuabguUplatto.

angcfertigt und jedo ihrer Halften m it dem zugehorigen 
durehlocherten E isenabguB abgcdeekt und in einen 
Fuhrungsrahmen gespannt, so daB dio Platto einen Ab- 
stand von 4 mm von der Form  behiilt. D a n n  orwarmt 
mmi dic eisernen Abdcckm odello durch aufgelegte heiBo

A bbildung 1. Zerscbneiden der F o rrap la tte .

kann. D arum  ist cs oft besser, der Form platto an stellc 
des Modells einen A bguB  zugrunde zu legen. N ach  dem 
folgenden Yerfahren lassen sich m it einem Abgusso  Sttieko 
erzielen, deren Abm essungen allen praktischen Anfordc- 
rungen durchaus entspreehen.

In  der Abb. 1 ist eine Ofenplattc abgebildet, 
bei der die AuBcnrander m it Abgtissen nach anderen 
Modellen genau abereinstimmen mUssen, und bei der es 
insbesondere auch auf E inha ltung der genau yorgeschric- 
benen Abstiinde der Oeffnungen a und b und der Loehcr 
in der N iihe der AuBenriinder von- und  untercinander 
ankommt. U m  dieses Stilek auf die Platto zu bringen, 
wurde ein gewohnlicher A bguB  ais Modeli ftir einen 
zweiten A bguB  benutzt, den m an m it einer vóllig schwin- 
dungsfreien Legierung aus Zinn. Blei, A ntim on  und 
W ism ut herstellte. D a s  Losklopfen war dabei so sehr 
auf das M indestm aB beschriinkt und r o  sorgfiiltig aus- 
gefOhrt worden, daB die Abm essungen des Kom positions- 
abgusses denen des urspriinglichen StUckes praktisch 
gleich wurden. D e r grtindlich gcreinigte Kom positions- 
abguB erhielt dann einen Unterlagsklotz aus Gips, indem 
man ihn in ein Unterteil bettete, genau festlegte und 
m it einem Rahm en  bcdeckte, der m it Gipsbrei aus- 
gegossen wurde. D e r  G ipsbrei bestand aus Gips, 
scharfem Sand  und  W asser; die W andstiirko des G ips- 
blockes betnig an der dunnsten Stellc 25 mm. So- 
bald der B re i getrocknet war, wurde das Ganze ge- 
wendet, der Form kasten  entfernt und  das Modeli von 
Sand  grundlich gereinigt. D a n n  wurde dieses auf einer 
Bandsiige zugleich m it seiner Gipsunterlage so zer-

*  Fou n d ry  1912, Jun i. S. 221/0.

Abbildung 6. Fertige einseitige M odellplatto m i t  Zinktiberzug 
(O berplattc).

Trichter oder einen Oelbrenner und gieBt durch eines 
oder durch mehrerc ihrer Loeher W oiBm etall in die 
unter ihnen entstandenen 4 m m  starken Formen. D a s  
flflssige Metali fiillt auch sam tlichc Locher in den E iscn- 
abgilssen aus, wodurch cin fester und dauerhafter Yer-

Abbildung 7. F ertige einseitige M odellplatto m it ZinkUberzug 
(U nterp latte).

band zwischen Metali und Eisen zustande kommt. D u rch  
U s  einflicBendo M etali werden die Eisenplatten fast rot 
und schwnidcn darum  ann ihe rnd  gleichmaBig m it der 
WeiBmetalldecke, dio spater nach Bedarf m it Zisclicr- 
werkzeug nachgearbeitet wird. D ie  Abb. G und 7 zeigen 
die fertigen und m it E inglissen yersehonen einseitigen 
Modellplatten. ' C. Irrtsb trycr.
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sich mit Eisen abgegossen, nachdcm  sio m it einer A nzah l Formplatten fiir besonders genauen AbguB.*
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schnitten, wie es Abb. 1 deutlich erkennen liiBt. D ie  
R ich tung  der Schnitte und  das MaB, um  welches die 
einzelnen Teile auseinandergeriickt werden muBten, 
wurde yorlier auf G rund der Schw indung des E isens 
und der Legierung, aus der dio Form platte angefertigt 
werden sollte, bestimmt. FU r das E isen  wurde 1 % ,

oisen benutze. S ie  w ill nunm ehr bei den friiher celicfertcn 
Maschinen die Halteeisen entsprechend auswechseln.

Sandbeforderungs- und -Aufbereltungsanlage.*

In  der k ilrzlich dom Betriebe tibcrgebenen GieBerei 
dor H a r t - B a r r  Co. in  Charles-City. Ja., V. St. N.-A., 
w ird der gesamto vorbrauchto Form sand  in cinom Kanał K  
(Abb. 1) gesammolt, der unterhalb des GieBercilauf- 
kranes durch dio ganzo L iingo der Formerei rerlauft. 
E r  ist obon etwa 1500 m m  breit und  m it oinem kraf- 
tigen G itterrost abgodeckt. U nter dem Rosto ist ein 
langgestreckter Trichter A  aus Stahlblech angeordnet, 
dessen unteres E n d o  auf eine 450 mm  breito, wagcrechto 
Forderrinno B  miindet, die den Sand  am  Endo  der GieBerci 
auf einen ąuerlaufenden, wiederum 450 mm  breiten 
Schriigforderer C  schtittet, der ihn  tiber einen magnetischen 
E isonausscheidcr in  den Sam m elrum pf D  bringt. Der 
R u m p f besteht aus Stahlblech und  ist etwa 3000 min 
lang, 1500 mm  breit und  3300 mm hoch. E r  miindet 
iiber einer Forderschneeko, wolcho den Sand  ciner selbst- 
tiitigen Sclileuder-, M isch - und  Anfeuchtmaschino zufohrt. 
D e r gu t durchgearbeitete, formfertigo Sand  wird dann in 
eino Grube geschoben, aus der ihn  cin sclirages Becher- 
w erk G  hochhebt, um  ihn auf das Wagerechto Fórderband E  
zu bringen, das durch dio Dachb inder des Seitenbaucs 
dor ganzen GieBhallo entlang liiuft. V o n  diesem Bando 
w ird der Form sand m ittols schrag gerichteter, von unten 
einstellbarer Abstreifbrottor in filnf, gloiclimiiBig iiber dio 
Liingo der GieBerei verteilto Sandbchiilter geschoben. 
D io  Behiilter, donon dor Sand  nach Bedarf unten ent-

Somneh

A bbildung 2. W iederverliiteto F onnp la ttc .

fiir dio Legierung —  6 Teile A lum in ium , 1 Teil Z ih k  
und  1 / ,  Teile W ism u t  —  1 . 3 %  Schw indm aB, zu- 
sam m on also 2,3 % ,  in  Rechnung gezogen. D io  Schnitto 
erfolgten nicht unm ittelbar liintereinandcr. M an  vollzog 
erst einen Sclinitt, ruckte dio getrennten Teile um  das 
festgestcllte M aB  auseinander und  lotete sie sofort m it 
einem gowohnlichen Lotkol- 
ben zusammen. So  wurde 
ein Schn itt nach dcm  ando
ren vollzogen, bis schlicBlich 
das Modeli wieder yollig zu- 
sammengefiigt erschien (vgl.
Abb. 2). I n  diesem Zustand 
w ar cs geeignet, zum  Abgusae 
der Form platte  in  gewóhn- 
licher W eiso eingeformt zu 
werden. D a s  Trennen und  
richtige Zusam m enfiigen der 
einzelnen Tcilo erfordert 
viel Geschicklichkeit. E in  
geiibter Arbeiter soli dam it 
aber recht rasch rorankom - 
incn konnen und  jedenfalls 
im stande sein, die A rbe it in 
sehr viel klirzererZeitzu End o  
zu bringen, a is erforderlich 
ware, wenn ein neues Ur- 
modell in  der Tisehlerei an
gefertigt wiirde. V o r  allem 
aber gewiihrt das Arbeits- 
rerfahren die weitaus gro- 
Bere GewiBheit unmittelbaren 
Passens der dam it erzielteu 
Abgttsse. O. Irresberger.

Unfa ll durch Schutzvorrichtung an Schmirgelscheiben.

Im  Regierungsbezirk A m sb e rg  ereignete sich ein 
solcher, hochst lehrreicher Fa li:  D ie  Schutzhaubo tiber 
der Sclieibe war aus einer Gelenkkettegebildct. Ihre  beiden 
Yordercn Halteeisen bestanden, wie nachtriiglich in  Gegen
wart des G ew erbe-In spektors festgestellt wurde, aus 
Stah lguB  Ton30kg/qm m  Festigkeit und  nur l% D e h n u n g ,  
anstatt aus ziihem FluBeisen oder Schweifieisen. E in  
dtinnes Arbcitssttick geriot zwischen Auflage un d  Sclieibe, 
diese sprang und  zerriB dio Halteeisen. D e r  Arbeiter ent- 
g ing  den Sprengstdcken der Schmirgelscheibe, wurde aber 
durch dio zurilckschlagende Schutzhaube schwer ain 
Kopfe  verletzt. A u f Anfrago des Gewerbe-Inspektors gab 
die F irm a  Naxos-Union, F rank fu rt  a. M., an, daB sie friiher 
fiir die Halteeisen der Schutzhauben allgemein Stah lguB  
yerwendet habe, neuerdings aber besonders zahes F luB-

Abbildung 1. SandftSrderanlage der H art-B arr Co. iu  Charles C ity , J a .

nommen werden kann, sind jo 4500 m m  lang, 3400 mm 
hoch, oben 900 m m  und unten 1200 m m  breit. D ie Er- 
weiterung nach unten verhtltet das Hiingenbleiben des 
Sandes. Sie  bestehen aus Stam pfbcton, sind  somit keiner 
Verrostung und  fast keiner Abnutzung unterworfen uud 
halten den Sand  dauernd gleichmiiBig feucht.

Eine  Brlicke nach Bauart Emperger.

A u f dem Geliinde der Internationalen Baufach- 
Ausste llung in  Lc ip zig  hat soeben die Ausschalung und 
Probebelastung einer Brticke stattgefunden, die nach 
dom Y e rfah ren ** des W iener Oberbaurates Sr. '3 l'!)- von 
Em perger das G u B e is e n  wieder unter die Konstruktions- 
m ittel des Brilckcnbaues einreilit, aus der es in siimtlichen

*  N a c h  F o u n d r y  1 9 1 3 ,  J a n u a r ,  S .  2 4 / 0 .
* *  Y g L  S t .  u .  E .  1 9 1 2 ,  2 9 .  F e b r . ,  S .  3 5 5 / 0 .
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Brflckenbauvorschriften seit 30 Jahren yerschwunden 
war. Emperger bowehrt bekanntlich das GuBeisen m it 
einer in Boton gebetteten Stahlum schnUrung. D u rch  
dieso Behandlung erhiilt das spróde GuBeisen, wio durch 
umfangliche Laboratorium sversucho festgestellt wurde, 
neue Eigonschaften: E lastiz ita t und  Gcsclimeidigkcit, dio 
beide fiir B riieken unbed ingt notig  sind. D io  Probe- 
belastung, bei der 80 t in  Sandsiicken aufgebracht wurden, 
hat dio Laboratorium sversueho in  vollom  Um fango 
bestatigt. D io  hochste D u rchb iegung von 9 mm  ging 
bei der Entlastung wieder yo llig  zuriick. —  D io  Brttcke 
erhielt den Nam en Schwarzenbcrgbrtlcke.

Eisenhuttenmannische Ferienkurse an der K g l.  Berg- 
akademle in  Clausthal.

Der Som m erkursus fiir Chem iker, Maschinen- und 
Bauingenieure, dio auf EisenhUttenwerken und  in M a 

schinenfabriken bcschiiftigt sind und  ihre hUttenmanni- 
schen Kenntn isse  erganzen wollen, findet in diesom Jahro 
ais zwciter K u rsu s *  dieser A r t  in der Zeit vom  13. bis
24. M a i statt. D io  Eericnkurso  leitet wie bisher P ro 
fessor O sa n n .  N iihero A u sk u n ft * *  erteilt das Sekretariat 
dor Kon ig lichen Bergakadem ie in Clausthal.

E ine neue deutsche Ruttelformmaschlne.

In  dom unter diesem T ite l in K r. 13 dieses Jahrgangs 
erschienenen Aufsatz m uB es auf Seito 510, rechto Spalte, 
letzter Absatz, zweite Zeilc, statt „Abb. 1 b is 5“  richtig 
lauten: „ A b b i l d u n g  8“.

*  Vgl. St. u. E. 1912, 11. April, S. 018; 27. Juni, 
S. 1009.

* *  Vgl. dio A nkO nd igung  S. 107 im  Inseratenteil von 
N r. 13 d. J.

Aus Fachyereinen.
XII. Internationaler G e o lo g isch e r KongreR ,  

Ottawa 1912.

In  den Tagen yom  7. bis 16. A u gu st  d. J. w ird in 
Ottawa (Canada) der X I I .  Internationale  Geologischo 
KongreB abgehalten werden. E inen  H au p tp u n kt der Ver- 
handlungen w ird die F rago  der Kohlenvorriite  der Erdo 
bilden, Uber die —  ahnlich w io cs fiir don X I .  KongreB, 
Stoekholm 1910,* m it Beziehung auf dio Eisoncrzvorriito 
der Fali war —  noch vo r Beg inn  dos Kongresses ein um-

*  Vgl. St. u. E. 1910, 16. Noy., S. 1943/50; 23. Noy., 
S. 1997/2001.

fangreiches, zweibiindiges W e rk  m it wertyollen Karten- 
beilagen yeroffentlicht werden soli. D ieso Vcroffentlichung 
erfolgt m it Unterstiitzung zalilreichcr amtliohor Stellen 
aller Ku ltu rliinder und  w ird  hcrvorragcndo Gcologen zu 
M itarbeitera haben. V o r  und  nach dem Kongresse  sowie 
wahrend dcsselben w ird eino Re ihe  von AusflOgen ver- 
anstaltet werdon, dio denKongroBte ilnehm ernd ioKenntn is 
goologisch interessanter Gebieto Canadas yermitteln sollen. 
D e r KongroBbc itrag beliiuft sich auf 5 S, der Pre is des 
oben erwahnten W erkes Uber dio Kohlenyorriito  auf 20 $. 
Anm eldungcn zum  Kongresse  sind  an die folgendo Adresso 
zu richten: Tho Secretary, Inte rnational Geologioal Con- 
gross, Y iotoria  M em oria ł Museum , Ottawa (Canada).

Patentbericht.
Deutsche Patentanm eldungen.*

14. A p r il 1913.

K I. Ib ,  M  50 512. Trom m elm antel fUr magnetischo 
Scheider m it im In n e m  der Trom m el feststehendem, aus 
Sehriigpolon gebildetem Magnotsystem . Masehinenfabrik  
und M iihlonbauanstalt G. Luther, A kt. Ges., B raun- 
sehweig.

KI. 10a, S t  17 933. Fahrbare  Lóschyorrichtung m it 
"asseryorratsraum  und  unab liiing ig von  diesem beweg- 
liehem K oks- Losch- und  Forderbehiilter. E rn s t  Storl, 
Tamowitz, O. S.

KI. 12 o, A  21 620. Appara t  zum  Anreichern yon 
Flilssigkeitcn m it Gasen und  zum  Roin igon  von Gason 
durch FlUssigkeiten im  Gegenstrome. G ustay  Am inoff, 
Baltimore, V. St. A.

KI. 12k, B  67 593. Verfahren zur Herste llung von  
Chlorammonium aus den Gasen dor trockenon Destillation 
von Kohle, Holz, To rf usw. Berlin -Anhaltischo  M asch inen
bau- Act.-Ges., Abtoilung Coln-Bayenthal, Coln-Bayonthal.

K I. 18a, B  60 003. Verfahren und Ofen zu r Ge- 
"m nung von Metallen, insbesondero von  E isen, unm ittel- 
bar aus Erzen. E r ik  A lgo t Berglof, Chicago. P rio rita t 
aus der Anm eldung in den Vcreinigten Staaten von Am erika  
T°m 3. 9. 09 anerkannt.

K I. 18a, P  29 110. Vorrichtung zum  K o rn e n  und  Ver- 
laden von Schlacken. H e in rich  Poppelmann.
Gummersbach, Rhld.

K I. 18a, S  35 067. Verfahrcn zum  Sin tórn  von  oxy- 
disehen H iittcnproduktcn  und  nicht-sulfidischen Eraen. 
Kr. Jos. Savelsberg, Papenburg a. Em s.

K I. 18b, T  17 183. Vcrfahren und  E in rich tung  zur 
elektrolytisehen Gew innung von  E isen  unter Venvendung

* D ie Anm eldungcn liegen von dem angegebenen Tage 
an "ahrend zweier M onatc fiir jedermann zu r E in sich t und 
Eiusprucherhebung im Patentam te zu B e r l i n  aus.

einer heizbaren Kathode. Georg v. Tischcnko, St. Peters
burg.

K I.  18 o, I I  57 827 und  58 414. Gltihofen m it K a h l-  
vorrichtung zum  Glflhen und  K u h le n  des G lUhgutes in 
einor yon der AuBenluft abgesehlossenen Gasatmoaphare; 
Zus. z. Pat. 257 716. H orm ann  H illebrand  jr., W erdoh li.W .

K I.  18c, R  33 256. Vcrfahren und  Vorrichtung  zur 
Erz ie lung  yerschiedoner Harto- bzw. Z iihigkeitsgrado in 
allon oder einzelnen Teilon, insbesondero langgestreekter 
Gegcnstiinde, wie z. B. E isonbahnschienen. Jam es Calathan 
Russell, Pittsburg, Penns., V. St. A.

K I.  18 c, R  37 188. Selbsttiitigo Yorrichtung zum  
H iirten von  Gegenstandon, bei der dio Gegenstiindo m ittels 
oiner Fordereinrichtung nacheinander einer Wiirmeąuelle, 
einom KUhlbchśiltor und  gegebenenfalls einem AnlaBraum  
zugofiihrt worden. Robert Rontgen, Remscheid, Freiheit- 
straBo 172.

K I.  21c, S  36 856. E in rich tu n g  zur elektrischen 
B rom sung von  Motoren zum  Antrieb  von  Masch inen m it 
h in  und  her gehendem Arbeitsgang. Siem ens-Schuckert- 
Werke, G, in. b. II. ,  Berlin.

K I.  24 i, S  34 389. Verfahren zur kUnstlichen Zug- 
orzeugung durch FlUssigkeitsstrahlgebliise bei Fouerangs- 
anlagon. ® ipl.'Qng. E d u a rd  Sommer, Charlottenburg, 
SpreestraBe 17.

17. A p r il 1913.

K I.  I b ,  K  50 773. E lektrostatischer Scheider. 
E rn st  K ra ssm ann , H am burg, H irtenstr. 38.

K I.  1 b, T  17 921. M agnetischer Trom m elscheider 
m it sich drehonder, m it anziehenden Ziihnen besetzter 
Trom m el und  sich drehenden AbstreichbUrsten. Georg 
F indeisen und K u r t  Findeisen, H aspo  i. W cstf.

K I.  10 a, B  62 583. KoksloschgefaB  m it wasserdicht 
yorschlieBbarer Bodenoffnung. A d o lf B leichert &  Co., 
Le ipzig-Gohlis.

K I.  12 e, G  37 103. Gasreiniger m it einer Jlaschcn- 
trommel, die durch im Gehauseunterteil befindlicho
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Klilssigkeit hindurchgedroht wird. W ilhe lm  Greding, 
Stam bcrg.

K I.  18 <y K  52 315. Ununtcrbroehen arboitendcr 
Ofen zum  B lankg lilhen  von Motallcn in  einer Atm osphiiro 
indifferenter Gase. Carl Kugo l, Werdohl.

K I.  24 f, D  25 878. Sch iirvorrichtung filr Treppcn- 
roste m it zwischen den festen Rostatufen yersohlcbbaren 
Rostplattcn. Babcock & W ilcos-Dam pfUesael-W erke 
Akt. Ges., Oberhausen, Rhld.

K I.  31 c, P  28 561. Zweiteiliger Form kasten. Edw ard 
Pipher, Po rt Hope, Ontario, Canada.

Deutsche Gebrauchsm ustereintragungen.

14. A p r il 1913.

K I.  7a. N r. 548 271. E in rich tung  zum  Zu- und 
Zurtlokfahren der W alzstflcke an W alzwerken zur Hor- 
steilung nahtloser Rohre. DUssoldorfer Rohrenindustrie, 
Dusseldorf.

K I.  7d, N r. 547 753. Zange zum  gloichzeitigen 
K rop fen  eines B lechrahm ens und zweier durch diesen 
Rahm en kreuzweise gcftllirter D riih to  zweeks unverrttck- 
barer Verb lndung der gcnannten Teile. Nord ische D raht- 
Industrie, G. m. b. H., Rostock.

K I.  Id a , N r. 548 519. Kokskam m crttlr in Eiscnbeton. 
W ie n e r  &  Traclito, Ingenieure, G. m. b. H ., Spezialge- 
sehaft filr Beton- und  Eisenbetonbauten, BauauafUhrung 
des gesamten Hoeh-, Tiof- und  W asserbaues, Dortm und.

K I.  lOa, N r. 548 520. Kokskam m orttlr. W iem cr & 
Traehte, Ingenieure, G. m. b. II., Spozialgcschiift filr 
Beton- und Eisenbetonbauten, BauausfQhrung des ge- 
samten Koch-, Tief- und  Wasserbaues, Dortm und.

K I.  19a, N r. 547 989. Schienensage m it nach unten 
hiiugondem B lige l und  Befestigung der Hobelunterstiltzung 
am  SchionenfuB, Theodor Alberts, Cuxhavcn.

K I.  21 g, N r. 548 412. K u p p lu n g  filr E loktrom agnet- 
anker nach A rt  eines Kreuzgclenkes zweeks gleichmiiBigon 
Aufliegens der Polfliichen. Franz K lockner, Coln-Bayen- 
tlial, Bonnerstr. 271/275.

K I.  24 b, Nr. 547 830. Oberflachcn-Feuerung, aus 
einer poroscn, durchliissigcn Platte bestehend, welche durch 
eine von  hinten herwirkende Flam m e ins G lilhon gobracht 
wird. M a x  Felder, Heilbronn, Sichererstr. 15.

K I.  24c, Nr. 548 083. Gasoiustromungsdtlso filr Rege- 
nerativkoksofen. Heinr. GoBler, Hom e, Crangerstr. 58.

K I.  24 f, N r. 548 042. Auswechselbarer, zweiteiliger 
Rostrahm on. F r itz  R itter, Kattow itz.

K I.  20d, N r. 548 587. Gitterhorde m it vcrliingerten 
D istanzleisten fUr Gaswascher, K u h l-  und Reinigcr- 
apparato. He inrich  Zschocke, Kaiserslautern, Gcrsweiler- 
weg.

K I. 30d, N r. 548 117. Schutzbrillo  filr autogcne 
-Motalibearbeitung. G ustav  Yogcl, Dilssoldorf, Ratinger- 
straBe 14/10.

K I.  31 a, Nr. 547 714. B lechm antel filr feuerfeste 
W andę  von Behaltern, Formen, Oefen u. dgl., insbesondero 
filr GieBereizwecke. W ilhelm  BueB, H annovcr, Stader 
Chaussee 41.

lCl. 31 e, Nr. 548 357. Vorrichtung zur Zutoilung des 
fliissigen Metalls in die GieBformen zweier schrittweise, 
abwechselnd vorbewegter Formentriiger von  GieBniaschi- 
nen. Deutsche Maschinenfabrik, A. G., Du isburg.

K I.  35b, Nr. 548 208. Laufkatzo filr AufzOge und 
Kranen, welclio m it durch  den D ru c k  der liochgezogenen 
L a st  m it derselben autom atisch nach innen liiuft und  auf 
schriiger Laufschieno sich zurOck bewegt. He inrich  Ko t/  
und Charles K n h n , Br&ssel.

Oesterre ich ische Patentanm eldungen. *
K I.  7, A  549/12. Universalwalzxverk. M aschinenfabrik 

Saęk, G. m. b. H „  Dusseldorf-Rath.

*  D ie  Anm eldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate filr jedermann zur E in sicht und  
Einsprucherhebung im Patentamte zu W ie n  aus.

K I.  7, A  5119/12. Verfahrcn zum  Auswalzen von 
I- und U -E isen  m it parallelflachigcn Flansehen in Uni- 
versalwalzwerkcn unter Abbiogen der Flansehen.
Johann Puppe, Breslau.

K I. lOc, A  0799/12. Yerfahren zur llehcizung von 
Regcneratiykamm erofcn. Bunzlaucr W erke Lengcr«dorff
& C o m p ., Bunzlau, Schlesien.

K I.  18a, A  3042/12. Kana lo fcnnach  Patent Nr. 54 241. 
A rth u r  ltamćn, Helsm gborg.

K I.  31 a, A  0912/17. G uBforni filr zylindrischo Hohl- 
korper m it zwoi oder vier seitlich angegossenen FOBen. 
Oesterreichische B row n Boveri-W erke, Akt.-Ges., Wien.

K I.  49b, A  9173/11. Verfahren zur Herstellung 
schmiedoiserner W agenrador o. dgl. in einem Schmiede- 
gang. John M orrison  Hansen, P ittsburg, V. St. A.

Deutsche  Reichspatente.
K I. 18 a, Nr. 253 628, vom  15. Dezember 1911. 

P a u la  P r ó g a r d ic n  go b . N e u m a n  in  C o ln - L in -  
d o n th a l.  Einerner W inderhitzer, iusbesondere zum  I 'or- 
w drm tn  der den Cowperapparaten der Hochofen zustrómendtn 
Oebldselujt oder Verbrennungslu/t, bei welchem der Wind 
senkreclUe, fo n  hcificn Gasen um spiille Eohrbiindel durchziehl.

D io  beiden K am m ern  a und  b filr die Zu- und Ab- 
leitnng der in den Rohren c zu erhitzenden Gebliiscluft

sind unm ittelbar ilborcinander angeordnet, wobei die 
untere K am m er von dem einen verliingertąn Schenkel 
jeder Doppelrohro c durchsotzt wird. D io  Kammern 
konnen auch duroh eino schriigo Zwischenwand d von 
einandor getrennt sein, wodurch der Ansch luB  der Apparate 
untereinander crleichtert wird. Statt U-form iger Rohren 
konnen auch einfaoho Rohre, doren untere Enden durch 
Oucrrohre verbundcn sind, benutzt werden.

K I. 18 b, Nr. 253 502, vom  7. N orem ber 1911. Tom  
D a r k e  M a c k io  in  S o u t h w o o d ,  J I id d le s o x ,  E n gL , 
u n d  G e o rg e  F r e d o r ic k  F o r w o o d  in  L im p s f ie ld ,  
S u r r e y ,  E n g ) .  Yerfahren und Vorrichtung zur Des- 
ozydation  von durch Frischen hergesielltem flussigem Eisen.

D ie  Charge w ird in bekannter Weise in dem Kon- 
verter a durch aus den DUsen b auf dio Oberflache des 
Metalles austretende Gebliisoluft gefrischt. Dann wird

das Metali durch K ipp en  in den H erd  c i l b o r g c f i i h r t  und 
hier m it E rz  weiter behandelt. E s  w ird sodann 
Desoxydieren des Metalles geschritten, was durch Yer- 
blasen m ittels cines reduzierenden Gases, wio asser- 
stoffgas, blaucs Wassergas, bow irkt werden soli, das aus 
der D ilse  d in das fliissige M etali hiucingeblasen wird. 
U m  hierbei dio H itze  im Ofen n icht sinken zu lassen, 
w ird  durch die hoher golegene D ilse  e L u f t  in b eschń ink tem  
M aBe in den Ofen eingeftlhrt, die m it dem abziehenden 
Reduktionsgase verbrennt.
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Kl. 2 4 e, Nr. 253 715, vom  25. M a i 1911. G u te -  
ho ffnungsh tH to , A k t i e n v o r o in  f i i r  B o r g b a u  u n ii  
H ttttcnbotrieb in  O b e rh a u se n ,  R h e in la n d .  Dreli- 
rmUjaserzeuger.

Der F10ssigkcitsvcrsehlu|j befindet sioh nieht in der 
Asehcnschtlsscl a, sondern getrennt davon in einer sio 
npjgebenden R inne  b. K s  soli hierdureh eine Beriihrung 
der hygroskopischon Asohc m it dem W asser unm ittelbar 
ani Koste vennieden worden. U io  troekene Asoho wird 
durch eine verstellbaro, kastęnartigo, gasdioht ab- 
s-lilieBcndo Sehaufel o, welche den R in g  d durchdringt, 
in die R inno b tlbergoloitot und von hier durch eino 
Sehaufel o ausgetragen.

Kl. 18 c, Nr. 254 439, vom  18. Novem ber 1911, Zusatz 
zu Nr. 220 121; vgl. St. u. 10. 1911, S. 279. F r ie d r i c h  
Siem ens in  B e r l in .  Regeneralip- W anno jen  fiir  lllócke, 
im tn  Herdraum in  einen Rollhcrd und  einen Stoflherd 
lingcteill ist.

Das Kauptpateht ist daliin weiter ausgobildot, dali 
der Hiekkehrenden Flam m e des Rollherdes duroh dem 
joweiligen Zweck entsprechende Verlogung dor Flam m on- 
fdohso jedo beliobigo Lage  in bezug nuf die L ilngs. und 
(Juerachso des Rollherdes gogoben wird.

KI. 7 a, Nr. 255 634, vom  21. Januar 1910, G o w o r k -  
M ha ft D e u t s c h e r  K a i s e r  H a m b o r n  in  B r u e k -  
liausen a. Rh. Ver jahren zum  W alzen vou |— |- u  ml
J  - Tratjern m it neigungslosen parallelfldehigcn oder unter- 
tchnittcnen Flanschen in  Kaliberwalzen aus Vorprojilen  
mit 1'crjttiujten Flanschen.

Das Yerfahren bezwockt, die H  - und  J  -Triiger mittels 
einfaohor Kaliberwalzen herzustollon, und  zwar ohne 
Jiuhilfenahmc von Rollenkalibem , Spozialwalzwcrken
u. dgl., also lediglieh m it den in jedom W alzw erk vorhan- 
dencn Hilfsmitteln. D a s  Verfahren besteht darin, daB dioso 
Vorprofile in den Kaliberw alzen ohno W ondon in der Weise 
ausgewalzt wordon, daB abweehselnd dio auf der ei.ien 
Stegselte liegenden Flanschenteilo in bekannter Schriig- 
lage zum Steg auf gleichmiifiige bzw. naoh dcm  Steg hin 
nbnehmendo D ieko  gowalzt und  gleichzeitig die auf der 
anderen Stegseite liegenden Flanschenteile in denselben 
Kaiibem, die ihro Innenfliichen n icht berdhren, gefiihrt 
werden. A lsdann kann  dio Fertigste llung der Profile ohno 
Ausfibung eines inneren W alzdruckes durch ftir Triiger 
mit verjilngten F lanschen ilbliche K a lib e r erfolgon.

KI. 31 c, Nr. 257 289. vom  20. Ju li 1912. W e s e n - 
teld, D io k o  & C ie ., C h o m . F a b r i k  in  B a r m e n -  
H itte rsh a u se ń . Form • und Kernsund jurG iepereizw ecke.

Der Form - oder K e rn sand  besteht aus hochfeuor- 
IWten zirkonoxydhaltigen Stoffen, entweder ftir sich 
allein oder in M ischung m it.oder ais A u ftrag  auf anderen 
ąeeigneten Stoffen.

Kl. 18 b. Nr. 257 686, vom  24. M a rz  1912. O s k a r  
Kudbaeh  in  S u l i n ,  Gebiet der Don ischen  K o sa ken  
RuBl. Verjahren zum  Schmelzen to n  Roheisen in  Kupol- 
“ica unter Beigabc von Sauerstojjverbindungen des M angans 
'iir Yerhiitung der A  ufnahm e von Schicefel durch das E isen .

A L  m anganhaltigcr Zusch lag w ird basisoho M artin - 
"fenschlacke benutzt, die durch ihren Gehalt an E ison  
und Mangan den A bb ran d  des E isens an diesen Stoffen 
verriugort und  durch ihren Kiesclsśiuregehalt den Angriff 
a"f das Ofonfutter verm indert.

Patente der Ver. Staaten von Am erika.

Nr. 1038271. G e o rg u  H i l l a r d  B e n j a m in  in 
N e w  Y o r k .  Yerjahren, gegossene. Blócke zu verdichten.

Nr. 1038582. J u lo s  H . H i r t  in  101 P a s o ,  T e x . 
Gaserzeuger.

Nr. 1 038702. E u g o n e  W . K i n g  in  S y r a e u s o ,  
N. Y. Liegender Koksofen m it wagerechten HeizzSgen.

Nr. 1038872. W i l l i a m  P. G le a s o n  in  G a r y .  In d .  
Hydraulische K ippm rrich tung  jiir  Roheisenmischer.

Nr. 1039008. L a w re n e e  A n d o r s o n  in  C h ic a g o ,  
J ll.  O ichtgasre in iger.

Nr. 1039  148 u. 119. C h a r le s  li.  L o in c r t ,  C h i 
c a g o ,  Jll. Yirjcthrcn und E inrichtung, Geblaselujt durch 
AbkiilUen zu  entjeuchten.

Nr. 1039282. C !a lv in  I t i e k s ,  A u b u r n .  Pa. Iloch- 
ojenschachtk Uhlu ng.

Nr. 1039590. T h o o d o r o  J. S c h u r i c h t ,  S t. F r a n 
c is ,  Knns. Form zum  Giejlen von Rohren.

Nr. 1039 700. C a r l  D c lw ik ,  L o n d o n ,  England. 
iTtrjahren zum  Agglomerieren t on Feinerz a v j einem beweg- 
lichen eńdlosen Bandę in  einem Kanalojen.

Nr. 1 039 725. E m i l  G a t h m a n n ,  N e w  Y o r k .  
Vcr/ahren, Blócke m il nach dem eincnEndesichverjungendem  

Querschnitt ans der Blockjorm zu  ent/em en.
Nr. 1039732. E u g e n  A s s a r  A l o x i s  G r o n w a l l ,  

R u d o l f  L i n d b l a d  und  O t t o  S t iU h a n e ,  L u d v i k a ,  
Schweden. F.lektrodenojen zum Reduzieren und Schmelzen 
von Erzen.

Nr. 1010 131. R i c h a r d  E. B r o c k ,  M o n o s s o n ,  
Pa. Rohren wtilzvcrjahren.

Nr. 1040 293. V io t o r  E. E d w a r d a ,  W o rc o s te r ,  
Mass. WedzwerksatUagen.

Nr. 1040459. W i l l i a m  F r e d e r ic k  T a y lo r ,  
T a e o m a ,  Wash. Regeneratiuojen.

Nr. 1040517. C la y  C r a w fo r d ,  T o le d o ,  Ohio. 
Giejlverjahren, wobei das M etali im  unteren T eil der ro- 
tierenden Form (B lockjorm ) sehneller ais in den oberen 
Teilcn abgekiihlt wird.

Nr. i  040509. J o h n  W . O f f u t t ,  E l lw o o d  C it y .  
Pa Walzuerjahren zur Herstellung nahtloser Rohre.

Nr. 1040723. F r e d e r ic  M e r ia n ,  1’ i t t s b u r g ,  Pa. 
Gaserzeuger.

Nr. 1040 812. H e in r i c h  S t l i t i n g ,  W itten, Deutsch
land. Róhremcalzwerk.

Nr. 104802 u. 803. G o o rg o  11. B la x t e r ,  B o a v e r  
F a l l s ,  Pa. Elektrisch angetriebene Walzwerke

Nr. 1041058. E m i l  F lo is o h o r ,  D ro s d e n ,  Deutsch
land. Yerfahren zur Erzeugung von heipem Generatorgas.

Nr. 1041274. J o h n  M. H a n n o n ,  S p r i n g f io ld ,  
Mass. Formmaschine.

Nr. 1041363. J o h n  1. S o u t h e r ,  W o s t m o n t ,  Pa. 
Yerfahren zum  Agglomerieren ron Gichtstaub in  einem  
Drehrohrofen.

Nr. 1 041 442. R o b e r t  1\ D e v in e ,  E r ie ,  Pa. 
Sehmiedepresse.

Nr. 1041 757. Y i c t o r  E. E d w a r d a ,  W o re e s t e r ,  
Mass. Walzwerk.

Nr. 1041814. L u t h e r  L. K n o x ,  A v a l s o n ,  Pa. 
Gekiihlter O jtnkopj jiir  Gasregeneratifó/en.

Nr. 1042 040 u. 047. W i l l i a m  W. S m i t h ,  E n s -  
le y ,  Ala. Sehlackentasclte ju r  metullurgische Oefen.

Nr. 1 042 013. J o h n  A. S e e d e ,  S e h o n o c t a d y ,  N. Y. 
Elektrischer Ofen.

N r, 1042 707. F r a n k  D . C a r n o y ,  S te o lt o n ,  Pa. 
(lekiildter IIochojenschacht.

Nr. 1042 825. W a lt e r  8. R o c k w e l l ,  J o r s e y  
C i t y ,  N. .1. Tiegelofen.

Nr. 1042 870. A le s a n d o r  F. S t i r l i n g  B la e k -  
w o o d ,  D e t r o i t ,  M ich. Konierter.

Nr. 1 043 404. E d g a r  A  C u  s to r ,  P h i la d e lp h ia ,  Pa. 
Yerfahren, gro/le Gufistucke in  Dnuerjormen herzustellen.

Nr. 1 043 095. N i l s  V. l ia n s e l l ,  B lo o m f ie ld ,  N. J. 
Km iedobn.
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Zeitschriftenschau Nr. 4.*
A llgem eines.
Geschlchtliches.

A lfons M d li ner: D o r  E i s o n h a n d c l  in  In n e r -
o s t e r r o ic h  im  8. b i s  18. J a h r h u n d e r t .  K u rze r  A u s-
7.ug aus einem Yortrag, gehalten in der Eachgruppo der 
Berg- und ITttttoningonieuro des Oesterr. Ingonieur- und  
Architekten-Vereins in Wien. [Oest. Z. f. B . u. I I .  1913,
8. Marz, S. 138/9]

W a n n  k a m e n  d io  e r s t e n  f la c l io n  o d o r  s ic h  
v o r j t t n g e n d o n  D r a h t s o i l o  a u f ?  A is  Erfinder w ird 
L u d w ig  John  Goens in Tcrm undo in Bolgien angegoben; 
ais Zeit das Jah r 1840. [Anz. f. d. D ra lit-Ind . 1913, 
25. Fobr., S. 71.]

S c h w ie r ig k e i t e n  in  d o r  d o u t s c h c n  D r a h t -  
in d u s t r io  v o r  90 J a h r o n .  D ioso bostandcn in dom 
Fohlen oiner Drahtlohre. [Anz. I. d. D rah t-Ind . 1913,
25. Febr., S. 71.]

Wirtschaftliches.
B. Sim m ersbach: K u r z o  N o t i z o n  a u s  O s t a s ic n .  

Japaniseho Stcinkohlcnbergworke. E rr ich tung  eines 
nouen E iscnw erks in K o re a  und  eines nouen Ilochofcn- 
works in dor Mandscliurei. T iitigkeit der H anyang- 
Eisenworko. [Oest, Z. f. B. u. H . 1913, 29. M iirz, S. 174/5.] 

Patentfragen.
P. To lksdorf: D io  A u s l o g u n g  v o n  P a to n t e n .  

W .-Techn. 1913, 15. Miirz, S. 163/7.]

Brennstoffe.
Holz.

J. Budilow itsch: D e r  k o n t in u ie r l i o h o  V o r k o h -  
lu n g s o f o n  S y s t o m  „ A m in o f f " . *  Beschreibung eines 
vorzttglicli arbeitenden Ofens, den der Verfasser im  H erbst
1911 in Schweden gosehen hat. [J. d. russ. mot. Ges. 1913,
H . 1, S. 48/64.]

Steinkohle.
D r. E rn s t  Jttngst: K o h le n - G e W in n u n g ,  - Y e r 

b r a u c h  u n d  - A u f io n h a n d e l  D e u t s c h la n d s .  [Glttck- 
auf 1913, 8. M iirz, S. 308/78; 15. M iirz, S. 414/9.]

Ed. D on ath : U o b o r  d io  w i r t s c h a f t l i c h o  A u s 
n u t z u n g  d e r  n a t i i r l i c h e n  B r o n n s t o f f e  in  O e s t e r -  
ro ic h .  (Sch luB  folgt.) [Oest. Z. f. B . u. H . 1913, 29. Marz. 
S. 169/74.]

Teer.
A lfred H . W hito, John  W . H acke r un d  F. Steere: 

D io  c l o k t r i s c h o  T c e r a b s c h e id u n g  a u s  K o h lo n -  
ga s. Erfolgreiclio Yersuche unter Anw endung von 
Spannungen von 20 000 und  30 000 Volt. [J. G as-Light.
1912, 24. Sept., S. 825/6.]

Erdol.
Dr. Hengle in: D ie  P e t r o le u m  Y o rk o m m c n  in  

D e u t s c h la n d .  [Prom. 1913, 15. M iirz, S. 376/8.]
D io  g a l i z i s c h e  E r d o l i n d u s t r i e  im  J a h r e  1912. 

[Ailg. Ssterr. Chem.- u. Techn.-Zg. 1913, 15. Jan., S. 11/2.] 
D io  E r d o l i n d u s t r i e  K a l i f o r n io n s .  [Eng. News

1913. 6. Febr., S- 254/6.]
Y iv ia n  B. Lowes: F l f l s s i g e r  B r o n n s t o f f .  (Vgl. 

St. u. E. 1913, 27. Febr., S. 369.) Behandlung des Robola. 
Anw endung der flttssigen Brcnnstoffe. Anhalton  der 
am erikanischen Erdolvorriite. Oel fUr Heizzwecke. 
[J. of Gas L ightg. 1913, 4. Febr., S. 326/7; 11. Febr., 
S. 399/400.]

Naturgas.
Leon B. Len t: N a t u r g a s  a is  K o s s e lb r c n n s t o f f .  

Brcnner. W irkungsgrad  des Kessels. H ohe  des Schorn- 
steins. Yersuchsergebnissc. [K ra ft  u. Betr. 1913,19. Marz, 
S. 54/5.]

Erze und Zuschliige.

Eisenerz.
E. H a rbo rt  und A. M estw erdt: L a g e r u n g s v c r h a lt -  

n i s s o  u n d  w i r t s c h a f t l i c h o  B e d e u t u n g  d o r  E ise n - 
e r z la g o r s t i i t t o  v o n  R o t t o r f  a m  K l e i  be i lle lm b - 
s te d t . *  D e r gesamto E rzvo rra t  bercehnot sich auf 3/ t  bis 
hochstens 1 M illion  t. D a  dio Erze  einen immerhin noch 
guton E isengchalt und  verhaltnism iiD ig viol Phosphor ent- 
haltcn, bo diirfto cin Bergbau unter gttnstigen Abbau- und 
Transportvcrhiiltn issen noch lohnend erscheinen. [Z. f. 
pr. Gool. 1913, M arz/April, S. 199/202.]

A . Delm er: D io  E i s o n o r z f r a g o  in T B e lg ie n .* 
(Fortsetzung. V g L  St. u. E . 1912, 28. Nov., S. 2009.) 
[Ann. M in. Bolg. 1913, B a n d  18, H e ft 2, S. 325/448.]

B. Sim m ersbach: D io  E i s o n o r z o  K u b a s .  [Oest. Z. 
f. B. u. H . 1913, 8. Febr., S. 75/7.]

E i s o n o r z o  in  V o n c z u e la . *  Bedeutung der be- 
treffendon E rze  fiir dio nordam erikanische Eisenindustrie 
im allgemeinen. Besprechung der Erzvorkom m en von 
Im ataca am  F lu sso  Caromo, einem Nebenflusso des 
Orinoco. Erzana lyscn  (65 b is G8 %  mctallisehes Eisen). 
[Ir. Tr. Rev. 1913, 20. Marz, S. 685/7.]

F. K lo ckm ann : U o b o r  d io  E is e n c r z la g o r s t i i t t e n  
im  m a r o k k a n i s o h o n  R i f  b o i M i l i l l a .  Bcmerkungen 
zu einer frilhoren A rbe it von  D ieckm ann in der Z. f. pr. 
Geol. 1912, Okt., S. 403. (Vgl. St. u. E. 1912, 28. Nov„ 
S. 2009.) [Z. f. pr. Gool. 1913. Marz/April, S. 202/3.]

Hrz-Bewertung.
Jam es R . F in la y :  B o w e r t u n g  d e r  E isc n e rz -  

g ru b o n .  In  erstor L in io  fiir am crikanischo Ycrhiiltnisso 
bestimm t.* [Bu li. Am . Inst. M in. Eng. 1913, Miirz, 
S. 487/502.]

Jam es R . F in la y :  F a k t o r e n  f i i r  d io  B o w e rtu n g  
d o r  E i s e n o r z g r u b o n .  D io  Eisenerzo vom  Oberen Seo, 
Koston  dieser E rzo  in Pittsburgh. Kuba-Erze. Preis- 
bowegung seit dem Jahro  1890 u. a. m. [Ir. Ago 1913,
13. Marz, S. 654/6.]

Erzaulbereitung.
C. Q. Payno : D i o  A n r o i c h e r u n g  d e r  E iscno rze . 

Bcm erkungen zu einem Vortrag  von  N . Y. Hansoll. [Buli. 
Am . In st. M in. Eng. 1913, M arz, S. 529/32.]

Erzbriketuerung.
D a s  S c o r ia - Y o r f a h r e n  z u r  V o r w o r t u n g  von 

G ic h t s t a u b . *  [Ir. Ago  1913, 20. Febr., S. 488/9.]

Feuerfestes Materiał.

Feuerfester Ton.
H einrich  R ie s: L a g o r  v o n  fo u o r fo s te m  T o n  in 

K a n a d a . *  Beschreibung einiger Tonvorkom nien in Neu- 
schottland, Saskatchew an und  B rit ish  Columbicn unter 
Beigabo von  Analyson. [Bu li. Am . Inst. M in. Eng. 1913, 
Marz, S. 429/42.1

Magnesit.
K .  A. Redlich  und  O. GroBpiotsch: D io  G onesis 

de r, k r i s t a l l i n e n  M a g n o s i t o  u n d  S id o r it o . *  
A rbe it hat nur fttr den Geologen Interesse. [Z. f. prakt. 
Geol. 1913, Febr., S. 90/101.]

Feuerungen.

Generatoren.
E i n  G e n e r a t o r  z u r  V o r g a s u n g  v o n  backende r 

t e o r h a l t ig e r  S t e in k o h le . *  D e r  Generator „ Is in g " is  ̂
ein Doppelgenerator m it zwei Verbrennungszoncn unu 
G asabzug in  der Mitte. [Pr. M asch.-Konstr. 1913,27. Febr, 
S. 18.]

Gwosdz: D ie  le t z t e n  E r s o h e in u n g e n  a u f  dem 
G e b ie t c  d o r  G a s g e n o r a t o r e n . *  V ierte ljah resberich t.
[Feuerungstechnik 1913, 1. Febr., S. 164/7.] 

siehe Seite 203 bis 206.

*  Ygl. St. u. E. 1913, 30. Jan., S. 203/14, 27. Febr.,
S. 269/75, 27. Marz, S. 531/6.

Z e i ł s c h r i f t e n v e n e i c h n i s  m b s t  A b k u r z u n g t n
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Der „ M o o ro " -G a s e r z o u g e r  m it  G o w in n u n g  d o r  
N ebone rzeugn isso .* Dersolbo w ird  von der Dow son 
ifc Mason Gas P lan t Com pany, Ltd., in Manchester go- 
Iniut. Dic beschriobeno Anlago ist in G lasgow  in Betriob. 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1013, 21. Kobr., S. 290.]

C. D. Sm ith: G a s e r z o u g e r  ft ir  k le in e  O e fen . So- 
ireit dcm Yerfasser bekannt, ist in einer einzigen Anlago 
::i deu Vercinigten Staaten der Vcrsueh gemacht worden, 
Generatorgas zum  Behcizcn von kleinen Tiegolofen zu 
rerwenden. Im  allgomeinen benutzt m an zu diesem 
Zwecfc in den Vereinigten Staaten Naturgas. [Ir. Ago 
1013. 13. Marz. S. 057.]

Edw. Hubend ick: S i n d  u n s e re  G a s e r z o u g e r ,  
besondors d ie je n ig e n  fU r  S t e in k o h le ,  in  ehe- 
mischer H in s i c h t  a u s r o ic h e n d  s t u d ie r t  u n d  d e n  
Ko rd erungen  d e r  W i s s e n s c h a f t  u n d  P r a x i s  e n t-  
sprochend b e fu n d e n  w o rd e n  ? D e r Vcrfasscr vcr- 
neint dieso Fragen; cr ha lt dio Gaserzouger ncch fiir sehr 
rerbessorungśfilhig. D ie  cinschlagigcn Untersuchungen 
dOrften aber zu hoho Ko ston  erfordern. [V iirm liindska 
Bergsmanafómingons Annale r 1012, S. 16/26.]

Gwosdz: N e u o ro  O c l - G a s g o n o r a t o r e n . *  [De r 
Oelmotor 1913, Jan., S. 422/5; Febr., S. 457/9.] 

Celfeuerungen.
W. Giirttner: O c l f e u e r u n g c n . *  Allgemeincs. Bo- 

sclireibung des Schm idtschen Norm albrcnners. [Rauch
u. St. 1913, MSrz. S. 167/8.]

(Siohe auoh GioBerei.)

Flam m enlose Feuerungen. 
V e r s u c h s e r g o b n is s o  e in e s  B o n o o o u r t - K e s s o l s .  

Vier Verdampfungsversucho eines Kesscls m it flnmmen- 
loser Obcrflachenvcrbrennung. (Vgl. St. u. E . 1911,
3. Aug., S. 1272; 1912, 4. Juli, S. 1095; 1913, 10. April, 
S. 593/9.) Gefundcno W irkungsgrado  87,8 (ohno Vor- 
warmer) —  93,8 % .  [Eng ineering 1913, 14. Marz,
S. 307.]

Flam m rohrkessel-Feuerung.
Pradel: U n t o r f o u e r u n g . f U r  F l a m m r o h r k c s s o l . *  

Ausfiihrung von W . J. E H is  in Andrew s (V. St. A.) und 
toii Walther & Cio. in  Dollb rflck  bei K o ln . Versuchs- 
ergebnis. [Z. f. D am pfk. u.M. 1913, 7. Marz, S. 114/6.] 

Ktinstlicher Zug.
N e u e s  v o m  in d i r o k t e n  k t in s t l i c h o n  Z u g . *  

Architektonischo Ausgestaltung der Schloto bei kUnst- 
lichom Zug. Betriobssichcrhcit, Regelfiihigkeit, K ra ft- 
verbrauch. [Z. f. Dainpfk. u. M. 1913, 14. Marz, S. 131/2.] 

Rauchfrage.
Eiekc: U o b e r  R a u c h s c h i i d o n  im  r h c in i s c h -  

w e stfiilischcn  In d u s t r ie g o b ie t .  [Rauc li u. St. 1913, 
Miirz, S. 162/7.]

W in k o lm a n n :  U e b o r  d io  B o s c i t i g u ń g  v o n
R a u e h b o la s t ig u n g e n  b o i D a m p f  k o s s e la n la g e n .  
[Pr. Masch.-Konstr. 1013, 27. M iirz, S. 33.]

Krafterzeugung und -verteilung.

Zentralen.

Dr. G. K lingcnbc rg : E le k t r i z i t a t s w o r k o  u n d  
C e b o r la n d z e n tra lo n .  Elcktrizitiitspolitik. Fordo- 
rung staatlichcn Eingrcifens. Technischo Entw ick lung. 
[E. T. Z. 1913, 20. Miirz. S. 315/7.]

W. Schom burg: B e i t r i i g o  a u s  d o r  P r a x i s  z u r  
K ra f t v e r s o r g u n g  u n d  A n t t io b s f r a g o  a u f  H U t t o n -  
"'e rkon.* W ie  gewohnlich enthalt auch dieso Arbeit des 
Verfas3crs ein reichhaltig zusammengotragones Materiał. 
[B- «. H. Rund. 1913, 5. Marz, S. 131/8; 20. Miirz, 
S. 143/50.]

Dr. G. K lingcnbcrg ; Friedrich B a rth : D ie  W a h l  
der B e t r ie b s k r a f t . *  K r it ik  dor von Ba rth  in seiner 
gleichnamigen Arbeit (vgl. St. u. E. 1912, 28. Noy., S. 2000) 
benutzten Grundlagen und  Nachweis der Unhaltbarkeit 
d>eser Angriffe. [Z. d. V. d. I. 1013, 15. Marz, S. 412/20.]
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Dampfkessel.
Jr. C. W alckcnacr: U c b e r s ic h t  i ib o r  U n f i i l lo  an  

D a m p f e r z e u g c r n . *  [Ann. M in. F. 1912, H e it  12, 
S. 437/535.]

Dampfturbinen.
H . T. H ow : E n t w i c k l u n g  d e r  D a m p f t u r -  

b in e . *  H istorischcs. A llgom cino thonretischo Grundlagen. 
Hauptturb inenarten und  ih r Vergleich. Schaufelbcfcsti- 
gung und  Abnutzung. W irkungsgrad. Anw cndungs- 
gebiete. ZahnradUbersetzungsgctriebe. Regelung und 
Fernsteuerungen. [J. Franki. Inst. 1013, Febr., S. 91/128; 
Miirz, S. 273/327; Forts. folgt.]

W illi. Gcntsch: U o b o r  d io  R e g o lu n g  v o n  G e g c n -  
d r u c k -  u n d  E n t n a h m o - D a m p f t u r b in o n . *  (SchluB.) 
[Vcrh. Gcwcrbfl. 1913, Febr., S. 81/97.]

Dieselmaschinen.
J. I I.  Bauer: D e r  D ie s e lm o t o r ,  s o in o  T r o ib o lo  

u n d  W i r t s o h a f t l i c h k o i t . *  Zusammenfassonder Vor- 
trag ohno wesontlichoNcuangaben. [E . T. Z. 1913, 20. Miirz, 
S. 335/40.]

K x p l o s i o n  o in e r  D ie s o lm a s c h in e .  Ursaehe: 
Anlassen m it verdichtetem Sauerstoff. D ru c k  nach 
gosunden Bnichfliichen crrcchnct zu 640 at. IZ. d. Bayor. 
Kev.-V. 1013, 31. Miirz, S. 60.]

Elektrische W lderstSnde.
A. Benetsch: S i l i t  u n d  s o in o  V e r w e n d u n g  in  

I n d u s t r i o  u n d  W is s e n s c h a f t . *  S ilit  werden von Gebr. 
Siomens & Co. in Berlin -L ichtenbcrg aus reinem S iliz ium 
karb id  bzw. aus M ischungen von  solehem m it Siliz ium  
hcrgestellto Fo rm korpcr gonannt. S io  besitzen gutes 
elektrisches Leitverm ogon m it ncgativen Tem peratur- 
koeffizienten, groBo meehanische, therm ischo un d  che- 
mischo W idorstandsfahigkeit. S io  oigncn sich dcshalb 
fiir elektrischo WidcrstiŁndo aller Art. Beispiele. [D ing ie r 
1013, 8. Miirz, S. 151/3; 15. M iirz, S. 166/9.]

Zahnrader.
G lo ic h s t r o m d y n a m o s  ft ir  T u r b in o n a n t r ie b . *  

Zwei G loichstrom dynam os von jo 3750 K W  Le istung 
werden durch Zahnraddbersetzung 1:10 von  cincr Dam pf- 
turb inc yo n  rd. 8000 K W  m it 180 Um dr/m in  angetrieben. 
D a s  groBo R a d  hat bei 2540 m m  Tcilkrc isdurchm csscr 
250 Ziihno, das kloine 26, dio Um fangsgeschw indigkcit be- 
triigt rd. 24 m/sek, dio groBto Ubortragbaro Le istung rd. 
6000 P S .  [Ir. Tr. Rev. 1013, 20. M iirz, S. 601/2.]

Arbeitsm aschinen.

Transportanlagen.

M. Buh le : N o u o  S a u g lu f t - G o t r e id o h e b e r  u n d  
a n d e ro  F o r d o r -  u n d  L a g o r a n la g o n ,  a u s g o f i ih r t  
v o n  G. L u t h o r  A. G. in  B r a u n a c h w e ig . *  U ntor 
andercm Beschreibung einer E lcktrohangcbalm . I>agcr- 
platz. [Z. d. V. d. I.  1013, 15. M iirz, S. 407/12.]

Georg von  Hanffstongol: V o r s u c h o  U b o r  d o n  
K r a f t v o r b r a u c h  y o n  F o r d c r m i t t o ln . *  A nordnung  
und  wichtigste E rgcbn isso  von  Kraftbcdarfsversuchen an 
Gurten, Kotton, K ra tzem , Schneckon und  Becherwerkcn. 
R e ibung und  B ruchfcstigkcit yon Kettcn. Mntorial- 
zerstorung. [Z. d. V. d. I. 1913, 22. Miirz, S. 445/54.] 

Lóflelbaggcr.
R . R ichter: N c u o r u n g e n  im  B a n  y o n  L ó f f o l -  

b a g g e rn . *  E isenbahn-Iioffelbaggor und  Drehscheiben- 
schaufcln yon  Jlenck & Ham brock, G. m. b. H . in H a m 
burg. [Z. d. V. d. 1. 1913, 29. Marz, S. 488/93.] 

Sauglultfdrderer.
A. Herzog: K o h lo f ó r d e r u n g  m it  S a u g lu f t . *  

Boschroibung einer Anlage, dio von der Muhlenbau- und 
Maschinenfabrilc yorm als Gebr. Seck in  D rcsdeo fUr F o r
derung von Staub- und  NuBkoh len  yon  dcm Eisonbahn- 
wagen bzw. don Lagom  nach dcm ICesselhaus an ein 
groBcs ostcrreichischos W e rk  geliefert wurdo. Bcstim m te 
Angaben Uber K ra ftbedarf oder Betriebskostcn wo-.den 
nicht gcmacht. [Z. d. V. d. 1. 1913, 22. M iirz, S. 474/6.]

s ie h e  S e i t e  2 0 3  b i s  2 0 6 ,
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Gurtforderer.
G u m m i - T r a n s p o r t g u r t o  u n d  - R ic m o n  d e r  

A s b e s t -  u n d  G u m m iw e r k e  C a lm o n  A. G. in  H a m 
b u rg .  [G laser 1913, 1. -Mar/., S. 82/5.]

Selbstentlader.
E i n  a m e r ik a n i s c h e r  G il t o r  w a g o n  fttr D c u tsc h -  

. la n d .*  Selbstentlader von  rd. 45 t Tragkraft, gebaut 
von der Prcssed Steel Car Com pany fttr das Portland- 
zementwerk Heidelberg. [R a ilw ay  Ago  Gazette 1913,
7. Miirz., S. 441.]

W erkzeugm aschinen.
B e s e h r e ib u n g e n  v o n  M a s e h in e n  f i ir  d ie  

P a n z e r p la t t e n -  u n d  K a n o n e n f a b r i k a t i o n . *  Dop - 
pelto Rohrbohrbank. Gnibenhobelmasehine. Ka lt-  
sago m it 2 m Sageblattdurchmesscr. [Pr. .Maseh.-Konstr. 
1913, 13. M iirz, S. 06/7.]

Hobelmaschlnen.
S c h w e re  G r u b e n h o b e lm a s c h in o  m it  B o h r -  

v o r r i c h t u n g . *  Aufspannplatto 9,5 X  0,1 m. Gewicht 
ohne M otor rd. 120 t. Ausgefiihrt durch Hu lse  and Co., 
Lim ited, in Manchester. [Eng ineer 1913, 7. Marz, S. 258/9.]

G ro  Be  P a n  z er p ia t  ten  ho  be l m a s c h in e . *  Stander- 
durchgang 4  X  3,7 m, Hobelliinge 7,0 m. A ntriob  durch 
SO-PS-Um kehrm otor. Gewicht rd. 190 t. E rb a u t  von 
Mssrs. Noble and Lund, Lim ited, in Folling-on-Tyno. 
[Eng ineering 1913, 28. Miirz, S. 420.]

Zahnradhobelmaschinen.
D ie  E a w c u s - P f e i l r a d - H o b e lm a s c h in e . *  Kop icr- 

yerfahren unter Anw endung von Sclm blonen m it zwei 
gleichzeitig gegeneinander arbeitenden Wcrkzeugschlitten. 
'1'oilung und Drehbewegung durch zwei getrennte 
Schneckenriider. [Z. f. pr. Masch.-B. 1913, 19. Marz, 
S. .355/9.]

W erkse inrichtungen.

Beleuchtung.
C. E. Clowell: W e r k s t a t t c n b c le u c h t u a " . *  Ins- 

besondere Beleuchtung von Stahlwerkcn. Allgemeine 
(inm dsatzo  und  Boispiele. [Z. f. pr. Masch.-B. 1913,
19. MŚrz, S. 353/9.]

Heizung.
E d m u n d  A ltcnk irch : U in k e h r b a r c  H e iz u n g . *

Bctraehtung vom  rein therm odynam ischen Gesichts- 
punkte. Verb indung von W arm ekraft maschine, K iilte- 
maschinc und  Heizung. Praktischo  Anwendungsm oglich- 
kcit fiir Abdam pfheizungcn. [Feucrungstechnik 1913,
l. Febr., S. 160/3.]

Eiserne Spundwande.
R . Schcnk: E i s e r n o  S p u n d w a n d e  in  D e u t s c h 

la n d . *  fZcntralbl. d. Bauv. 1913, 22. Marz, S. ir»0/9.]

Roheisenerzeugung.

Hochofen.
D a s  t a t s i i c h l ic h o  E r z o u g u n g s v o r m o g e n  d e r  

a m e r ik a n i s c h e n  H o c h o fe n .  Gcm eint sind  nur die 
fiir dcii Rohoisenvcrkauf betriebenen Oefon, deren hdehste 
E r iSugungsfah ig ke it  auf 35 000 000 t jahrlich  bcrcclinot 
wird. | lr. Asre 1913, 13. Marz. S. 009/70.]

W . D ry ssen : H o l z k o h le n h o e h o f t n  im  U r a l -* 
K u rze r Bcricht iiber den gegenwartigen S tand  dor Holz- 
Uohlonrohcisongowinm ing im U ra l untor Beigabe von 
-zahlreichen Hochofenprofilen. [V iirm landska Bergs- 
mannaforoningons Annale r 1912, S. 72/104.] 

W lndtrocknung.
Jam es G ay lcy: D io  G c s c h ic h t e  d e r  W in d t r o c k -  

n n n g .  D o r  Verfasser gibt in seiner Dankredo nach Ueber- 
reichung der Perkin-M edaille  einen gesohicdtlichcn Uobor- 
blic.k Ober seine Berochnungeu und Versuche iiber dio 
T roeknung des Geblasewindg fiir Hochofen. | Met. Chem. 
Eng. 1913, Febr., S. 71/3.]

Elektrische Roheisengewinnung.
D ie  R o h e i s e n e r z e u g u n g  im  e le k t r i s c h e n  

O fon . W eiiig Neues. [Z. d. V. d. 1. 1913, 15. Marz, S.437.]

Giefóerei.
Anlage und Betrieb.

Joseph H om e r: G ie B c r e ia n la g e  u n d  -betrieb. 
N r. L IN .  Putztrom m cln  m it Sandstrahlgcblase, Breh- 
tische m it Sandstrahlgebliise. [Engineering 1913. 28. Miirz, 
S. 420/1.)

Formtechnik.
F o r  m c re i g r o B e r  T u r b in e n r a d c r . *  Bcselirci- 

bung der hauptsiichlichsten Anordnungcn beim Formoa 
von  Tu rb incn laufradcm  groBtcr Abmessungen (08 000 kg 
Einzelgewicht, 5000 mm groBtcr Durchmesser). Sondor- 
vorkehrungen zum  Fortschaffon (lor Abgusse. [Fotmdrv 
1913, Marz, S. 108/10.]

S ydney  G. Sm ith : F o r m e r e i  g r o B e r  D op p c l-  
m u f fe n  u n d  F la n s e h - M u f f e n s t t t c k c . *  Lehmlehren- 
arbeit. E igcnartigo  Anordnung von ĘLsenringcn im gc- 
mauerten K e rn  zur S ichcrung ungehcmmten Schwindcns. 
[Fou n d ry  Tr. J. 1913, Marz, S. 150/9.]

Chester W . Lam e r: D io  T u r b i n c n  d o s  K o o k u k -  
K r a f t w e r k s . *  En th iilt  die Herste llung eines besonders 
schweron GuBstttckcs, der in einem Stuck  gegossencn
00 t schweron Laufrador. [lr. Age  1913, 13. Miirz, S.002/3.]

G u B f o r m  f i i r  z y l i n d r i s o h o 'H o h l k o r p c r . *  Dio 
z. B. fttr Elektrom otorgohiiuso anwendbare Anordnung 
sieht fiir stehenden GuB sehicnenformige HohlfttBe vor, 
<lercn H oh lraum  in den des Zylinders ttbergeht. Wesentlich 
vercinfachtcs E inform cn hierdurch (Patent). [Eisen-Zg. 
1913, 8. Febr., S. 99.]

Formmaterial.
E. H . Ochler: F e u e r f e s t e r  T o n  f i i r  G ieBcre i- 

zw eeke . E in o  Stud io  iiber dic Zusammensetzung dor 
feuerfesten Tonę, deren richtige Untersuchung, des Ein- 
flusscs der yerschicdenen Basen auf dic Feuerbestiindigkcit 
und  das sachgemiiBo Bowcrtcn der einzelnen Bestandteilo. 
[Found ry  1913, Miirz, S. 108.]

Dauerformen.
D a u c r f o r m e n  u n d  G ie B m a sc h in c n .  Wenige 

Angaben  iiber Rohm ntcria l fiir dic Form en selbst wic fiir 
den GuB in ihnen, iiber Wandsfciirken, Anordnung dor Ein- 
giisso und  Bedienung. [Pr. M asch.-Konstr. 1913. 0. Mant, 
S. 33/5.]

Schmelzen.
*(V gL  auch Betriebsfuhrung: Pyrometrie.)

D a s  G a s  in  d e r  E is e n g io B o r o i .  Kurze Be- 
schreibung eines im Gasw crk Hain icheu m it Erfolg bo- 
nutzten B rcnncrs fttr Verw endang von Leuchtgas zum 
Anzflndcn von Kupolofen. (Vgl. a. St. u. E. 1910, 1. Juni, 
S. 910/3). [J. f. Gasbcl. 1913. 29. Miirz., S. 310.]

A n w e n d u n g o n  d e r  O e lf e u e ru n g  a u f  Oefen 
d e r  S t a h l -  u n d  T e m p e rg ie B e re ic n .  [Eiscn-Zg. 
1913. 29. Miirz, S. 238/9.]

GieBen.
S. Rod ionow  un d  W . Połowico: Z u r  F r a g o  des

V e r g ic B c n s  f o n  S t a h l  u n d  E i s e n . *  Zur Veroin- 
fachung und  Verb illigung dos YergieBens wird empfohlcn, 
dio K ok ille n  unbeweglich zu montieren und mit hydrau- 
liscli wegziehbarcm Boden auszustatten. [J. d. russ. 
met. Ges. 1913, H . 1, S. 24/7].

Spanebriketts.
H ugo  M atz: U o b e r  d ie  A n w e n d u n g  v o n  B r i 

k e t t s  a u s  G u B c i s e n s p a n c n  im  G i e B e r c i b e t r i o b o . *  
W enige Angaben iiber Cattierungen Und Ergebnisse. 
Herstellung der Briketts. (Vgl. St. u. E. 1912, S.-135/43 
und  2011.) [Chem.-Zg. 1913, 27. Miirz, S. 375/0.] 

W ertberechnung.
O. O. Brace: L e ic h t  a n w c n d b a re s ,  gem cin- 

v e r s t i in d l ic h e s  W e r t b c r e c h n u n g s  - Vorfahren. 
Mittclbarc und  unm ittclbare Unkosten. Klassifikations- 
vorschliige. Tagesaufstellungen. Fonnularentwiiifo. 
[Foundry, 1913, M iirz. S. 101/03].

StahlformguB.
Joh n  How o H a ll:  M a n g a n s t a h l -  F orm gU B .

(Vgl. St. u. E. 1913, 27. Febr., S. 374.) Man setzt

y . i i t . i c h r i f t c n r f r z i i c h n i s  neli.it A b k u r z u n g e ń  sie h fi S e it e  2 0 3  b i s  2 0 0 .
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Kotioniangan, welehcs im Tiegcl geschmolzen w ird, zu 
fertig gcblasencni Bessomermetall. D ic  Durchschn itts- 
2usammensetzung des Stah lform gussesist: 1,25 %  K o h le n - 
stoff, 0,30 %  Silizium , 12,5 %  Mangan, weniger wie
0,02 %  Schwefel, 0,08 %  Phosphor. D ie  GUssc sind 
blasenfrei, es treten aber andere Unannehm lichkeiten 
auf; das Metali schw indet sehr stark  (1 :41). Gewolm- 
licher Sand und Ton  ist fiir Fo rm en  n icht z u brauchen, 
sondern nur reinster Quarzsand. D io  aus der Fo rm  
kommenden Gilsso sind glashart und  sehr brfichig. D io  
gewohnliche A rt  des Ausg llihcns beseitigt die Brflchigkeit 
des Manganstahlgussos nicht, m an m uB bis auf geeignete 
Temperatur anheizen und  dann sofort in kaltem W asser 
abschrccken. M anganstah l ist hart und  zSh  in  erhebliehem 
MaBe. ManganstahlguB  w ird in  steigender Menge fiir 
Brcchapparate, Bagger, Dam pfsehaufcln usw. yorwendet. 
[Iron Agc, 20. Miirz, S. 712/13.]

SonderguB.
E in e  s i iu re fe s te  E i s e n l o g io r u n g  w ird in  Am eril;a 

in den Handel gebracht, dio besonders gegen kalte M incral- 
sauren hohe W idcrstandskraft besitzen soli und  beispiels
weise fiir Fiirbcroizwccko besonders empfohlen wird. 
[Eng. News 1913, 20. M iirz, S. 503.]

MetallgleBerel.
Joseph H om er: A u s n u t z u n g  d e r  A b w a r m e  v o n  

M e s s in g -T ic g e lo fe n . *  Beschreibung der Vorwarm c- 
cinriehtungen beim Fletchcr-, Johnson-, Piat-, Grecn-, 
Morgan- und einem deutschen Tiegelofcn. Grttndliehe, 
die Kornpunkte der verschiedchen System e k la r erfassendo 
mul gut wiedergebende Abhand lung. [Fou n d ry  1913, 
Marz, S, 113/7.]

W. M. Corso: W in k ę  fU r  w is s e n s c h a f t l i c h e s  
Vorgeheri im  G ie B o re ib e t r ie b .  Erfahrungen  aus 
der MetallgieBerei: E inschm elzen von  Legieningen,
Ausbringen, zahlenmiiBigo Verfo lgung der Fchlgflsso, 
-Materiał- und Lohnkosten  [Ir. A go  1913, 13. Miirz, 
S. 868/9.]

GuBputzerei.
Eekler: P u t z lu iu s e r  m it  r a t io n e l l e r  S t a u b -  

a b sa u g u n g .*  Ausgefiihrt von  der F irm a  A lfred G ut- 
mann, A.-G. fur Maschinenbau, A ltona-Ottensen. [Rauch
u. St. 1913, Marz, S. 108/70.]

E. A. Johnson: P r a k t i s c h e r  G ie B e r e i - U n t o r -  
richt in  d e r  A n s t a l t  W e n tw o r t h . *  E in e  Schul- 
gieBerei zur Au sb ildung  von GieBcreimeistern. [Bulletin  
of the American Foundrym en’s A ssociation 1913, S. 081 
bis 704.]

Gesundheitliches.
M. L. Bargeron: D a s  S c h m e lz o r f ie b e r .  Ver- 

fasser fiihrt entgegen viclen angefiihrten Ansichten 
atiderer Aerzte das in MetallgioBereien ofters bcobachtote 
Kieber auf Vergiftung durch Zinkdiim pfo zurflek. [Annalcs 
dhygiene 1913, Jan., S. 82/93.]

Erzeugung des schm iedbaren E isens.

Puddeln.
Thomas Tu rner: D io  R e a k t io n e n  d e s  P u d d c l -  

prozesses. A m  Sch luB  des Jahres 1912 wurde in 
S. Staffordshiro und  N. Worcestershire noch auf 32 W erkcn 
gepuddelt; die Gesam tzahl der im  Betrieb befindlichcn 
1’tuldelofen belief sich auf 001. D e r Verfasser bespricht 
den Verlauf des Puddelprozesses nach dem S tand  der 
heutigen Kenntnisse. [J. W . of Sc. 1912/13, Dcz., Jan., 
Febr., S. 100/23.]

Siem ens-Martin-Verfahren.
K t ih l y o r r i c h t u n g e n  a n  S ie m e n s  - M a r t i n -  

Oefen.* I) io  K O h lu n g  w ird durch Luftkan iile  (Patent 
Kno th ) bewirkt, die quer durch die Ofenteilo gehen; fiir 
stiirkere K iih lu n g  w ird m ittels besonderer Ventilatoren 
Luft durch die Kan iilo  geblasen. [Ir. Age  1913, 13. M arz,
8. 049.)

24. A p r i l  1 9 1 3 .

Verarbe iiung des schm iedbaren Eisens.
W alzwerke.

N. W oreschtschagin: K o n t i n u io r l i c h e  W a lz -
w e rk e .*  Aufzah lung und Beschreibung der gebriiuch- 
lichen Drahtwalzcn, Feineisenwalzwerko und  Yorrich- 
tungen zum  schnellen Entfernen des W alzgutes. [G órn i-.1.
1912, Doz., S. 309/40.]

Rohre.
E in e  W a s s e r k r a f t a n la g e  von 1050 m G e fiille . 

ICraftwerk M a rt igny  zur A u snu tzung  der W asscrkraft 
des Lac  de Fu lly. Rohrle itung 4 l/ 2 km  m it 000 und  500 mm 
Durchinesser, 0 bis 45 mm W andstiirke, oben m it Wasser- 
gas goschweiBt, unten nahtlos gezogen. A u sfiih rung 
dureh Thysson  & Co. in  M lllhe im  a. d. Ruh r. [Schweiz. 
Bauz. 1913, 8 . M iirz, S. 134.]

Draht.
H. von Eckerm ann: D r a h t z ie h m e t h o d e n  in  

a in o r ik a n i s e h e n  S t a h lw e r k e n .  Beschreibung der in 
amerikanischen Drahtw erken gobrauehlichen Arbeits- 
weisen und  Matorialien, [Bili. Jernk. Ann. 1913, Febr., 
S. 59/77.]

Metallschneiden.
V o r w e n d u n g  d e r  W a s s e r s t o f f - S a u e r s t o f f -  

f la m m o  u n t e r  W a s s e r . *  D u rch  umfangreiche Ver- 
snche ist das Yerfahren jetzt so vervollkoinm net, daB 
das Zerschneiden von Jlctallon unter W asser etwa ebenso 
schncll wie Ober W asser vonstatten geht. [Z. f. Dam pfk.
u. Jl. 1913, 21. Miirz, S. 143.]

Metallfarbung.
H . K rau se : K u n s t l i c h e  F i i r b u n g  d e r  M e ta lle .  

D e r erste Teil der Yeroffentlichung bringt nu r Angaben 
tiber die vorschiedcncn Arten der Fiirbung, Pattinierung 
und P lattierung von .Metallen. D a n n  w ird dic E rzeu 
gung von Tersehiedenfarbigon Oxydschichten besprochcn, 
liamentlieh ftir die F iirbung von Kupfcrgegenstanden. 
Ftir E i s e n  sind besprochcn: dic Herstcllung einer kOnst- 
lichen blauen Anlauffarbc, Ueberztige von  E isenoxjrdul- 
oxyd, Schwarzfiirbungcn m it alkoholischcin Kupfernitrat, 
Brtinierung m it Antim onchlorlir und  andern Mitteln. 
(Fortsetzung folgt.) [GicB.-Zg. 1913. 1. Marz, S. 140, und
15. Marz, S. 173.]

Eigenschaften des Eisens.
L. Guillet und  A. Portevin. E ig e n s c h a f t e n  v o n  

E lo k t r o ly t e i s e n .  D io  yerwendeto Probe cnthielt 
kcincn Kohlenstoff, kein  Silizium , Mangan, Schwefel, nu r
0 , 0 2 5 %  Phosphor, 0 , 0 1 1 %  Arsen. D a s  ursprOnglich 
sehr wasserstoffhaltigo E isen  zeigt vollstiindig anderes 
Kleingefilge wio dio ausgoglnhte Probe. D ie  kritischen 
Punktc  lagen bei

E rli i tz u n g  A b k llh la u g
dom ungeglfihtenMetali 791 0 937° 902 ° 778°

,, gegliihten M e ta li. 788 0 932° 902° 778°

D e r W iderstand wurde im  ausgegltihten Metali zu 10,22 
Microhm/co gefunden, cr wurde sich unter Berucksichti- 
gung dor Ycrunrein igungen (nach Bcnedicks) zu 9,98 
M icrohm  bercchnen. Be i dem  ungegltlhten Metali er
gaben sich 12,10 bzw. 11,92 Microhm/cc, der Untersehied 
w ird durch den Wasserstoffgehalt yenirsacht. [Compt. 
rond. 1913, 3. Miirz, S. 702/5.]

Rosten.
H . W olb ling: R o s t e n  v o n  G u B -  u n d  M a n n e s -  

m a n n ro h re n .  11. D io  Beobachtungen uber Sauerstoff- 
yerbraueh der yerschiedenen Rohrsorten wurden fort- 
gesetzt. D io  Rostne igung ist beim GuBeisen groBer ais 
beim FluBeisen und  FIuBstah l, und die Rostschutz- 
w irkung dureh eine natiirliche O xydhaut ist bei glatten 
\\7alzhautoberflachen groBer ais bei rauhen Gufiflachen; 
der RostprozeB kom m t bei allen Versuchen zum  Still- 
stand. F u r  die von  A rn d t  stammendo abfallige Betir- 
teilung der Manncsm annrohro fehlt jede Berechtigung. 
[Ferrum  1913, 8. Jliirz, S. 101.]

Z p it a r .h r if t e n v e r x e ic h n i*  n e b s t  A b k i i r z u n g e n  s u k '-  S p it e  2 0 3  h i s  2 0 fi.
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Franz H a lla : K o r r o s i o n s -  u n d  R o s t u n g s y o r -  
s u c l ic  a n  s h e r a n d i s ie r t e m  S c h m ic d e is e n . *  E s  
wurdo dio AbhiingigUeit (1 ‘r GroBo des Z inkauftrages von 
den Yersuehsbcdingungen ermittelt, ferner wurden die 
Korrosionsgcschw indigkeitskuryen ermittelt und  ver- 
gloichendo Kupfers\ilfattauchversuche u n d  Rostungsyer- 
sncho angestellt. E s  ergab sieli, daB dio A u flo su ng  von 
sherandisiorten Eisenoberflaohen boi alctivem Zustando 
des E isens erfolgt. N ach  den angcstellten Proben ist 
der E influB  dos Sberandisierens giin3tig. [Z. f. Elektroeh. 
1913, 1. Miirz, S. 221/6.J

M etalle  und Legierungen.

Nickel- und Manganstahle.

Siegfried H ilp e rt  u. F r itz  H erm ann: U e b e r  d io
t h o r m o -e le k t r i s c h e n  E ig o n s e h a f t o n  in ig e r  ir re -  
y o r s ib le r  N i c k e l -  u n d  M a n g a n s t i ih le . *  E s  wurden 
N ickclstiihle m it 12,6 und  27,5 %  N icke l und  M angan 
stahle m it 4,6, 11,7 und  2 0 , 8 %  M angan  uutersucht und 
die thermo-elektrischen E igenschaften in Abh iing igke it 
yon der therm ischcn Vorbehand Iung festgestellt, wobei 
nachgowiesen wurde, daB n u r  bei reichstom N icke lstah l 
bczOglich der Hysteresiserscheinungcn oino yollo Analogio  
m it den ferromagnetischen Eigenschaften sich zeigte, bei 
don M anganstah len  aber nicht. [Z. f. E lektroch. 1913,
1. M iirz, S. 215.]

Betriebsuberw achung.

Betriebsluhrung.

ln d u s t r i e l l o  B o t r ie b s f  U h ru n g . *  E in flu B  des 
Tay lo r-Systcm s auf dio Le istungsfah igkoit und A n - 
spannung des Arbeitcrs und dio Selbstkosten des Werkes. 
AeuBerungen zu den Leitsiitzen eines zum  Stud ium  
dieser Frage cingesetzten Aussehusses. [J. Am . S. Mech. 
Eng. 1913, Miirz, S. 447/518.]

E. Juon : U e b e r  L o h n bor.eeh n u n g  in  m e ta l-  
l u r g i s c h o n ' B e t r ie b e n .  Sehilderung des Taylorschen 
System s und  Yorschliigo Uber seino E in fu h ru n g  in russi- 
schen metallurgischen Werken. [J. d. russ. met. Ges. 
1913, H. 1, S. 1/23.].

Fyrometrle.
R . Scliwenn: E l e k t r i s c h o  T e n ip o r a t u r m o B -

a p p a r a t o  f i i r  G io B o r e ib o t r ie b e . *  Verfasser macht 
zunachst m it den E igenschaften und  Yenvcndungsarten 
dor elektrischen Teinperaturm cBapparato (thormo-olok- 
trisehe, W iderstands- und  optiseho Pyrom eter) bekannt 
und behandelt dann dereń spezielle Anw endung im  GieUe- 
reibotriebe. [G ioB.-Zg. 1913, 1. M iirz, S. 133/7; 15 M iii z, 
S . 168/73; 1. Aprl, S. 209/15.]

Indikatoren.
Rieh. D reyer: R c ib u n g s u r s a c h e n  im  I n d i k a t o r  

a n d  d e re ń  Y e r m e id u n g . *  Vj. f. Dam pfk. u. M. 1913,
14. Marz, S. 130.]

Fltlssigkeitsmesser.
E i n  F lU s s i g k e i t s m c s s e r  m it  M e B g e f i iB e n . *  

■Beschreibung des Ham m ond-M essers der A lberger Pu m p  & 
Condenser Co. in New  Y o rk . D u rch  Schw im m er w ird das 
Um schalten der MeflgefaBe sclbsttatig bewirkt. MeB- 
fehler nach Gewahr nicht Uber 1 % .  [Eng. New s 1913,
20. Miirz, S. 555.]

PreBluftmesser.
P r o B lu f t m e s s e r . *  A u f der Bauart der bekannten 

Retamesser (ygl. St. u. E. 1911, 9. Marz, S  406.) beruhendo 
A usfuh rung der D u isb u rgcr Apparatebau-Ge?, m. b. H. 
in Du isburg. [W .-Techn. 1913, 15. Miirz, S. 181.] 

Schm ierung.
Z u r  T h e o r ie  d e r  R e ib u n g  g e s c h m io r t c r  

M a s e l i in c n t c i le .  Zusclirift von  Pa u l W endt in H a m 
burg m it Anfechtung der yon  L. Ubbelchde in ancefiilirter 
Arbeit (ygl. St. u.E. 1912, 10. Okt., S. 1695/7) aufgestellten
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Grundsatzo. Nachweis der Unrichtigkeit dieser Angriffe 
durch Ubbelohde und  Singer. [Potroi. 1913, 19. Febr., 
S. 678/S7.]

Untersuchungen. Planctenradergetriebe.
W . Speiser und  U lrich  W olfrom : D e r  W ir k u n g s -  

g r a d  y o n  P la n e t e n r i id o r g e t r ie b o n . *  Zuschriften- 
wechsel zu gleichnamigem Aufsatz. (Ygl. St. u. E. 1913,
30. Jan., S. 210.) Begriiiidung der Bereehnung. [W.-Teclm.
1913, 1. M iirz, S. 146/8.]

SauerstoffventIle.
S o lb s t e n t z U n d u n g  y o n  D ru e k r e d u z io r -V e n -  

t i le n  d u r c h  k o m p r im ie r t o n  S a u o r s to f f .  Mit- 
Łeilungen Uber ausgcftihrto Yersuchu und deren Ergebnisse, 
dio jedenfalls dio yorliegonde Gcfalir der Solbstzundung 
zweifolsfrei beweison. [Dragerhofte 1913, Januar, S. 54/5.] 

Normalislerung.
A do lf Santz: G r u n d z U g o  f i i r  d ie  N o rm a l is ie r u n g  

v ó n  W a lz e is e n  m it  r e e h t o c k ig c m  Q u o rsc h n it t . ł  
Abgrenzung yon Band-, Flach- u n d  Uniyersaleison sowio 
Blechen gogoneinauder. Kaufm iinnische Gesichtspunkte 
in don sich  gegonseitig Ubcrdeekendon Grenzgcbieten. 
[W .-Techn. 1913, 1. Marz, S. 131/8.]

Werkzeugc.
E t w a s  v o m  A n r e iB o n . *  AnreiBen mit StandmaB, 

yersehen m it einfachor Additionsyorrichtung, von Bob. 
Teeglerin Dusseldorf. [W .-Techn. 1913,15. Miirz, S. 180/1.]

D r o ib a c k o n - K lc in n i z a n g o n . *  Zango zum Fcst- 
haltcn unrcgclm iiBig goformter Stflcko. [Z. f. pr. Slasch.-B.
1913, 12. M iirz, S. 347.]

M ech an isch e  Materialprufung.

Frtifungsanstalten.
J. O. R oo s af Hjelmsiiter: B e r i c h t  U b e r d ie  T a t ig -  

k o i t  d o r  M a t e r i a l p r u f u n g s a n s t a l t  a n  d e r  Kgl. 
T o c h n is c h e n  H o c l i s c h u lo  in  S t o e k h o lm  im  Jah ro
1912. [Jernk. Ann. 1913, H eft 1, S. 100/19.] 

FrUfungsmaschinen.
D r. M a x  K u rre m : D e r  g e g e n w iir t ig e  S tan d  

d e s  M a  t e r ia lp r f l f  m a s c h in e n  b a u o s. *  Zusainmen-
fassendo Beschreibung der yerbreitetsten und yielfaeh 
schon andem orts beschriebenen Universaiprttfmaschinen. 
( Fortsetzung folgt.) [E iscnbau 1913, Miirzheft, S. 79/92.] 

Dam p kesselmaterial.
Graf: G o f i ih r l ic h o  L i i n g s r i s s o  in  D a m p f-

k e s s e ln . *  A n  zahlreichen Beispielen yon Kesselesplo- 
sionon w ird auf d c' sehr yerschiedenartigo ortliche Lago 
der Kcsse lU ngsrissc  in der Nietnaht, zwischen Nictnaht 
und  Stemmkanto, in  der Stem m kante und  im yollen 
B lech liingowiesen und  dio bekannten yerschiedenen 
Ursachen derartiger RiBbildungcnzusammongestellt. [Z. (1. 
Bayer. Rev.-Y. 1913, 28. Febr., S. 34/7, und 15. Man, 
S. *46/7.]

B e s c h a f f o n h e i t  d o r  S c h w o iB e is c n b lc c h e  a ltc r 
K o s s c l .  M itte ilung der schlechten Festigkeitseigen- 
schaften (Dehnung etwa n u r  5 % )  yon zwei alten SchweiB- 
oisenkesseln, deren Neugenehm igung beantragt war. E 9 
wird empfohlen, vor der Neugenehm igung alter SchweiB- 
eisenkessel stets Festigkcitsyersucho auśzufdhren. [Z. d. 
Bayer. R cy.-Y . 1913, 15. M iirz, S. 47/8.]

C. B ach : U o b e r  d io  E n t s t e h u n g  d o r  B is se  
in  d o r  R o h r w a n d  y o n  L o k o m o b i l -  u n d  aj11} ' 
l i c h c n  K e s s e ln . *  H inw e is darauf, daB ein Uberm;iBig 
starkes E inw alzen der Rohrenden in die Rohrwiinde von 
Kesseln leicht Lochrisso  in den Kesselwanden erzeugt, 
deren Gefahr noch durch den nachteiiigen EinfluB der 
E rw arm ung der Rohrw iindo  yergroBert wird. [Z. u. 
V. d. I., 22. Marz, S. 461/2.]

C. E. Strom eyer: S p a n n u n g e n  in  d u r c h  Steh- 
b o lz e n  Y c r b u n d e n e n  K e s s o l t o i l e n . *  Theoretische 
Untersuchungen. [Eng ineeriug 1913, 28. Miirz, S. 4-/89.]

Z e it e c h r i/ t a w c r z c ic h n i s  n e b t ł  A b k u r z u n g a i  s ie h a  S e it e  2 0 3  b i s  2 0 0 .
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Spannungen in Blechen.
C. E. Iug lis: S p a n n u n g e n  in  B le c h e n  in f o lg e  

von R is s c n  u n d  s c h a r f e n  E c k e n .  Theorotische 
Untersuchungen iiber die Spanm ingsverte ilung an don 
Randem eines elliptischen Loclics, das in einem auf Zug  
beanspruchton Konstruktionste il liegt. Uebcrtragung 
der ermittelten Spannungsverte ilung von  sehlanken 
elliptischen Lochern auf R isse, die jedoch zu unwahr- 
scbeinlich hohen Spannungen ftthrt. [Eng ineering 1913, 
23. Miirz. S  415.]

K. G. Coker und  W . A . Scoblo: D io  in  e in e m  
B lcch  in  d e r  N i ih o  e in e s  N ie t o s  a u f t r e t c n d o  
S p a n n u n g s v e r t o i lu n g . *  Durchftthrung der Versuche 
an Zellstr ffmodcllen. E rm ittlung  der Spannungsycr-' 
teilung durch M essung der Verd iekung der Platto bei 
cintretender Spannungsste igcrung m it H ilfe  eines besonders 
gekauten Ausdehnungsmeśśers. D ie  Yersuche bcstutigten 
im allgemeinen die bekannte Tatsache, daB dio Spannung 
der Platten am  Łoehrande etwa dreim al groBer ist ais 
die rechnungsmiiBigo Spannung. [Eng ineering 1913, 
28. Miirz, S. 439/41.]

Erilckenmaterial.
Dr. B ohny : D a s  A l t e i s e n  d e r  a b g o b ro e h o n e n  

E ise n b a h n b r t tc k o  iib e r  d o n  R l ie in  b e im  D o r f e  
Ham m .* D a s  Materiał (belgisches SchweiBoisen) war 
sowohl hinsichtlieh seiner EcstigUeitseigenschnften wie 
auch chemischen Zusam m ensetzung sehr ungleichmaCig. 
Der Phosphorgehalt war sehr hoeh. ZerrciBfestigkeit 
der Liingsfaser schwankend von  29,5 bis 40,1 kg/qcm, 
Dehnung von 5,0 bs 2 2 ,5 % .  [Zontralbl. d. Bauv. 1913, 
S. Marz, 131/4.]

RadreifenbrUche.
Z u n e h m o n d o  Z a h l  d o r  B r t t c h c  v o n  E i s e n -  

b a h n w a g e n ra d e m .  D ie  kurzo Besprechung geht aus 
von der statistisehen Angabe, daB von den im  Jahro
1912 in den Yereinigten Staaten vorgefallencn 3847 Ent- 
gleisungsfallcn, welch o auf .Matcrialfehler zurttckgefuhrt 
wurden, 1084 durch Radbruche, und  von  diesen wieder 
(>27 durch B ru ch  des Spurkranzes ycrursacht- wurden. 
[Ir. Age 1913, 6. Marz, S. 583/9.]

M etallograph ie .

B. D. E n d lu n d : U e b e r  m e t a l lo g r a p l i i s c h o  U n 
te rsu c h u n g e n  in  E i s e n w o r k e n  u n d  ih r e  p r a k -  
tiseho B e d o u t u n g  fttr d ic  E i s e n -  u n d  S t a h l -  
e rzeugung .* K u rze  M itteilungen unter Beigabe einiger 
kcnnzeichncnder M ikrophotographicn. [ V iirm landska
Bergsmannaforcningens Anna ie r 1912, S. 60/71.]

GuBeisen.
A. Sauvcur: B c m e r k u n g e n  I ib e r  G u B e is e n . *  

Wissenschaftlicho Verfahren zur P riifung  von GuBeisen 
gleicher Zusammensetzung und  von versehicdenen physi- 
kalisohen Eigensehaften. [Ir. Age  1913, 6. M iirz, S. 595/8.] 

Mikroskopie.
C. Reiehert: N a c h l io f o r u n g  v o n  O b j o k t i y -  

p a a re n  be im  D o p p c im ik r o s k o p . *  E s  ist unmoglich, 
das Greenough-M ikroskop m it O bjoktiren von groBerer 
Brennweite, die eino selrwacherc YergroB rrung ergeben, 
zu ycrsehen. [Ferrum  1913, 8 . Miii?., S. 185/6.]

C h em isch e  Priifung.

Allgemeines.
A. Gutb icr: E o r t s e h r i t t e  a u f  d e m  G c b ie te  

■der a n a ly t i s o h e n  C h e m io  d e r  M e t a l l o id o  im  
Jahro  1912. V. Literaturzusam m enstcllung Ober dio 
Bestimmung von Phosphor, B o r  und  Kohlenstoff. [Chem.- 
Zg. 1913, 8. Marz, S. 290/1.]

Laboratori umsei nrichtungen.
E in  V o r s u c h s l a b o r a t o r iu m  f i i r  d ie  E i s e n -  

In d u st r ie . *  K u rze  Beschreibung der metallurgischen

Laboratorien des Carnegio In stitu te  of Teehnolcgy in 
Pittsburg. [Exp o rt  Am erican Industries 1913, Miirz, 
S. 66/7.]

E in z o lb e s t im m u n g e n .

Mangan.
Huybreehts und  Toassart: D i c  B e s t im m u n g  de s  

M a n g a n s  im  G u B e is e n  m it  A m m o n iu m p c r s u l f a t .  
Geringo Abiinderung der von v. K n o r r o  angegebenen 
Analysenvorschriften, wobei dio F iil lu rg  in jnoplichst 
gering saurer Lo sung orf- Igt. D e r Mangannićdersehlag 
w ird in Salzsiiure und VVosserstoffsuporoxyd ge)ost und das 
Jlangan dann nach Y o l l i a r d  titriert. [Buli. S. Chim. 
Belg. 1913, Marz, S. 66.]

M. D ittrich : U e b e r  B c s t im m u n g  k lę in c r M e n g e n  
v o n  M a n g a n  u n d  C h ro m  in  M in o r a l ie n  u n d  
G o ste in e n .  D io  Bestim m ung erfolgt kolorimetrisch nach 
dem Pcrsulfat-Yerfahren. [Z. f. anorg. Chem. 1913, Heft 2, 
S. 171/3.]

Arsen, Wolfram.
S. H ilp ćrt und  Th. D ieckm anu: U e b e r  d ie  T r e n -  

n u n g  v o n  A r s o n  u n d  W o lf r a m .  D ie  Trennung 
gelang durch Ueberdestillieren des A rsens ais Chlorid, 
nachdcm dio Oberfliiche der W olfram  auro nach der 
zweiten Destillation durch Zusatz von starken) A lka li 
zorstort wurdo [Ber. d. Chem. Ges. 1913, Nr. 1, S. 152/5.] 

Stickstolf.
N. Tschishewski und  N. B linów : U n t e r s u c h u n g e n  

( ib e r  d e n  Y o r l a u f  d e s  B e s s e m e r -  u n d  S ie m e n s -  
M a r t i n - V o r f a h r e n s  in  Z u s a m m e n h a n g  m it  d e r  
F r a g o  d e s  S t i c k s t o f f e s  im  M o t a l i . *  Beschreibung 
von Vorverśuohen, dio auf einen hoheren Gehalt des 
Besscmcroheisens an Stickstoff bzw. N itrid  hinweisen. 
[J. d. russ. met. Gos. 1913, H . 1. S. 105/9.]

Feuerfestes Materiał.
Dr. Ph. Schum ann: U e b e r  p y r o c h e n i i s c h e  A p p a -  

ra te  u n d  A r b e i t s w o is e n ,  im  b e s o n d e re n  U b e r  P rU -  
f u n g  fe u e r f e s t e r  E r z o u g n i s s e . *  Bestim m ung der 
Feucrfcstigkeit bzw. des Sclm iclzpunktes. Bcstim m ung 
der Volum bcst!indigkeit, Fe rm  und Bcschaffcnhoit 
D ruckfcstigkcit. Chem ische Zusam m ensetzung. [J. f. 
Gasbel. 1913, 15. M iirz, S. 245/50.]

Brennstoffe.
A. B. He lb ig: K o h le n  y e r b r a u c h  u n d  R a u o h g a s -  

a n a ly s e . *  Able itung von  Formeln, den Koh Icnvcrbrauch, 
die Abgasm engo und  Lu ft yerbrauch ans dem Heizwert 
der ICehle zu bereclinen. [Tonind.-Zg. 1913, 5. April, 
S. 531/5.]

W. H am ilton  Patterson: D io  c h o m is c h o  P r t t f u n g  
y o n  f lt t s s ig e n  B r e n n s t o f f c n .  Analytiseho Angaben 
(Iber 17 Brcnnole yersehiedenen U rspnm gs. [J. S. Chem. 
Ind. 1913, 15. Marz, S. 218/20 ]

Teer.
S. R . ‘ Church: V c r f a h r e n  z u r  U n t o r s u c h u n g  

y o n  S t e in k o h le n t e o r ,  g e r e in ig t e m  T o e r ,  O e le n  
u n d  P e o h a r to n .  Erganzungen  zu den frtther beschrio- 
benen Vcrfahrcn (ygl. St. u. E. 1911, 23. Noy., S. 1937.] 
[J. Ind. Eng. Chem. 1913, Miirz, S. 195/6.] 

W asserreinigung.
G. W eissenberger: Z u r  K o n t r o l i e  d o r  K e s s c l -  

s p e is o w a s s e r r o in ig u n g .  Il in w e is  auf dio bisher in 
der L iteratur yorgeschlagencn Kontrollvcrfahren. A l3 
neuo genane Methode wird empfohlen, eine Siiurctitration 
m it Phcnolphtalein ausznfdhrcn, dann m it Mothylorange 
weiter zu titrieren und cndlich in der nentralen Flttssigkeit 
m it Seifo-ilosung dio H artę  zu bestimmen. [Z. f. angew. 
Chem. 1913, 7. Marz, S. 140/3.]

D r. E. E. Basch: Y o m  A b b la s o n  u n d  y o n  den  
S a lz o n  d e s  K e s s e l  w a s se r s .  M itteilungen (lbor ICesscl- 
steinbildung, Schlam m anhiiiifung, Verdampfimg?tempe- 
ratur, Salzgelialt und  Uber dio yersehiedenen, im W asier 
enthaltoncn Salze. [Chcm.-Zg. 1913, 8 . M arz, S. 289/90;
11. Marz, S. 296/7.]

Z c i t s c h r i f t c n v e r z e i c h n i i  n e b s t  A b k u r z u n g e n  e ic k e  S e i t e  2 0 3  b i s  2 0 6 .
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Statistisehes.

Kraftfahrzeuge im  Deutschen Reiche.*

D io  nachfolgendcn Angaben tiber den Bestand  des 
Deutschen Reiches an K ra ftfahrzeugen am 1. Januar
1913 sind den „Viertoijahresheften zu r S tatistik  des 
Deutschen Rciohes“ * *  entnommen. In  der Quelle finden

sich ferner noch Angaben tiber den Ycrwendungszwcek 
der Kraftfahrzeuge, tiber die zum  vorObergchenden Auf- 
enthalt in das Gebiet des Deutschen Reiches gelangtcu 
auBerdeutschcn Kraftfahrzeuge, Ober Unfiille und ihre 
Ursachen usw., sowie eino vcrgleieliende Darstellung 
zwischen der ICraftfahrzeugsbestands- und Unfallstatistik

&» _ 7.ur Pcrsoitenbeforderung zur LastenbelbrderunL

t l i
j s l

davon dovon

S taa teu
r3 ^  “

K raft- 1
K raftw agen K raft- K raftw asen

H A
W ® 

ins
gesam t

ins
gesam t

rlider j Zll

hw- ] 8 J>s 
11

8 bis 

IG 1»S

16 bis 

■10 P S

Uber 

■10 PS

ins-

gcgam t ins
gesam t

riider
ins
ge

sam t

bi.s zu 

8 PS

S bU

16 p s

10 bis 

10 1>S

Uber 

40 PS

ins-
gc-

sonit

P r o u B e n .......................
daru n ter:

Landcspollzclbczirk

41280 37375 9815; 7244 7817 11501 998 27500:3905 77 954 995 1581 298 3823:

B e r l i n ...................... 7909 6482 723 CS'-1 1019 3740 318 6759 1427 12 505 450 415 45 1415;
Brandeuburg®00 . . , 3639 3392 1218 453 656 1009 156 2174 247 2 47 60 97 41 215
llhein land  . . . . 7762 6805 1736; HM) 1613 1844 132 5069 957 36 222 212 417 70 921

B a y e r n .................. 8775 7367 2464 1109 1543 2058 133 4903 1408 (i 303 401 629 69 1402

S a c h se n .............. ... 8370 7598 2485 2234 1012 1210 57j 5113 772 5 299 155 283 30 707

W iirttem b e rg  . . . 3403 3011 1096! 469 549 830 07 1915 452 3 02 100 240 41 44<J

Bftden . .............. 3048 2796 946 540 552 079 79 1850 252 1 43 45 114 49 251

H a m b u r g .............. 2013 1658 322 537 480 314 5 1336 355 28 119 120 80 8 327

E lsa  13-Ło th r in ge n  . 4127 3920 1077 913 1123 709 38 2843 207 o 31 47 123 4 205

Uebrige  Staaten . . 0713 6360 2120 1030 1411 1140 53j 4240; 353 i 111 72 157 32 372

Deutsch.] 1. Jan. 1913 77789 70085t 20325| 14742 15087 1850ljl430|49700 7704f 123 1922 1935)3213 531 7601

R e ich  jl. Jan. 1912 65450§ 59901 § 19958 13888 12377 12000 '1072 39943 5549§i 157 1579

O<N
~L"C

Cco 31 Oj 5392

Der Schiffbau auf deutschen Privatwerften und auf 
auslandischen W erlten fiir deutsche Reehnung.ff

D e n  ..Yiertcljahrshcften zur S ta t ist ik  des Deutschen 
Reiches“ f f f  entnehmen w ir dio folgenden Angaben. D io

O riginalstatistik  enthiilt auBerdem noch die Zahlen fiir 
Kriegs-, Kauffahrte i- und  FluBschiffe sowie Angaben 
(lber dio Bete iligung des Nord - und  Ostsecgebietes und 
des B innenlandcs am  Sehiffbau.

A. Auf deutschen P rlvat\verften  e rb au t

fUr deutsche R echnung filr frem de llochnung

j !!. Auf auslilndlschen W erften erbaułj 

tlir deutsche Hechuung

Insgesam t
Dampfschiffe
M otorschiffe

Insgesam t 
v D am pf- und 
I MotorschUIe

Im Bau htervon 
f er tiggc stellt Im Bau htervon

fertiggcstellt iin Bau
hicrvon

fertiggcstellt

Zahl
der

Schiffe

Brutto- 
Itaum- 

gehalt iu 
B eg.-Tons

Zahl
der

Schiffe

Brutto- 
. Haum- 
gehalt In 
lleg.-Tons

Zahl
der

Schiffe

lirutto- 
Iiaum- 

tfclittlt in 
Ueg.-Tons

Zahl
dir

Schiffc

Brutto- 
Ifaum- 

pelialt- itt 
Heg.-Tom?

Zahl
dfr

Schiffe

Brutto- 
llaum- 

gehalt in 
Heg.-Tons

Zahl
der

Schiffe

Brutto- 
lUum- 

gehait in 
Reg.-Tons

1104 1 404 488 751 442 090 237 78 243 170 37 348 216 87 037 161 73 490
414 1 191 010 221 3.34 977 71 38 299 51 7 899 39 51 083 30 47 300
134 51 237 99 11 245 02 7 414 39 2 041 12 223 8 179

1072 1055 199 708 387 979 241 39 269 151 18 7S4 217 85 878 153 61 703

523 950 047 295 323 598 120 11 542 79 7 219 41 44 029 29 32 204

*  Vgl. St. u. E . 1912, 11. April, S. 020.
* *  1913, 22. Jahrgang, 1. Heft, S. 195/230.

* * *  Be im  AbschluB  dieser Zusam m cnstellung, .Mitte 
Kebruar 1913, standen noch die Nachweisungen aus dem 
K re ise  O st-Sten iberg aus. E s  sind  deshalb dio vor- 
jahrigen Zahlen eingesetzt worden.

t  D a runterSS lauBerdcutschePersoncn- bzw. GauBer- 
deutsche Lastkraftffthrzeuge, deren Eigcnttlm ern gemuB 
S 11 der Bundesratsverordm ing vom  21. A p r il 1910 dio 
F u h ru n g  des deutschen Kennzcichens gestattet worden 
ist. Im  Vorjahre wurden 454 derartige Personen- und 
19 Lastkraftfabrzeugo geziihlt.

t f  V g l .  S t .  u .  E .  1 9 1 2 ,  1 1 . A p r i l .  S .  0 2 5 .
f t f  1 9 1 3 .  2 2 .  J a h r e a n g ,  1. H e f t .  S .  119/70

§§ T h o  I r o n  A g o  1 9 1 3 ,  1 0 . A p r i l ,  S .  9 0 0 / 1 .

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.§S

Ueber die Łeistungen der K o k s -  und  Anthrazithocli- 
ofen der Vereinigten Staaten im M a r z  1913, ver- 
glichen m it dem vorhergehenden Monate, gibt folgende 
Zusam m cnstellung A u fscb lu B :

§ Kraftfahrzeuge, dio gemiifi § 31 der B u n d e s ra tsv e r-  
ordnung vom  3. Feb ruar 1910 zur Veranstaltung yon 
Probefahrten zugelasacn wurden, sind  in dieser Zu-
sam m enstellung nicht einbegriffen. U m  den Vergleicli 
m it den friiheren Zahlen zu ermoglichen. sind d esh a lb  
d io  cntspreehcndcn Zahlen aus den Jahren 1912 und 
1911 umgerechnet worden. A m  1. Janua r 1912 wurden 
-3261 derartige Personen- und  1295 Lastkraftfahrzeuge. 
und  am 1. Janua r 1911 1247 derartige Personen- und 
124 Kraftfahrzeuge geziihlt.
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Mara Februar
1913 1913

t t
1. Gesamterzcugung . . . 2 807 780 2027 718

Arbeitstaglieho E rzougung 00 573 03 847
2. Anteil der Stahlworksgc-

se lls c h a ftc n .............. 1 035 350 1 820 S28
Darunter Ferrom afigan u.

Sp ic g c le ise n .............. 20 875 20 453
am 1. April am  1. Miirz

191:i 1913
3 Zahl der Hochofen . . . 410 420

l)avon im Feuer . . . . 203 303
4. Leistungsfahiglceit d i?scr t t

Hochofen in einem Tago 01 354* 04 075

ln  den ersten drei -Monaten 1913 wurden 8 275 555 t 
Roheisen erzeugt gegen (i 6G0 060 t im  gleichen Zeitraume 
des Yorjahrcs.

N ach  den vorstebibndcn Zahlen ist der llUcligang 
der Roheiscner/.eugung im M a rz  n icht so groB gewesen, 
wie nach der Hoćhwasserliatastrophe im M arz  zu erwarte i 
stand. D ic  A n za h l der am  1. A p r il im  Eeuer befindlichen 
llochofen w ird m it zehn niedriger angegeben ais zu 
Beg inn  des M onats -Marz; die Eoistungsfaliigkcit der 
Hochofen in einem Tago war schiitzungsweise um  un- 
gefiihr 3221 t geringer ais am 1. Marz.

*  Oeschiitzt.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom englischen Roheisenm arkte w ird uns aus London  

unter dcm 19. d. M . geschrieberi: In  der ersten H iilfte 
der Berichtswoche lag der Cleveland-W arranteisenm arkt 
sehr still, aber fest bei anziehenden Preisen angesichts 
des andauernd iiuBerst knappen Angebots in nahen Sich- 
ten. Am Donnerstag erfuhr der M a rk t  einen plótzlichen 
sekarfen Aufschw ung infolge einer sehr dringenden 
Dcckungsnachfrage. D ie  Preise stiegen bis au f sh 08/— , 
Kasse, bei wesentlich gróOcrom Geschaft. N ach  kleinen 
Schwankungen scliloB der M a rk t  m it einer A u  f besser u ng 
um sh 2/9 d bis sh 2 / 1 0 1/̂  d  f. <1. ton gegen die Vor- 
woche zu sh 6 7 /Ś y , d, Kasse, und sh 07/9 d fiir Liefe
rung in einem Monat. D e r  Unterschied des Preises 
zwischen Kasse- und dreim onatlicher L ieferung hat sieli 
auf ungefahr sh 5/—  f. d. ton erweitert. D ie  Erzeuger 
haben ihre Forderungcn ebenfalls erhoht, doch weigern 
sich dio Verbraucher, dieselben zu be willi gen, uin so mehr, 
ab Eisen auf entfernte Lieferung zu einem sehr crhcblichcn 
und noch zunehmeriden D isk o n t  gesichert werden kann. 
Das Geschaft blieb deshąlb von  sehr kleinem Um fang, 
wahrend dic Nachfrago durch den belgischen Arbeiter- 
ausstand ebenso bceintrachtigt wird. GicBcreieiscn N r. 3 
(fob) notiert nun zu sh 07/9 d, iihnlich wie W arrantciscn, 
was schon lange nicht mehr der F a li gewesen ist. N r. 1 
kostet sh 2/6 d f. d. ton mehr. D ie  Hochofenbesitzer 
sollen mit Auftriigen gu t versehen und  gu t beschaftigt 
sein, wahrend der Ycrsand  fOr einheimische und  frem dc 
Kechnung ziemlich flott vor sich geht. O stkusten-Ham atit- 
eisen bleibt sehr k n a p p ;M / N  notiert sh 81/0 d fiir frtihe 
Lieferung, doch sind dic Erzeuger geneigt, Auftrage  ftir 
Lieferung in der zweiten H iilfte dieses Jahrcs zu sh 80/—  
abzusehlicBeą. D ic  W arrantlager von  GieBereieisen 
haben neuerdirigs leicht abgenommen und belaufcn sich 
nun auf 208 988 tons, darunter 208 840 tons N r. 3; die 
Abnahme seit E n d e  M iirz  bcliiuft sich auf 4091 tons. 
Der Gcsamtversand von  den Teeshafcn betrug in diesem 
Monat bis zum  17. einschlieBIich 04 010 tons gegen 
45 330 tons in der gleichen Zeit des Yorjahrcs.

Vom belgischen E isenm arkte w ird  un s unter dcm 
-0. d. M. gęschrieben: D ic  Geschaftsentw ićklung am 
belgischen E isenm arkte bcansprucht zurzeit cin erhohtes 
luteresse, denn seit dem 14. d. M. hat in Belgien der all- 
ęemeino A u s s t a n d  eingesetzt. W enn  der A u sstand  auch 
keineswcgs zu einem ,,Generalstreik“ geworden ist, 
kann der jctzigen Bew cgung eine groBe industriellc B e 
deutung, auBcr der politischen und  sozialen, nicht ab- 
gesprochen werden, da  annahem d 400 000 A rbeiter im 
ganzen Landc ihre Tatigke it eingestellt haben und, bis 
IUm Ende der W ochc, eine nennenswerte Zunahm e der 
Arbeitswilligen nieht eingetreten war. N ach  den Auf- 
stellungen dos „Com ite central du trava il iridustriel**, 
Br&ssel, botrug von  A n fang  b is E n d e  der Berichtswoche 
der Anteil der Ausstiindisehcn, auf die Gesam tzahl der 
Arbeiter bcrechnet: 90 bis 80 %  im Bcrgbau, 00  bis 4 7 1/ 2 %  
l* i  den Stahl- und  W alzwerken, 75 b is 7 2 %  %  bei den 
Uaggon-, Lokom otiv- und  Maschinenfabrikcn. E s  ist 
somit im Laufe der W ocho cin Nachlassen des Ausstandes 
eingetreten, und die Zunahm e der Arbeitsw illigen, die

sich in den obigen Ziffern widerspiegelt, dtirfto in W irk lich- 
keit noch groBer sein, da gerade in den zahlreichen kleinen 
Betriebcn, die vielfach der genannten Vcreinigurig nicht 
angcschlosscn sind, die A rbe it in groBcrem Um fang 
wieder aufgenommen wurde. Im m erh in  waren, nam ent
lich in der GroBindustrie, die Arbeitsunterbrechungen 
und  -stórungen groB genug, um  einen empfin,dlichen Aus- 
fall in der Erzeugung heiworzurufen. W iihrend der Betrieb 
der Hochofen, wenn auch m it gewissen Schw icrigkeitcn, 
durchgefiihrt werden konnte und  fiir die niichsto Zeit 
ais gesichert angesehen werden kann, w ar im Stahl- 
und nam entlich im W alzw crksbctricb nu r ein unregel- 
nuiBiges Arbeiten m oglich; eine A n za h l W alzcnstraBcn 
lagen tagelang still. Sollte der Ausstand  m it A b lau f der 
jetzt beginnenden W ocho źu Ende  gehen, so w ird  im 
Hochofenbetrieb nahezu ttberhaupt kein Ausfall, im 
Stahl- und  W alzw crksbctricb eine viclleicht 30- bis 
40prozcntige E rzeugungsvcrm inden ing  (fiir <lic Gesamt- 
dauer des Ausstandes) ’ eingetreten sein, wahrend die 
Lokom otiv - und  W aggonfabriken m it ihren Liefcrungcn 
ziemlich erheblich in R tickstand  gekom m en sein diirften; 
ein nicht unerhcblichcr Erzcugungsausfa ll w ird bereits 
beiden Drahtwerkcn, Stift- undNage lfabrikcn , Schraubcn- 
und  M uttem fabriken, wie den GieBereicn gemeldet. Unter 
dem E in d ru ck  des Ausstandes kam  in der Berichtswoche 
naturgemaB nu r cin auBerst bcschranktes Geschiift zu- 
stande, und auf den dieswochcntlichcn Montanbórsen 
in  Charleroi und L iittich  wurde eine ganze Kc ih c  Auftrage 
bei sofortiger Lieferung nach Deutschland vergcben. 
E in igo  Berliner B latter meldctcn, daB dic belgischen 
Ausfuhrnoticrungen fiir Staboisen unter 110 sh fob Ant- 
werpen gefallen warcn. A u f  die ftir mittlere Spczifika- 
tiońen abgcgcbenen Durchschnittsprc ise  trifft dies kcines- 
wegs zu, vielm chr hielten sich im allgemeinen dio Ver- 
kaufssatze auf 111 sh bis sh 112/0 d fiir F l u B s t a b e i s o n  
und 112 sh bis sh 113/6 d ftir S c h w c iB s t a b e i s c n , 
f. d. t, fob Antwcrpen. A uch  sonst war im Ausfuhrgcschaft 
eine groBere W idcrstandsfah igke it zu bemerken, die teil- 
weiso dadurcłi erkliirt werden kann, daB bis zu einem 
gewissen Grad das Arbeitsbediirfnis durch dio Erzcugungs- 
vorm indcrung in W egfall kam. So  notierte m an in 
B le c h e n  nu r sehr wenig unter den bisherigen Siitzen, 
nam lich 125 b is 127 sh fiir fluBeiserne Grobblccho, 127 
bis 128 sh fiir Bleche von  1/8",  129 bis 130 sh fiir Bleche 
von 3/32W> ^31 bis 133 sh  fu r Grobblccho; im iibrigen 
zeichneto sieh die Preisstellung fiir Bleche in der letzten 
W ochc durch eine ungewóhnlieho Ilegellosigkeit und 
Ungle ichm aBigkcitaus. F i i r  B a n d e i s e n  war keine weitere 
Verschlechterung der Yerkaufspreisc zu bemerken, und 
unter 138 b is 140 sh war scltcn anzukom m en; die N o 
tierungen der tibrigen Erzcugn isse  behaupteten sich. 
Dagegen hatto die vóllige Unterbrccliung der Kauftatig- 
kc it am  In l a n d s m a r k t  durch die Ereignisse der letzten 
W ocho einen unheilvollen E in flu B  auf die Preisstellung, 
die um  2,50 b is 7,50 fr f. d. t niedriger gehandhabt wurde. 
FluBeiserne Grobbleche gingen auf 102 bis 105 fr, F luB- 
stabeisen auf 157 bis 102 fr, SchwciBstabeiscn au f 170 
bis 172 fr zurttek.
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Vom franzfisischen Koksm arkte. —  M it  dcm  Beg inn  
des zweiten Vierteljahres ist ftir dio franzosischen K o k s -  
rcrbrauchcr, namentlich fiir dio franzosischen Hcc li- 
ofenwerke, eine w e ite ro  V e r t o u o r u h g  ihres Brem i- 
materials eingetreten. D io  nusw iirtigcn Bezugsstellcn, 
das Rheinisch-Westfalische ICoh lcnsynd ikat und  das 
Belgische K okssynd ikat, haben die Preiso ftir K o k s -  
licferungcn nach Frankre ich  m it dem 1. A p r il um  2 J l  
bz«\ 2*4 fr heraufgesetzt, so daB sieli der Pre is des deut
schen Hochofenkokses fflr das franzósische Vorbrauehswerlt 
jetzt auf 23 fr und des belgischen Hochofenkokses auf 25 fr, 
bcidos ab Zcche, stellt. A uch  die yereinigten franzosischen 
Hflttenwcrksgcsellschaftcn und  Kokslicrsteller, dio yiertel- 
jahrlich eine gemoinsame Preisfestsetzung fflr Hochofeu- 
koks nach beweglieher S ka la  vornehmon, haben fflr das 
laufende zwoite Jahrcsyierte l eino E rh o h u n g  um  1,59 fr 
auf 27,78 fr beschlossen. In  den yorhergehenden ersten 
drei Jlonaten dieses Jahres w ar die ontsprechendo No- 
tiohing 26,19 fr und im  zweiten Yiorteljahre 1912 21,73 fr.

Im  Verlauf eines Jahres ist som it auoh boi der Bereehnung 
nach beweglieher S ka la  ein Proisfortschritt um  6,05 fr 
eingotreten. A is  G m ndlago  bei dieser A rt  der Kokspre is- 
bcrechnung diento 1. dor wiihrend der vorhcrgehendon 
drei Jlonato erziolto Durchschnittspre is fflr englischcs 
C leyeland-Rohciscn N r. 3 in H o lio  von  sh 63/5,76 d,
2. der gleichzeitig geltendo G rundprcis bolgischer Fett- 
fcinkohlo von 18,072 fr, wio er fiir L icferungen an die 
belgische Staatsbahnvcrw altung bercchnet wird, und
3. dor R ichtsatz fflr Dudw eiler-Forderkolile im  Saa r
bezirk, der m it 12,80 J l angonom m on wird.

Errichtung einer Kanonenfabrik  In  Ungarn. —  
U nter F flh rung des Ungarischen Staatcs soli in R a a b  
eino Kanonen fab rik  erriclitct werdon, an der auch die 
S k o d a w o r k o  boteiligt sind, dic einen Te il des Aktien- 
kapitals aufbringen und einen weiteren Te il ais E n t- 
schiid igung fflr dio Uebcrlassung der Patonte und  E r 
fahrungen sowie fUr ihre M itw irkung  an der Bau lc itung  
erhalton

Blechwalzwerk Sch u lz -K n au d t, Aktien-Gesellschaft 
zu Essen. —  W io  der Bericht des Vorstandes ausfflhrt, 
hielt dio starko Beschaftigung der Blechwalzwerke im 
Jahro 1912 an. D io  Auftriigo  liefen sowohl vom  In lando  
ais auch vom  Auslando in so reichem JlaBe ein, dafl es 
den Werkon trotz groBtor Anstrengungcn nicht immer 
moglich war, don W flnschen der Abnchm er nach schneller 
und pdnfetlicher Lie fcrung nachzukommen. Besonders 
im Sehiffbau war der Bedarf an B lechen auBergewohnlich 
grofl, aber auch bei allen andoren blcchverarbeitenden 
Industrien g ing der Verbrauch weit flber das normalo 
MaB hinaus. Rohm aterialpreiso und  Arbcitslohne sind 
gegen das Vorjahr gestiegen, doch sind  auch dio Verknufs- 
preise fiir Bloeho langsam  bessor geworden. A llerdings 
muBten noch botriichtlicho Mengen altcrer Absehlflsso zu 
niedrigeren Preisen abgcw ickclt werden. F flr  dio Gesoll- 
schaft Iagen im Berichtsjahre dio Erzeugungsverhiiltnisso 
besonders ungflnstig, weil sio den kostspieligen B lcchwalz- 
betrieb in Esson  zum  Te il bis weit in don H erb st hinein 
aufrccht erhalten muBte, um  die Kundsehaft nu r einiger
maBen rcgelmiiBig bedienen zu konnen. D u rch  dio scitens 
der Lieferantin des Antriobsm otors der groflen Walzen- 
straBo immer weiter verzogerto Inbctriebsctzung dieses 
-Motors schoben sich auch allo andoren Abbruch- und  
Wiederaufstellungsarbeiten hinaus, so daB das Untor- 
nehmen gezwungen war, das ganzo Jah r h indurch an 
zwei yerschiedenen Stellen zu arbeiten und  Bloeho. Boden 
und Roliro hin  un d  hor zu scliicken, wodurch dio Selbst
kosten sowio dio allgemeinen Unkosten erheblich gesteigert 
wurden. D a  fflr den vergroBcrtcn Betrieb und  die Steige
rung der E rzeugung dio flflssigen M itte l der Geselischaft 
nicht ausreichten, muBte sio stets oinen groBeren B an k - 
kredit in Ansprueh nehmen, der ihr eino groBo Z insenlast 
aufbflrdete. D a s  Blechwalzwerk befindet sich jotzt in 
rcgelmaBigom Betriebo, und es arbeitet in jedor H insicht 
zur vollen Zufriedenheit. V r n  den Masch inen der Be- 
arbeitungswcrkstatten ist ebenfalls schon ein grnBcr Toil 
an der nouen Betriebsstiitto in  T iitigkcit. D e r Rest w ird 
m den niichsten M onaten flbcrfflhrt, so daB darauf 
gerechnet werden kann, dafi dio Verlegung des gesamton 
Essener Betriobes, bis auf dio Roparaturw erkstatt und 
einige Gasbehiilter, dio zur Reservo dienen, bis Jlitte des 
laufenden Jahres boendet sein wird. Versandt wurden 
im Jahro 1912 53 672 (i. V. 37 836) t Fertigfabrikate,
07 016 (56 129) t Halbzeug und  Ncbenerzeugnisse im Ge- 
samtrochnungsworte von  13 426 907,42 (10 147 944,64) J l. 
Fiir Erwciterung und  Yerbesserung der E in richtungcn  des 
Stahlwerkes wurden im Berichtsjahre 110 529,90 J l  auf- 
gewendet. —  D io  Gowinn- und  Verlustrcchnung ergibt 
bei 25 980,26 .K Yortrag, 38 922,61 M  M ieteinnahm en 
und 1 663 709,51 J l  FabrikationsflberschuB einerseits, 
'24184,30 J l  allgemeinen Unkosten, 92 871,07 .K Zinsen,
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52 280,14 J l Ilypotliekenzinsen, 18 115,73 ,R Um zugs- 
kosten und  356 729,90 J l Abschreibungen anderseits 
rinen Reingow inn von 484 431,24 J l .  V on  diesem Bo- 
trago sollen 25 000 J l  fflr Talonsteuer zurflnkgestellt, 
23 345,10 J l  zu satzungsm iiBigon Vergfltungcn yerwendot, 
400 000 J l  ais D iv idendo  (8 %  gegen 5 %  i. V.) ausge- 
sehflttot und 36 086,14 J l auf neuo Rechnung vorgotragon 
werden.

Gasmotorenfabrik Aktien-Gesellschaft Cóln-Ehrenfeld 
(vorm. C. Schm itz) in  Cóln-Ehrenfeld. —  W io  der Bericht 
des Vorstandes flber das Gcschaftsjahr 1912 mittoilt, 
nalim  das Bcrichtsjahrim  allgemeinen einen befriedigenden 
Verlauf, trotzdem in den letzten Jlonaten dio W irkungcn  
dos Ba lkankriegcs sich fflhlbar maohten und dio Gesell- 
sehaft nach wio vo r m it ungenUgendcn Proisen fflr dio E r-  
zougnisso zu rcchnen hatte. D e r  Um satz  stieg ro n  
1 414 967,41 J l im  Vorjaliro auf 1 756 057,51 .K im  Be- 
richtsjahro. —  D ie  Gew inn- und  Verlustrechnung schlieBt 
bei 2346,73 J l  Vo rtrag  aus 1911, 2557.29 J l  yerschiedenen 
Einnahm en und  724 485,41 J l  FabrikationsflberschuB 
nach A bzug  von 660 833,54 J l Abschreibungen, allge- 
moinen Unkosten usw. m it einem Reingow inn von 
68  555.89 Jl ab, der nach Ueberweisung yon 5000 .ft an 
dio Rflcklage auf neue Rechnung vorcet 'agen werden soli.

Hahnsche Werke, Actiengcsellschaft, Berlin  und 
GroBenbaum. —  D io  Gescllschaft orzielto im abgelaufenen 
Geschaftsjahr einschlicBlich 158 187 J l  Yo rtrag  aus 1911 
einen Gewinn yon 2 012 040 (i. V. 1 631 187) J l .  der wie 
folgt yerwendet w ird: zu Abschreibungen 750 000 J l ,  fflr 
dio Rflcklago I I  100 000 (50 000) M , zu Tantiemon, B e 
lohnungen, ais Zuwendungen an Beamten- und  Arboitcr- 
stiftungen 138 500 (113 000) ais D iy idcndo  770 000 
(660 000) J l oder 14 ( 1 2 ) % .  A u f neuo Rechnung werden 
254 340 J l  yorgetragen. —  Nacli dem Bericht des Vor- 
standos sind dio W erko auf G rund  alter Absehlflsso noch 
auf Jlonato h inaus reichlicli boschiiftigt. D ie  groBon Neu- 
anlagen sind teils bereits im Betriebe, teils in der Fertig- 
stellung begriffen. D a s  Ausfuhrgeschaft ist lebhaft, da
gegen liiBt der E in gan g  an Bostel.ungon aus dem In lande  
zu wiinsehon flbrig.

Hein, Lehm ann &  Co., Aktiengesellschaft In  Berlin- 
Reinickendorf und DUsseldorf-Oberbllk. —  D a s  am
31. Dozember v. J. abgelaufeno Goschiiftsjahr brachto 
nach dem Berichte des Vorstandes eine woitere Aufw iirts- 
bewegung in der Bcschiiftigung der W erko  des Unter- 
nelimons und  dam it eino orhohto Lcistungsfah igkcit der
selben. D e r Um satz  stieg yon  11 159 940 J l  im  Vorjahro 
auf 11 893 437 .(( im  Berichtsjahre. W enn  auch dio 
Bcsserung der Preise m it der groBeren Bcschiiftigung nicht 
gleichen Schritt hielt, und  der andauem de Jlaterialmangel 
haufig storend wirkte, so golang cs der Geselischaft,
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durch ihr Bestrcbcn, dic Betriebscinrichtungen stand ig zu 
yerbessern und auf der H ohe der Neuzeit zu erhalten, 
eine Verb illigung der Gestehungskosten zu erzielen. Bei 
119 525,12 . f i  Vortrag, 2 596 047,90 J i  Fabrikationsiiber- 
schuB und  14 006,43 J i  sonstigen E innahm en  einerseits, 
1 560 620,28 J i  allgemeinen Unkosten, Hypothekenzinsen, 
Versicherungsbeitriigen usw. und  347 290,09 JC Abschre i
bungen ergibt sich ein Re ingew inn  von  821 669,08 JC. Von 
diesem Betrage sollen 3500 JC fiir Talonsteuer zuriick- 
gestellt, 10 000 J i  a nd en  Arbeitcrunterstutzungsbestand, 
160000JC an dio besondere Rticklage und  100 000 J i  auf 
das E rneuerungskonto  iiberwiesen, 24 577,96 JC Tantiem ę 
an den Aufsichtsrat und  42 864,40 J i desgleichen an 
D irektion und Beam te rergiitet, 350 000 JC D ividendo 
(10 %  g°gcn 7 %  i. V.) ausgoschtittct und  130 726,72 J i 
auf neue R ochnung vorgetragen werden.

Pfalzische Chamotte- und Thonwerke (Schiffer und 
Kircher) A . G., Grtinstadt, Rheinpfalz. —  W ie  der Bericht 
des yp rstandes mitteilt, belief sich der Versand aller 
Betriebe im  abgclaufenen Jahro  auf 130 000 t im Rech* 
nungswerte von  1 930 000 JC; die A nzah l der erbrannten 
Oefen betrug tiber 1800. —  D io  Chamottefabriken in 
Eisenberg, die Schliim m werke in Heidesheim  und K riegs- 
heim brachtcn einen Rohgcw inn  von  299 401,17 JC. N ach  
A b zu g  yo n  104 727,91 ,k  Abschreibungen verbleibt ein 
Re ingew inn von  194 673,26 .ft, der sich durch 48 907,59 JC 
Vortrag  aus 1911 auf 243 580,85 erhóht. D a von  sollen 
9733,66 J i  der R ticklage u n d  20 000 JC dem Erneuerungs- 
bestande zugeftihrt, 21 787,92 JC zu  Tantiemen, 13 000 J i  
zu Belohnungen, 3000 J i  fiir den Arbeitcr-Untcrstiitzungs- 
fonds, 1000 JC ftir gcmcinntttzige Zwecke yerwendet und 
112 000 J i  a is l)iv idende (8 %  gegen 7 %  i. V.) aus&c- 
sehiittct werden. D ie  vcrbleibcndcn 63 059,27 JC Avcrden 
auf ncuo Rechnung yorgetragen.

Societó Anonym e des H auts-Fourneaux et Fonderies 
de Pont-A-M ousson in  P o n t -& -M o u s so n  (Meurthe-et- 
Moselle), —  D a s  Geschiiftsjahr 1911/12 schlieBt m it 
einem Reingew inn von  1 9 5 5  057 fr. H ic rvon  erhalt die 
gcsctzliche Rticklage 97 753 fr und  dic Rticklage fiir den 
Bau voii K okso fcn  800 000 fr, an die Angestellten werden 
195 000 fr yergiitet und  ais D iv idende  fiir dic Aktionaro  
sowie ais Tantiem o an den Yerw altungsrat 838 586 fr

ausgeworfen, so daB sich dic D ividende auf 200 fr (wie
i. V.) f. cl. A k t io  stcllt. A is  Vortrag auf neue Rcchnung 
yerbleiben 23 718 fr. D ie  Anlagen der Gesellschaft waren 
wahrend des Geschaftsjahrcs in vollem  Betrieb; der Ge- 
w inn entspricht nach dem Berichtc des Generaldirektors 
nicht der bedeutenden Erzeugung. A is  Grund hierfiir 
w ird angegeben, daB die Gesellschaft zu niedrigen und 
oft verlustbringenden Preisen einen sehr groBen Teil ihrer 
Rohrenerzeugung zur A u sfu h r  bringen muBte und cs 
ih r unm oglich war, die Verkaufspreise in E ink lang  mit 
den Preisen der W alzerzeugnisse und  der Kokskosten 
zu bringen. D ic  Eisenerzforderung hielt sich auf der Hóhei 
des Yorjahres. D ie  Roheisenerzeugung stieg um 20 %  
infolge Anblasens des Hochofens N r. 3 in Aiiboue im 
Feb ruar 1912. Im  O ktober 1912 crzcugten die acht łloeh- 
ofen in Pont-a-M ousson  und  A iiboue rd. 27 000 t Roh
eisen. D e r Bericht teilt dann u. a. noch den Wiederauf- 
bau des Hochofens N r. 5 in Pont-a-M ousson  in sehr groBcn 
Abm essungen und  dic E rr ich tung  einer BronzegieBcrei 
sowie dic Erw eiterung der Zem cntfabrik mit. F iir  die Aus* 
bcutung der Konzession  von Moineville  sind groBe Mittel 
rorgesehen. D e r  B a u  der Kokso fcn  in Pont-a-Mousson 
ist vorlaufig vcrschoben. D ie  Gesellschaft hat ihre Be- 
teiligungen durch A n ka u f cin igcr K u x e  einer Steinkohlcn- 
zcclie, die zwischen M osel und  Rhe in  in Betrieb gesetzt 
wird, yermchrt.

Aktieselskabet Sydvaranger, Krlstiania. —  W ie der 
Geschaftsbericht ftir 1912 mitteilt, wurdo das Aktien 
kapita ł der Gesellschaft im Berichtsjahrc um 3 000 000 K  
auf 15 000 000 K  erhóht.* Betreffs der Entw icklung des 
W erkes verweiscn w ir auf unsero k  Orz lich en Angaben. V  
Ausgefiih rt wurden von der Gesellschaft im Bcriehts- 
jahre rd. 150 500 t B rike tts  un d  rd. 92 000 t Schlich, ins
gesam t also 242 500 t . — D io  Gew inn- und  Verlustreeh* 
nung zeigt einerseits 876 518,92 K  Fabrikationsgewinn 
und  11 195,30 K  yerschiedcne E innahm en, anderseits 
82 134,64 K  Yo rtra g  aus 1911 und  963 916,55 K  all
gemeine Unkosten, Z inscn, Abgaben  usw., so daB sich 
der Verlu stvortrag auf insgesamt 158 336,97 K  erhóht.

*  Vgl. St. u. 1912, 5. Sept., S. 1510. 
* *  Vgl. St. u. E. 1913, 6. M iirz, S. 422.

Z u r  D e cku n g  des Bedarfes an M an gan e rze n /

D e r jahrliche W eltbcdarf an Mangancrzen, d. li. 
E rzen  m it iiber 30 %  metallischcm Mangan, wurde im 
Jahre 1906 von V e n a t o r * *  noch auf 900 000 t geschatzt. 
Seitdem ist dio Nachfrage nach guten Mangancrzen 
infolgo der ungcahnten En tw ick lung  der Stah lindustric 
ganz gewaltig gestiegen. D e r  gegenwartigc Bedarf an 
Manganm etall kann unter Beriicksichtigung einer W elt- 
erzeugung an S tah l von  60 M illionen t und  eines Zusatzes 
von  durchschnittlich 10 kg  Manganm etall f. d. t Stah l 
auf 600 000 t geschatzt werden. Rcchnct m an zu dieser 
Zah l noch etwa 30 %  ftir Verschlackung, A bb rand  usw. 
hinzu, so erhóht sich der Bedarf an Manganm etall auf 
rd. 800 000  t, was einem Ycrbraucho von  I 600 000  t 
5 0 % ig e n  Mangancrzen entsprechen wOrdc. D iesem  
Mangancrzbcdarfe steht schatzungswcise eine Ausbeute 
ron  l  700 000 t gegeniiber.

In  dio D eckung  des W cltbedarfcs an ^ranganerzen 
teilen sich hauptsachlich RuBland, Ind ien  und Brasilien. 
(Vgl. Abb ildung 1.) S p a n ie n ,d a sfr iih e r in d e rV e rso rg u n g  
von Deutschland, Eng land  und  Frankre ich  m it Mangan- 
erzen noch eine gewisso Rolle  spielte, ist wegen Yer- 
arm ung der Manganerze in der bisher verkannten pri- 
maren Zono seiner Manganerzlagerstatten in H ue lva  und 
Asturien vom  W cltm arkto  fast ganz yerschwnndcn, wie 
aus Zahlentafel 1 hcrvorgeht.

*  Vgl. Bergwirtschaftl. M itteilungen 1913, Marz, 
S. 49/59.

* *  St. u. E. 1906, 15. Jan., S. 65 ff.
f  K r u s e h :  Untersuchung und Bowertung von Er/.- 

lagerstatten, Berlin  1911.

Zahlentafel 1. M a n g a n e r z f o r i lo r u n g  S p a n ie n s .

Jahr t Jflhr t

1900 . ;  . . 112  897 f 1907 . . . . 41 504

1901 . . . . 60 325 1908 . . . 10 745

1902 . . . . 40 009 1909 . . . 8 OOOft
1903 . . . . 20 194 1910 . . . 8 000
1904 . . . . 18 732 1911 . . . . 20  G01§

1905 . . . . 20  02 0 1912 . . . . 29 701

1906 . . . . 02  822

D ie  Steigerung des Ausfuhrliandels Spaniens in den 
letzten beiden Jahren ist hauptsachlich auf die den 
russischen Manganerzniarkt* ung iin stig  becinflusscnden 
politischen Verhaltn issc’zuriickzufiihren.

R u s s i s c h  e r M a n g a n e r z n ia r k t .  D ie  wichtigsten 
M angancrzvorkom m en ' R uB lan d s  sind dicjcnigcn von 
N ikopo l un d  Tschiaturi. D ic  Manganerzausbeute dieser 
beiden Vorkom m cn gibt Zuhlentafcl 2 wieder.§§

Zahlentafel 2, M a n g a n e r z f o r d c r u n g  R u B la n d s .

Bezirk .1800 | 1907 ! 11)0$. 
t t t '

1909 | 1910 i l a l i  
t  ! t i t

Nikopol . . . .  
Tscłtiikturi :

187 797 .11S 902|2ł0 377 
820 207-677 8861116 855

125 307] 175 8SS|202 113 
613 136|553 726|<69 0<1

Zusanuneu 1014 004]996 783j357 23ł 738 H 3|729 6U|671 IM

f t  E r z b e r g b a u  1 9 1 2 ,  1 5 . M a i ,  S .  1 7 1 .
§ - S t .  u .  E .  1 9 1 3 ,  2 7 .  F e b r . ,  S .  3 7 7 .

§§ S t .  u .  E .  1 9 1 2 .  2 S . A u g . , ‘ S .  1 4 2 9 .
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Von den N ikopo l-Erzcn  waren 1911 14(1437 t zum 
Vcrbrauch der sttdrussischcn Stahlwerkc bestimmt, und 
nur 48 951 t gitigen in s Ausland.

Fflr das Jah r li)12 liegen Uber die russisclio Mangan- 
erzforderung noch keino amtlichen Zahlen vor, aber der 
Omstand, daB yon den Uber Po t i ausgefuhrten Mangan- 
crz.cn IG 282 t fiir russisclio H utten  bestimm t waren, 
legt dic Yernm tung nahe, daB der Mangancrzbedarf der 
russischen Stahlindustrio gestiegen ist. E s  hiingt diese 
Erscheinung m it dem Bestreben der russischen HUtten- 
werko zusammen, in Z ukun ft statt der Manganerze 
Manganmetall in Fo rm  von hochprozentigen Legierungen 
auszufflhrcn. D aB  dieser P lan  fUr die russischen Stahl- 
werko sehr yorteilhaft wiire, zeigt eino Berechnung von 
A. K a  y se r.*  N ach  ihm sind dic Herstellungskosten 
oiner Tonne Ferrom angan in R uB land  bei Bez.ug von 
englischcm K o k s  um  etwa 23 J l geringer ais in Eng iand

t

bei Bezug yon russischen Manganerzcn. Zu borlick- 
sichtigen ist dabci auch die stiirkere Beschiiftigung 
der russischen E isen industrie  im allgemeinen und das 
Streben —  nach dem Beispiel anderer Industric lander —  
moglichst Fertigerzeugnisso zur Au sfuh r zu bringon. D ie  
russischc Ferrom anganindustrie  hat sich deslialb auch in 
(len letzten Jahren bedeutend entwickelt; sie crzielto 1011 
eino Jahrcsloistung von rd. 25 000  t und  ist stiindig im 
Steigen bogriffen. Zwecks Forderung der hoimischcn
1 erromanganindustrio haben cs die russischcn Hutten- 
werke boi der Regierung durchgesctzt, daB diese im vcr- 
gangencn .Jahro in  der D u m a  die Vorlago einbraobtc, 
den bisherigen Ausfuhrzo ll auf Manganerze von 0,92 .11 
a'if 1,53 .« f. d. t zu crhóhen.ł *

1'iir den auswiirtigen H ande l kom m en gcgenwiirtig 
nur Tschiaturi-Krze in Betracht, welche Uber B atun i 
wid Poti ausgefiihrt werden. Zahlentafel 3 gibt eine 
Lebersicht iiber die A u sfuh r kaukasischer Manganerze 
Ober Batuni und Poti.

* S t .  u .  E .  1 9 0 7 ,  2 7 .  F e b r . ,  S .  2 9 9 .
* *  N a o l i r .  f i i r  H a n d e l ,  I n d u s t r i e  u  tu i  i . a u d u  i r t s e h a f t ,

1HI2, 2 4 .  A u g  , S .  4 .

Zahlentafel 3. A u s f u h r  k a u k a s i s c h e r  M a n g a n e r z e .

Jahr t Jahr t
1895 . . . . 149 500
1900 . . . . 492 400

1902 . . . . 485 000 1909 . . . . 000 300
1903 . . . . 495 700 1910 . . . . 049 233

1911 . . . . 593 590
1905 . . . . 3 8 1 5 0 0 1912 . . . . 941 073

D ie  yorstehenden Ausfuhrziffern spiegeln zugleich 
dio Goschichte des kaukasisehen Manganęrzm arktcs 
wider. D o r  R tickgang der Ausfuhrziffer in don Jahren 
1905 und 1908 ist auf die danialigcn m iBIichen politisehen 
Verhaltn isso zurUckzufUliren. In  den folgenden Jahren 
hat sich der russische M anganerzm arkt rasch erholt; dio 
Ausfuhrziffer schnellte 1909 und 1910 wieder in dic Hohe, 
bis 1911 infolgo des italienisch-turkisćbcn K riegcs 
wiederum ein RUcksehlag eintrat. D u rch  das zcitwciligo 
SchlioBen der Dardancllen und dio M inengefahr bc- 
unn ib ig t, wohl auch wegon des groBen Kriegsrisiko s 
im allgemeinen, liefion dic Rcedęreicn, dio ander- 
woitig gute FraehtcnabschlUsse machen konnten, ihre 
Schiffo Uberhaupt n icht oder n u r  zu sehr hohen 
Katon  nach dom Schwarzen Mecre gclien. D io  Folgo 
dav(m  war, daB d ic russischcn H an d le r  m it ihren 
Erzbeferungon um  etwa 200 000 t im  KUckstand blieben. 
D ieso rUckstiindigon 200 000 t kamen crst 1912 zum 
Versand, worauf teilweise dio ungew ohnlich bobo A u s 
fuhrziffer von 941 (173 t im  Jahre  1912 zurUckzufUhrcn 
ist. Le idcr Iicgon Uber dio kaukasische Manganerzfor- 
dorung des yorgangenen Jahres noch keino amtlichen 
Zahlen vor, aber cs gilt ais sicher, daB jeno in keinem 
natUrlichen Yerhaltn is zur Ausfuhrziffer stand. Lctztere 
findet auch darin ihro Erk liirung, daB 1912 infolge der 
starken Nachfrago aucli dio minderwertigen Erzbestandc, 
dio in frliheron Jahren auf den Plattform en in 
Tsch iaturi angehiiuft waren, abgesetzt wurden.

Zum  Verstiindnis dieser Tatsache m uB m an sich 
yergegenwartigen, daB dor russisclio Erzhandol meist in 
don H iinden von gricchischcn Kom m ission iircn  liegt, 
dio m it Bankgeldern arbeiton, fUr dio 8 b is 9 %  Zinsen 
liezahlt wordon mOsscn. D io  B anken  hatten nun wahrend 
der Hoehkonjunktur in den Jahren 1900/07 in der E r- 
wartung, da(3 jeno noeh liinger anhielte, dio auf don 
Plattformen in Tsch iaturi lagerndcn Manganerze oft b is zu 
zwei D ritte l ihres W ertcs beliohon. A is  abor in den fo l
genden Jahren Ind ien  und  B rasilicn  m it R uB land  auf 
dom Manganerzniarkto in W ettbowcrb kamen, trat cin 
gewaltigcr Preissturz ftir Manganerze (in europiiischcn 
H iifen yon 00 J l  au f 40 J l ) cin, und fiir dio auf den 1’latt- 
formon in Tsch iaturi lagerndcn m inderwertigen E rze  
fanden sich keino Abnehm cr mohr.

ICndo des yergangenon Jahres setzto nun, einmal 
wegen der gesteigerten Stahlcrzougung der europiiischcn 
Stahllandor, dann aber auch infolgo der wohlbegrUndeten 
Yorsorgo der HUttenwerke, ihren Bedarf an M angan - 
erzen auf liingere Zoit zu ileckcn, oino wider Erw arten 
hoho Nachfrago nach kaukasisehen Manganerzcn cm, 
dio nur durch ZurUckgreifen auf dic frtiheren minder- 
wertigen, von  den Banken  beliehcncn Bcstiindo befriedigt 
werden konnte. Erstero kamen auf dicsc W eise nicht nu r 
wieder zu ihrem CJelde, sondern sollen dabei noch cin 
sehr gutes Gcschiift gemacht haben.

Ohne Zweifcl w ird  mail in diesem Jahro  m it einem 
ROckgang der Ausfuhrziffer kaukasischer E rze  rechnen 
mttsscn. W egen der auBergcwohnlich groBrui U ngunst 
des yorgangenen W in tc rs  konnten yon den G ru lc n  keine 
neuen Erzyorrate  auf die Plattformen angefahren werden. 
D azu  kom m t die gegenwartig geringero Le istung  der 
G rnben infolgo Abw anderung der angclernten Arboits- 
krafto zu den kaukasisehen Eisenbahnbauten, der 
Jfangcl an geeigneten Leuten beim I^idcgcschiift in Poti 
und Batuni, dic sehlcchtcn Transportm ittc l und unge- 
nUgenden Bahnen. Z u  beaclitcn sind auch die wUste 
Spokulation gowissenlosćr Handler, die Zersplitterung
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der Grubenfelder, der toilweiso Raubbau  und  der R u c k 
gang in der Beschaffenheit der Erze  (der Phosphorgehalt 
betragt etwa 0,18 % ) ,  dazu kom m t die Feinheit dor Erze, 
s> daB vielfach ein W aschen der E rze  zwecks Auf- 
besserung der CJ.ualitat yorgenommen werden muB.

D e r bedentendero Ausfuhrhafen fiir russischo Mnrtgan- 
erzo ist noch im m er 1’oti. D och  ist dio A u sfuh r iiber 
Batura, seit dio Stadt Pot i vor zwei Jahren don Hafenzoil 
erhoht hat, gestiogen, wio nachstohendo GcgonUber- 
stellung bowcist.

1000
t

1910 | 1911 
t i t

1912
t

A u sfuh r Uber Po t i .. 
„ „ Batum

568 670j605 629 462 345 
31 630 43 604 131 245

669 634 
272 031

Trotz seiner ausgedehnten Lagcrstiittcn w ird der 
kaukasische Manganerzbergbau niemals seino frllhere 
Bcdeutung auf dem W eltm arktc wiederorlangen. Info lge 
der hohen Landtransport kosten bis zum  Ausfuhrhafen, 
die im Durchschn itt 17 JC ausmachcn, sowie des 
langen W artens der Dam pfer, werdon die russischen 
Manganerze auf dcm  am erikanischen M arkte  von  den 
brasilianischcn und  indischen E rzcn  verdrangt. Auch  
En g la n d  (leekt seinen Hauptbedarf m it indischen Eraen. 
N u r  Deutsch land bezielit iiber 00 %  seines Bcdarfes an 
auslandischen Manganerzen aus dem Kauknsus. Vcrlcaufs- 
bed i-gungen: Preiso x  pcnce f. d. E i  .licit M angan  im 
Trooknen und  1010 kg  cif Rotterdam  m it B a sis  10 oder
11 %  Kieselsauro im Trocknen, Ska la  0 pcnce f. d. E in -  
heit und  die engl. Tonne; ganzo N iisse vom  Gewicht 
abziehbar.

I n d i s c l i e r  M a n g a n e r z m a r k t .  D a s  indisclie 
Manganerzgeschaft ectzte im  Jahro 1893 ein, wo die 
ersten E rzo  aus dem Vizegapatam -D istrikt auf den W e lt
m arkt kamen. D e n  AnstoB  zu der heutigen En tw ick lung  
des indischen Manganerzbergbaucs gab aber die kau- 
kasisclic M anganerzkrisc im  Jahro  1908. D u rc h  das 
cinsichtsvolle Entgcgenkom m en der indischen Eisan- 
bahnverw altung war cs moglich, daB sich auch in  den 
Zentralprjvinzen und in  Zentralindien trotz der groBen 
Entfe rnung vom  Mcero (500 bis 800 km ) ein gcwinn- 
hringender Manganerzbergbau entwickeln konnte, zum al 
dio Gostehungskosten infolgo der billigen heimischen 
Arbeitskriifto auBcrst n iedrig sind. D ie  indischen M a n 
ganerze sind li i "  siclit.l ich ihrer Qualitiit den russischcn 
E rz  n  Ub r lrgen; sie sind phosphorarm cr (0,1 %  P ) und 
stOckigcr ais diese. Zahlentafel 4 g ibt eine Uebersicht 
Uber dio indisclie Mangancrzforderung.

Zahlentafel 4. M a n g a n e r z f o r d e r u n g In d ie n s .
J a h r t J a h r t

1900 . . . . 129 S65 * 1906 . . . . .579 231
1901 . . . . 122 831 1907 . . . . 916 770
1902 . . . . 160 311 190S . . . . 685 135
1903 . . . . 174 563 1909 . . . . 643 0 0 0 * ‘
1904 . . . . 152 707 1910 . . . . 813 722
1905 . . . . 250 788 1911 . . . . 681 0 1 5 f

A u s  vorstehenden Zahlen geht hervor, daB Ind ien  
bei einem Versagen der kaukasischen Manganerząuelle 
E rsa tz  bieten kann, wio cin Vergleich der Forderzahlen 
beider L iinder in don Jahren 1908, 1910 und 1911 beweist. 
In  diesen Jahren marschiert Ind ien  m it seiner Mangan- 
erzfórdcrung sogar an der Spitze der Manganerzliinder.

A is  Austuhrhaten kom m en Bom bay, Ualcutta und 
M adras in  Frage. E s  wurden verladen Uber:

1910/11 1911/12
B o m b a y ...................... 456 680 t 443 173 t
C a l c u t t a .....................  81 5 7 7 ,,  49 867 ,,
M a d ra s  .....................  43 891 „ 51 612 „

*  K r u s c h :  Untersuchung und  Bew ertung von Erz- 
lagerstatten, Berlin  1911.

" * *  Erzbergbau 1912, 15. Mai, S. 171. 
t  St. u. E. 1913, 2. Jan., S. 6.

H icrvon  gingen im Jahre 1911/12 nach:

% %
E n g l a n d ...............26 Verein. Staaten . 20
B e lg ien  . . . . .  28 D e u tsch land  . . .  1
F ran k re ich  . . . .  20 H o l l a n d .............. 5

D io  Cestehungskcstcn fflr indisclie Manganerze sind 
yorlaufig infolgo dor dortigen n ied iigcn  Arbcitslohnc 
( =  0,25— 0,40 J i)  fiir dio Schicht und infolgo der Art 
der Gewinnungsarbeiten —  cs sind Abraumarbeiten im 
Tagebau —  verhaltiiism uBig niedrig; sio betragen 2,75 
bis 5,50 J l ,  im  M itte l also ungefahr 4,15 Jl f. d. Tonne. 
M it  dem Fortschreiten des Bo.gbaucs w ird aber auch 
eine E rhohung  der Gestehungskostcn eintreten. Dio 
T ran sp irtko stcn  bis zum  Hafen sind hoch. D ic  meisten 
Vorkom m en liegen nam lich 400— 800 km  von den Aus- 
fuhrhafen entfcrnt; nu r bei den Grubon von Yize- 
gapatam  betragt dio Entfe rnung etwa 90 km.

D ie  Transportkostsn  bis zur KUste  setzen sich wie 
folgt zusąmmen:

1. Fuh rlohn  fUr Oehsenkarren oder Feldbahnbonutzung 
bis zur n iichstin  Bahnstation, die oft bis 30 lim 
entfcrnt liegt;

2. Bahnfahrt bis zum  Hafen. Diese betragt fiir 1 t 
in deutsche W erta um gerrchnct:

a) aufdcrStrecke  Sa ra d iv i— Yizegapatam
(90 k m ) .........................................  1,80

b) auf der S tr.cko  M aghw agar (Zentral-
indie:i)— Bom b ay  (5S0 km ) . . . .  11,60

e) auf der Streeke N agp u r— Ka lkutta
(836 k m ) ...................................... 16,70

M it  RUcksicht auf dio trotz des Ausnahmctarifo 
noch erhebliehen Transportkostcn konnen aus don Innen- 
proviizen, z. B . aus d ,’U Zentraiprovinz n, nur hocli- 
prozentigo Manganerze verschifft werden. Hierzu kommen 
noch dio hohen Secfrachtcn nach Europa und Amerika. 
N ach  Eu ropa  betragen dieso 16— 18 .K/t.

D ie  Hauptabnehm er indisclier Manganerze sind: 
Bclgion, England, Frankre ich und dio Ycreinigten Staaten 
von Nordtimerika. A u f  Deutschland entfallen ein- 
sciilieBlieh der fUr Deutschland bestimmten Ycrschiffungen 
nach holiiindischcn H iifen nu r 6 %  dor Manganerzausfuhr.

D e r  indischo Manganerzbergbau hat noch eine groBe 
Zukunft. D io  niediigcn Gestehungskostcn und der 
Roiohtum  des Landes an den fUr dic H U tten in d u str ie  
notwendigen Rohstoffen: Eisenerze, K a lk  und neuerdings 
auch Stoinkohlen, lassen es fOr wahrscheinlich erscheinen, 
daB dom von der Tata  Iron  and Steel Co. errichteten 
IlUttcn- und  Stahiworksbetricbc nocli weitere Grfln- 
dungen fulgeń. D on  indischen Eisenwcrken wttrdcn sich 
niimlieh fast allo vom  Ind ischen und GroBen Ozean 
bcspUlton Lander, dio noch voi einer groBen Entwicklung 
stehen, ais Absatzgebiet erschlicBen.

B r a s i l i a n i s c h c r  M a n g a n e r z m a r k t .  Aehnlich 
wio der indischo, so vcrdankt auch der brasilianische 
Manganerzbergbau seine Entw ick lung  der Unzuvcrhissig- 
keit des kaukasisciicn Slanganerzmarktes. Auch hier 
ist dio Mangancrzforderung im  Steigen begriffen (vgl. 
Zahlentafel 5).

Zahlentafel 5. M a n g a n e r z f o r d e r u n g  B ra s il ie n s . *  

Jahr t Jalir *
1900 . . . .  1 08 2 4 4  1905 . . . .  224 377
1901 . . . .  1 0 0 414  1906 . . . .  121 331
1902 . . . .  157 295 1907 . . . .  236778
1903 . . . .  161 926 1908 . . . .  250000
1904 . . . .  2 0 8 2 6 0

D ie  Entw ick lung  des biasilianischen Wangancrz- 
bergbaues ist infolge der hohen Eisenbahnfrachlen lango 
Zeit gehemmt worden. E rs t  in den letzten Jahren bew ics 
die E iscnbahnverwaltung ein groBeres Entgcgcnkonmien,

*  K r u s c h :  Untersuchung und Bewertung vou Erz-
lagerstiitten, Berlin  1911.
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so dali auch dic entfernter liegenden Lagcrstiitten in 
Matto-Grosso in der N iiho der bo lm anischon Grenzo 
abgebaiit werden konnen. D ie  brasilianischen Mangan- 
erze zcichnen sich durch gute Qualitat aus.*

Z u sa m m o n fa s su n g .  Zusam m cnfassend ware uber 
die gcgcnwiirtige W eltlago des M angnncrzm arktes zu 
sagen, daB die ausgedehnten Lagerstatten der drei H aupt- 
mangancrzliinder: RuBland, Ind ien  und  Brasilien, in
normalen Zeiten vorerst nooh den von Ja lir  zu Jah r 
steigenden łlanganerzbedarf decken konnen. Aber es 
ist zu bedenken, daB bei dem Raubbau, der besonders 
bei den kaukasischen Lagerstiitten von  zahlreichen 
Kieintinternehmern betrieben wird, dio r o ic h h a l t ig e n  
Erzrorkommen in absehbarer Zeit abgcbaut sein werden. 
Man wird dann auf m indero E rze  zurilckgreifen mtissen,

deren Aufbereitung dio Gestehungskosten wesentlich 
erhohen.

E ine  Manganerzkrise wio diojenigo des Jahres 1908 
w ird wohl nicht leicht wioderkehren, da die einzclnen 
Mangancrzliinder sich gcgcnseitig aushelfen konnen, 
■wenn auch durch das Versagen eines der drei Manganerz- 
niiirUto die Preiso in dio H ohe getrieben werdon.** D e r  
russiseho Manganerzm arkt, von  dcm in  erster L in io  die 
deutseho Stahlindustrio abhangt, w ird in dieser Bezichung 
nach wio vo r das Schm erzenskind fflr seino Abnchm er 
bleiben. E s  liegt dies in inner- und  auBerpolitischen 
Verhiiltnissen begrtindet.

Inw ieweit Deutschland zurzeit von  den auslan- 
disehen Mangancrzm arktcn ab harg ig  ist, zeigen Zahlcn- 
tafcl 0 und das Schaub ikl Abb ildung 2.

Zahlentafel 0. D o u t s c h la n d s  M a n g a n e r z o in f u h r .

1 iw o 1905 190G 1907 1008 1909 1910 1911 191*2
1 t t t t t t t t t

RuBland in E u ro p a  .1
. . 1 >i 139 lo o  

„ A sien  . )
, S p a n ic n ..................1 43 002
i lirit. Ind ien  . . . . 10 843
: l i r a s i l i e n ..............  —

S c h w e d e n ..............  —

151 223

37 002 
16 853 
37 436

183 171|

60 383 
59 792 
12 377

85 239 
113 254 
47 212 

107 440 
25 843

09 535 
110 214 

15 518 
92 898 
35 420 _

07 820 
153 519 

12 401 
94 290 
53 344

97 447 
227 833 

1 507 
117 412 
38 300

00 083 
132 298 
44 480 

148 758 
32 378

| 330 819

30 707 
120 614 
20  857 

3 980

Einfuhr in t . . . . ; 204 420 202 311 331 171 393 327 334 133 384 445 487 872 420 709 523 125

Weit in 1000 .11 . . 9 845 11 047 18 585 24 566 15 049 17 300 19 564 10 870 21 134

t
smoo

sooooo

mooo

300000

200000

100000

Gcso/r,te  f/n fis f/r

fiu /i/a

M /e n
..—

B ros/

70/7/6/?

l/en

* Vgl. St, u. E . 1908, 17. Juni, S. 877/8.
** Allgemein werden indischo und  brasilianiseho 

Manganerze infolgo ihrer besseren Qunlit 'it und  giinsti- 
geren Beschaffcnheit um  etwa 1 bis 1 y> penco hoher 
bcwertet ais kaukasisehe Manganerze.

E in e  Gegentiberstellung der gcgenwiirtigen Durch- 
sehnittskosten der yerschiedenen Manganerzm arken bis 
hollandisehen bzw. deutschen H afen  g ib t folgendes B ild .*

H erkunftso rt
G estehungs
kosten bis 
zur Balm- 

s ta tio n

F rach t- 
kosten  bis 

13ord Schiff

Seefrach t 
bis holland. 

Hafen
Sum me

M\t Jt/t Jil t
K au ka su s  . . 0,50 17,00 11,00 34,50
Lid io  u ....... 0 ,00 12,00 17,00 35,00
B ra s ilie n . . . 0,50 14,50 15,00 36,00

m s 06 07 08 09 7370 V  7S72
Abbildung 2. D cuts?hlaud3 M angaiierzcinfuhr.

Deutschland bezicht also seino Manganerze in erster 
Linie aus RuBland, das ihm  von den Manganerzltindem  
auch am niichsten liegt.

E s  ist daraus ersichtlich, daB die Erachtkostcn  bis 
ouropiiischen H afen Ober 80 %  der Selbstkosten aus- 
machen. D ie  Scefrachtcn sind natdrlieli groBen Schw an
kungen unterworfen und  zum  Teil von den politischen 
Verhaltnissen abhiingig. So  ist die Seefracht ab Schwarzes 
M ccr nach europaischen Hafen, die in ruhigen Zeiten 
ungefiihr 10 JC f. d. t betrug, infolgo dor kriegerischen 
Verw icklungen der Tu rke i um  3 b is 5 JC f. d. t ge
stiegen. E flr  Deutschland kom m t also der Bezug von 
russischcn E rzen  in  ruhigen Zeiten noch im m er am  
billigsten. A be r jedenfalls tu t Deutsch land gut, sich 
von  dem unzuverliissigen russischen M anganerzm arkt 
moglichst unabhangig zu machen, indem  es sich zur 
Vorsorgo nach anderen Manganerząuellen umsieht.

©ipl.>3ng. D r. K ern, MUnchen.

*  Bergwirtschaftl. M itte ilungcn 1913, H e ft 3, S. 58.

Bucherschau.
Kein, C arl, beratender Ingenieur fiir Gie?erei- 

wesen: D ic ]V cr (bereehnung von Giejierei-Erseug- 
nissen. Aus der Praxis dargestellt. (ISebst JbJeil.: 
Einsatz-Tabelle.) Ilannoyer: Yerlag der Zeitschrift 
des Bundes deutscher Civil-Ingenieure 1913. 
(112 S.) 8". Geb. 7,50 J l.

I).vs Buoh w ill dom Zwecke dienen, dem GieBorei- 
Mttfmann oder dem GieBereiteohniker Aufklarungen und

W inko  zu geben, in  welchcr W eise die Erzeugnisso  der 
GieBerei richtig kalku liert und  daher auch angemessen 
yerkauft werden konnen. D a s  Buch, zur Halfto  aus E r-  
kliirungen, zur Halfto  aus Mustertabellen bestehend, ist 
durch  Heranziehung einfacher Beispiele ziemlich k la r  und  
leicht yorstiindlich geschrieben und  g ib t mancho nUtz- 
liehen W inko. Neues ist allerdings in  der A rbe it nicht 
vorhanden, insofern a is groBere, kaufm anniseh gu t ge- 
loitete und  organisierte Betriebo ihro K a lku la tion  und  
Buch fuh rung bereits in  einer gleichen oder iihnlichen
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Weiso fiihren, wio sie der Yerfasser vorschliigt. D io  
Arbeit w ird daher in  erster Lin ie  jeneh GieBereien zuguto 
kommen, die entweder noch keinen geordncten kauf- 
inannischen Betrieb haben, oder deren Besitzor selbst 
b is jetzt auch die Lc itung  des Bureaus und  der Buch- 
fflhrung bcsorgte, ohne jedoch diesem Teile seines Ge- 
schaftes groBere Aufm erksam keit w id men zu konnen.

D e r  vom  Vorfasser aufgcstellto Grundsatz, alle Un- 
kosten der GieBerei auf den W ert des aus dcm Ofen 
tretenden fliissigen E isens zu schlagcn, ist zweifcllos 
richtig und fiihrt am  besten zum  Ziele, doch diirften wohl 
nu r wenige GieBereien anders reehncn, da doch dieso 
Metho.de die cinfachste u n d  die leichteste ist und den 
GieBcreibesitzer bzw. den K a lk u la to r  cin fiir allomal, so- 
langc dio U nko stcn  keine Yerteuerung erfahren, von 1111- 
nfltzen und  vcrwickelten Rechnungsartcn befreit. E s  ist 
also darin kein neuer S tandpunkt oder neucr Gedanke zu 
sohen. —  W enn der Yerfasser nun  dic Kosten  der He izung 
und  Bed ienung der Trockenkam m er unter die allgemeinen 
Bctriebsunkosten rechnct, so mtiBte man im lnteres.se 
einer genauen K a lku la tion  dagegen E in sp ruch  erheben. 
D iese Berechnung m ag wohl zu richtigen oder anniihernd 
richtigen Werten fiihren, wenn es sieli um  kleine GieBe
reien handelt. oder um  solche, bei denen sich die Be- 
sehaffenheit der Giiflstttcko nicht allzusehr von einander 
untcrseheidet. Dagegen sollen diese Kosten, dic in manchcn 
GieBereien nicht uiibetrachtlich sind, im allgemeinen nur 
auf jeno GuBstiicke gcschlagen werden, deren Form en und 
K e rne  einer Trocknung bediirfen. GieBereien, die gemischt. 
Trocken- und  N aBguB  erzeugen, werden dies berfleksich- 
tigen u n d  filr TrockenguBstiicke und solche m it getrock- 
neten Ke rnen  groBerer Au sdchm m g noch einen besonderen 
An te il in Anrechnung bringen miissen. Dasselbe gilt von 
den gesamten Stoffen fflr die Kcrnhcrste llung und fflr 
Kem stiltzen, dio der Vcrfasser unter allgemeino Un- 
kosten rechnct. A uch  diese Betrage lm iBtcn getrennt vcr- 
teilt werden. D e r Yerfasser scheint dieso Pu nktc  nicht 
besonders behandclt zu habon, 11111 keine groBere Kom pli- 
kation  der Rechnung zu bcwirkcn, doch sind dies Fa k -  
toren, die man nicht immer unbcrflcksichtigt lassen kann.

M it G rund wendet sich der Yerfassor dann gegen die 
riolfach arigewendeton Staffelpreisc. Theoretisch genom 
men, hat er dam it vollkom m en recht, doch liiBt sieli der 
von ihm  goKuBcrto G rundsatz nur schwer in dic P rax is  um - 
Retzen. Y icle groBe und klcinero Maschinenfabriken und  
sonstige GnBverbrnucher vergeben iliren Jahresbcdarf an 
eine GieBerei. W enn es sieh 111111 um  ganz bestimmte, 
im m er wiedorkehrende Modelle handelt, konnen besondere, 
genau kalkulierte Preise festgesotzt werden. Anders aber 
ist es, wenn die Modelle stets wechseln und stets neuo 
Modelle vorkom m en, wie es in einer Maschinenfabrik  eben 
nicht anders moglich ist. D a n n  miissen allerdings Staffel- 
preise festgesetzt werden, da man doch von vornherein 
gezwungen ist, bestimmte Abm achungen bczflglich des 
Preises zu troffen. M an soli allerdings diese Staffelpreisc 
m it der ndtigen Yorsieht in genflgende Unterabtoilungen 
scheiden. —  D io  ront Verfasser eingestreuto Bem erkung, 
daB GieBereien m it einer jiihrlichen E rzcugung ron  etwa 
100 t nicht mehr gow innbringend sind, m uB insofem  eine 
E in schriinkung ertahren, ais Betriobo fiir dio Erzeugung 
voh  ganz besonders feinem GuB und  SondcrguBstflckcn 
auch boi jener Menge noch immer einen ganz notten 
Nutzen abwerfen konnen, z. B . GieBereien fUr Autom obil* 
zyiinder u. dgl. hoch bezahlto Waren. Im  allgemeinen 
aber s in d  die Tabellen m it groBer Fachkcnntn is und  K la r- 
heit angelegt und  werden gowiB aueli den erfahrenen K a l 
ku lator auf mancho Einzelhciten aufm erksam  machen, die 
er vorher entweder gar nicht óder an unrichtiger Stelle 
beachtet hat.

H a m b u r g .  Oberingenieur K. Munlc.

Os t e r t a g .  P., <SiiiloQng., Professor am Kantonalen 
Technikum Wintcrthur: D ie Entropie-D tagram m e  
der Verhminnn!i?»mlnmi tinsihliefSlich dm Gas-

lurlńne. Mit 17 Textabb. Berlin: J. Springer 1012 
(V, 64 S.) 8". 1,60 JC.

W enn cs auch dcm  praktischcn Ingenieur noch woni* 
gelaufig ist, m it dem Kilogram m «Molekiil ais Einhcit 
zu rcchnen, so wird doch von allen deneri, die in die 
Therm odynam ik der Verbrennungsmaschindn tiefer cin- 
dringen wollen, die handlichc Erlautcrung des Stodolaschen 
Gas-Entropie-D iagram m es in der Anwendung auf diesen 
Sonderfall ais eine w illkommcnc Ncuerscheinung begruBt 
werden.

In  dem letzten Kap ite l befaBt sieh der Verfasser cin- 
gehend, aber wenig tiberzeugend m it den Aussichten der 
Gasturbinc. N ach  Ansicht des Verfasscrs ist die Losun£ 
des Gasturbinenproblemcd nur dadurch moglich, daB 
dio E rzcugung der D rucklu ft fiir dio Glcichdruck-Ver- 
brennung besonderen, therm isch vollkommcndn Kraft- 
maschinen, wie der Diesel- oder Humphrey-Maschine, 
libertragen wird. Beispielsweiso w ird ftir cino Gichtgas- 
turbinę m it 30facher Kom prcssion  cin „wirtschaftlicher** 
(soli hciBen Gesamt-) W irkungsgrad  von 20,1 %  berechnet, 
wenn der Kom pressor durch cino hochwertige Diescl- 
maseliine angetrieben wird. A is  Bcweis dafiir, daB der 
unmittelbare Antrieb des Kom prcsso rs durch dio Turbino 
nicht brauchbar ist, rcchnet der Yerfasser auf Seito 47 
ftir diesen Fa li einen Gesam tw irkungsgrad des Aggregates 
von nur 4,74 %  aus. Ganz abgeschen davon, dali bei 
dieser Rechnung schlcchtero Turbinen- und Kompressor- 
W irkungsgrade angenommen werden, und schon dadurch 
der Vcrgleich jeglicho Bewciskraft verlicrt, ist dein Yer
fasser boi der Rechnung ein fatalcr Fehler untcrlaufen. 
A is  zugefuhrte W arm em enge w ird der Heizwert von 1 kg 
des Gascs (7G0 W E )  statt des Heizwertos von 1 kg des 
Gasluftgcmenges (350 W E )  eingesetzt. R ichtig  gerechnet 
betriigt dieser W irkungsgrad  rd. 10 % .  Lcgt man der 
Rechnung, um  einen Vergleich zu crmoglichcn, die gleichen 
W irkungsgrade fiir dio Turbino und don Kompressor 
zugrunde, so findot m an ais Gesamtwirkungsgrad des 
Aggregates 21,2 % .  M an  kann dem Vcrfasser fiiglich 
nicht beistimmen, daB eino Vcrbcsserung des rechnungs- 
miiBig crniittclten Gcsam twirkungsgrades von 21,2% 
auf 20,1 %  dio Um standlichkeit und dio Kosten des be
sonderen Kom prcssorantriebes rechtfcrtigt, um so mehr, 
ais der Fa li des besonderen Kompressorantriebes durch die 
stark  optim istischo Annahm o eines Roholverbrauches 
von  nur 100 g  f. d. P S s t  in der Dieselmaschine cinscitig 
stark bcgiinstigt wird.

Zu welchem W idersinn  die miBbrauchliche Bezeich- 
nung „wirtschaftlicher*4 statt Gesam t-W irkungsgrad fuhrt, 
zeigt folgende Ueberlegung: L iiB t  m an den Kompressor 
durch eino Dieselmaschine antreiben, so betragt der 
„wirtschaftliche** W irkungsgrad  bokanntiich 26,1 %  und 
der W arm evcrbrauch 2420 W E  f. <1. P S s t  Nettoleistung des 
Aggregates. D avon  sind rd. 1000 T ro ibo l-W E  und 1420 
Gichtgas-WrE. D ie  Brennstoffkosten setzen sich zusammen 
aus rd. 0,5 Pf. fiir das Treibol und 0,24 Pf. fOr das Gicht- 
gas. Dadurch, daB m an den DieseJmotor wegliiBt und den 
Kom pressor unm ittelbar durch dio Turbinę antreibt, 
w ird  dor „wirtschaftliche** W irkungsgrad  bekanntlich 
auf 2 1 , 2 %  verschlcchtert, die B r e n n s t o f f k o s t e n  werden
jedoch um  32 % ,  d. i. von  0,74 auf 0,5 Pf. i. d. PSst, ver* 
mindert. I^s liiBt sich leicht weiter beweisen, daB bei 
einer Vcrschlcchterung des „wirtschaftlichen** Wirkungs- 
grades auf rd. 15 %  das Gichtgas-Turbincn-Aggrcgafc 
m it dem unm ittelbar angetriebenen Kom pressor noch 
immer wirtschaftlicher arbeitet ais dio vom  Yerfasser 
vorgcschlagenc Anordnung m it dcm hohen „wirtschaft- 
lichen** W irkungsgrad  von 20,1 % .  D e r Hinweis auf 
diesen W idersinn mogo ais Bcgriindung des Wuiischcs 
gentigen, daB derartige unsachgcmaBe und irrcfiihrcnde 
Bezeichnungen aus der L iteratur verschwinden mogen.

GroBo Hoffnungen setzt der Yerfasser auf den Ilum- 
phrey-Kom pressor. E s  wurde zu weit fiihren, im Rahmcn 
dieser Besprechung die Berechtigung dieser H o ffn u n ge n  

Ż U  priifen. Folgo r i  oh* i  g mftBto jedoch der Y e r f a s s e r ,
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mim er in der Hum pliroy-M asohine oine therm isch so 
yollkbmnicne .Maschine crblickt, dali sie dio Erzeugung 
ron 30 at D rucklu ft m it einoni Gesamtwirkiinusgradc 
von 40 %  in den Bercich der M oglichke it 1'Uckt, in  dcm 
Humphreysćhon Yorsclilage ciner Yerb indung der E x -  
plosionspumpe mit einer W asserturbino dic Lo su n g  des 
Gasturbineii-Pioblemes orblicken.

Zusammonfassend ist das Buch  dahin zu bcurtoilcn, 
dali die Arbeit des Yerfasscrs wcrtvoller gowesen wiiro, 
wenn sio sich auf eine riohtige Erliiufcęrung des Stodola- 
schcn Entropie-Diagram m os bosciirallkt hatto.

Professor Langer.

Ferner sind der Redaktion  folgendo W erko zugogangen:

B ernhard , L u d w ig ,  Professor der Staatswissensehaften 
aiulor Dniyersitat Berlin : D iepoliłische K u ltu r derDeuf- 
»chen. Festredo, gehftlten auf dem B ism arck -K om m crs 
zu Berlin am 29. M iirz 1913. Berlin : J. Sp ringe r 1913. 
(15 S.) 8 °. 0,50 J l .

•fc Auf den cinmUtigen W unsch  der B ism arek- 
Gemeinde, an dic sio gerichtet war, hat Professor 
Bernhard diese Rede im  D ru c k  erscheincn lassen. W io  
der Verfasser selbst sagt, hat cr in seiner Anspracho 
zu zeiebnen versucht, welche eigenartigen Konnen dic 
politiscbo K u lt u r  (oder U nku ltu r) im  „V o lke  der 
Dcnkcr11 angenommen hat; diese Aufgabc hat er in 
geistroicher m ul leicht yerstandlieher Fo rm  gelost. 
Man darf deshalb <ler von  echt vatcrlandischem  Em p- 
finden getragenen Rede wtinschen, daB sio nicht nur 
von den Ycrehrern dos groBcn Kanzle rs, sondern von 
jedcm Deutschen Uberhaupt gelesen werde. —  D e r 
Rcinertrag der Veroffpntlichung ist fiir Zwecke der 
Bism arćk-Ehrung bestim m t und  w ird dcm  Berliner 
B ism arck-AusschuBtiberw icsen werden. Hi 

Orlich, Dr. E., P ro f.: Ueber Strom - und Spannungs- 
wandler. M it  14 Abb. (Au s ,,Helios“ 1912, Nr. 19.) 
Lcipzig: Haehmeister &  T h a l 1912. (23 S.) 8 °. 0,80 A .  

Sammlung berg- und huttcńmdnnischcr Ahhandlnngcn. (Aus 
der „Berg- und  Hdttenm annischen R und schau1*.) 
Kattowitz: Gobr. Bohm . 8 °.

II. 109. S c h o m b u r g ,  W., Ingenieur: N eue ameri- 
kanieche Stahl- und Walzwcrksanlage. M it  1 Taf. 1912. 
(10 S.) 0,60 J l .

H. 110. S c h m id t ,  Dr. A lb . :  Radioaktives aus dcm 
Fichtelgebirge. 1912. (11 S.) 0,60 J l .

H. 111, S im m e r s b a c h ,  O s k a r ,  Professor an der 
Kgl. Technischen HochscHUlo in B reslau: Ueber dic

Yertccndang von Koksofengas im  M artinofcn,* M it 
1 Taf. 1912. (35 S.) 2 J l .

H. 112. K e r n ,  Dr., D ip lom -Bcrg ingcn ieur: Die recht- 
liclicn und wirtscluiftlichen Vcrluiltnisse im  Steinkohlen- 
gebiet von Hcraklea in  K leinaiien . 1912. (22 S.) 1,20 J l.

H . 113. D i lw o r t h ,  J. B . : Die Kohlenfelder der 
P hilipp inen . Uebers. u. erg. von  A r t h u r  G e rk e ,  
D iplom -Bcrgiiigenicur. 1912. (19 S.) 1 J l .

H. 114. R o c k t e n  w a ld  1, J . : Ausrichtung, Vorrichtung 
und Abbau nutzbarer Lagerstdttcn. 1912. (19 S.) 1,20 J l.

H . 115. D i a n c o u r t : TicjkiiUcicrjahrcn zum  Schaclit- 
abteu/en. 1912. (20 S.) 1,20 M .

I I.  110. W . F r i t z ,  D ip lom -Bcrg ingcn ieur: Gebirgs- 
druck au f dic Grubenzimmerung. 1912. (16 S.) 1 J l .

1L 117. M ic h a c l ,  Dr., Prof.: D ic neuen AufschlufS- 
bohrungen im  iccstgalizischen Steinkohlenrcvier. M it
1 Taf. 1912. (55 S.) 2 J l .

Schijjbau, Der deutsche, 1907— 1012. H rsg. von  G. L c h -  
m a n n - F o ls k o w s k i .  Berlin : B o li & P ickard t 1912. 
(291 S.) 4 0 (8  °). Gcb. 10

fi- Nach einem durch reichcs Zablenmatcrial er- 
liiutertcn Ueberblick der w i r t s c h a f t l i c h e n  Lage  des 
Schiffbaues in den Jahren von 1907 bis 1911 g ibt die 
Yorlicgendo Chron ik  ein allgomcincs B ild  der te c h -  
l i i s c h c n  Entw ick lung  der Schiffbau-Anlagen im gleichen 
Zeitraumc, gclit dann auf einzelne besonders bemerkena- 
werto Sehiffbauten unter vorzugsweiser BerUcksich- 
tigung der Motor-GroBsehiffahrt ein und bclaBt sieli 
weiter m it den z. T. reoht schwierigen ArbeitcrrerhUlt- 
nissen auf den deutschen Werften. D ieso eihleitenden 
Kap ite l schlieBcn m it kurzeń biograpbischen Notizen 
Uber den am 15. Okt. 1911 verstorbcncn Sehiffbau- 
dircktor der Schichau-W crke, K g l.  B au ra t  E d u a r d  
B o r g s t e d c ,  und don bald nach ihm  hcimgegangenen 
frUheren Schiffbaudirektor des Stettir.cr ,,Vulcan“ , 
K g l.  Geh. Bau ra t R. Z im m c rm a n n .  —  D en  H aup t- 
teil des Buches bilden m onographischo Schildcrungen 
der technischen En tw ick lung  der einzelnen deutschen 
Schiffbauwerften sowio eine Abhand lung iiber den 
D icselm otor ais Sehiffsmasehino in den Ausfuhrungen 
der M .A.N ., der Deutzcr Gasm otoren-Fabrik  und  dor 
Fa. Benz & Co. D a s  letzto K ap ite l hat dio Blech- 
bearbeitungsmaschincn der Fa. Th. Sehehl in H am b urg  

zum  Gegeństinde. —  D a s  W erk  ist m it zahlreichen, 
groBtenteils gu t gelungenon Abb ildungen versohen. r!*

Vgl. St. u. E. 1911, 7. Dez., S. 1993/2000; 21. Dez.,
S. 2094/2100.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.
FUr die Vereinsbibliothek sind eingegangen:

(Die Einsender sind durch •  bezeiclmet.)

Jnhres-Berieht 1912 [des] M unehener llandelsvercin[s]*.
(0. 0. 1913.) (27 S.) 4°.

Jnhresbericht, S., des Oberschlesischen M useum s* zu  Glei- 
v>itz, erstattet von Am tsgerichtsrat S c h i l l e r ,  Gleiwitz. 
(Aus„Oberschlesien“ , Jg. I I. )  Kattow itz  1913. (4 S.) 8 °. 

Jnhresbericht der Technischen Staatslchrdnstulten* in  Chem- 
nitz fiir die Zeit von Ostem 1912 bis Ostem 1913. Chemnitz
1913. (76 S.) 4°. 

htdnlog, Systemaiischer, der Bibliothek der k. k. Technischen  
Bochschóile* in Wien. Nachtrag 1 zu II.  10— 14 (Gruppo 
X I— X X I) .  W ien 1912. (Gotr. Pag.) 8 °.

Klosc, M . : Zw ei Sehfnswiirdigkeiten des Oberschlesisclien 
Museums* zu Gleiwitz. (Au s ,,Obersehlosion“ , Jg. 11.) 
Kattowitz 1913. (9 S.) 8 °.

Kohlen markt. Der, im  Jahre 1912. Berieht der F irm a 
E m a n u e l F r ie d l i in d e r  & C o .* (M it 5 Taf.) O. O. 
[1913]. (82 S.) 4°.

Ibport, A nnual, of the Chief oj file Bureau* oj Steam  E n * 
'jineering, N a v y  Department, to the Secretary oj the N a v y  
for Hk  jiscal i/rar 1912. W ash ington  1912. (7 S.) 8 °.

S c h e e l,  D r. K a r l :  Die Phijsikalisch-Technische Jieichs- 
anstalt* in  Charlottcnburg. (A n s  der , Akadom ischen 
Rundschau11.1. .Jg., II.  4.) L c ip zig  1913. (S. 220— 227.) S“.

S y r u p * .  D .: [D ie  soziale llyg icne  in ]  Kisenhutten, Walz- 
und Hatnmerwerke[n]. (Au s dem „ H and  wortei buch doi 
sozialcn Hygieno11, hrsg. von D r. mod A. G rotjahn und 
Prof. D r. J. Kaup.) Lcipzig 1912. (S. 227— 250 ) 4®. (8 °).

TekncHogfórcningen*, Svenska, 1S61— 1011. Historii;,
utgifvon med anledning af Fóreningens 50-Ars-Jubileum . 
Stockholm  1912. (275 S.) 8 “.

Wirtschaftsbericht, Frankfurter, fiir  das Jahr 1912, erstattet 
von  der H a n d o l s k a m m o r *  zu Frankfurt a. M. F ra n k 
furt a. M. 1913. ( V I I I ,  462 S.) 8 °.

Year Book and B ulletin [o f the] Am erican M useum * c f 
Safety . M arch  1913. New  Y o rk  1913 (29 S.) 8 °.

Aenderungen in  der Mitgliederliste.

Bartkolme, A ., Ingenieur, D u isburg , Prinzenstr. 39.
Bourg, Charles, Ingonicur, Jeumont, (Nord), Frankreich, 

R u o  do Maubeugo 158.
B rinkm ann, Theodor, HUttening., Betriobsing. der Westf. 

Stahlw., A bt. Martinwerlt, Bochum , Konigsalleo 38.
Diesfeld, F rań-, Ing., i. Fa. B au s  & Diesfeld i. M annheim , 

Heidelberg, Bh im cnthalstr. fi.
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Egoroff, P aul, Ing., Obcrvcnvalter der EisenhUtten dos Zeidler, P aul, Ingenieur, Haspo, Voerderstr.
Urals, Ekatorinburg, Russland. Zoebisch, E dm und, ®ipl.*gng., Oberlehrer a. d. Kgl.

Grah, F ritz, Sipl.-^itfl., Sundw ig  i. W . Maschincnbauschulo, Gran den z, Schiitzcnstr. I a.
H enning, Carl, Ing., D irek to r u. Gesellschafter der Ver- Zóllcr, Wolfgang, ®ipl.*3llfl., D irek to r des EisenhUttenw.

einigten Modollf. Berliu -Landsberg a. W ., G. m. b. H., MarienhUtte, A. G., vorm. Sehlittgen & Haese, łlall-
Charbttenbu rg  4, Droysenstr. 8 . m itz bei Sagan.

Ueydcn, Otto, Ingenieur, Duisburg-M eiderich, Stolze- N e u o  M it g l ie d e r .

straBo 10. Drc.rcs, Egon, Sipl.-fjUO., Hannover, Baumbachstr. 5.
i  ’ ń  , l  ? belI" lgCn‘0Ur' O ^ e U n g e n ^ L u se m b u ^ .  p  D irek to r des Eisenw. G. & J. Jaeger, G. m.
K om g, W ilhelm, Ingenieur der Deutsch-Luxem b. Bcrgw.- ^ ^  Elborfeld

u Htitten-A. G., Abt. D iffcrdingen, Luxem burg, ^  H erm an  Ingenieur, Boehura, Hattingcr
Marktstr. 30. stra(jo 3G

K rause E d u a rK  Ingen ieur der Maschmenf. Thyssen  &  Co., N  ^  Hoehofen-Betriebschef, Apler-
M iilheim  a. d. R uh r, Heissenerstr. 28. —  ° 1beck i. W .

K uper M  Betriebsdirektor der W alzw . u. P roku rist  S M i  „  ^  h i l  W ol/ M it in h . d. F a . Kaber &
des Lo th r Huttenvereins Aum etz-Fnedę, Kneuttingen- ]j0ck9> G . m . b. H „ DOsseklorf.

titto i. jot lr. Spier, A rthur, D ire k to r  der Deutsehen Oelfeuerungsw,,
L in  dem am i, E rnst, D irek to r d l  a U u t e r t  & G . m . b . H „  F ra n k fu rt  a. M ., Neuo Mainzćrstr. 54.

Lindem ann, G. m. b. H., H alle  a. d. S „  Lafontam e- Thomas< Friedhelm, In h .  d. Fa. Friedhelm  Thomas,

straBe —  ,, .. M U lhe im -Ruhr-Styrum , Kaiser-W illielm str. 7.
J/ars, Oeorg Stah lw erksle ile rde r M eta Iw . u. CarZ> D ire k to r der Deutsehen Keramitw., A. G„

M un it ion sŁ  M anfred AYeiss, Csepel bet Budapest ^  a d R u h  Alfrc(lstr. 20ó.

?, .C 1, 7  ’ r ro k u n s t  dc3  Stahlw.-Verbandes, A. C.„ Ludw{g< oberingenieur d. Fa. Adolf Bleichert

„ i i * -  . i i t- & Co-. Saarbrucken 3, Kon ig in -Lu isenstr. 40.
■MMe, Cu,•, GMBereims.. Laborator.um syorstam l d Fa. w  f{cinrich> j  In h . d . F a . „ einr;ch Werth> D o ,t-

Brttdcr Seh.el, Maschmenf. u. Eiseng., Brassó, (K ro n - m und Sonncnstrfc 80.
s t a # )  t SiebenbOrgen, U ngam , lom oschgasso  2 a w  S ip l. - ^ g . ,  ICgl. Huttenwerk, Wasser-

Jiahe, Gustav <X>ipI,SUfl., GieBcreichef der Deyentcr a]f w urttem berg.
Eiseng. u. Maschmenf. vorm. N e ring  J3ogeI & Co., ” °
Devcnter, Holland, P ikeursbaan 4. V e r s t o r b e n  :

Schomburg, II'., Ingenieur, Dortm und, H iltropwall. Picper, H erm ann, Bcrgassessor, Generaldirektor, Bochum.
Słeinecke, I I ., Generaldirektor a. D., Fabrikbesitzcr, 18. 4. 1913.

Heppenheim  (BergstraBc). Słdhler, K ., Fabrikbesitzor, Niederjeutz. 12. 3. 1913.

Hauptversammlung des V ereins  deutseher Eisenhiittenleute
am Sonntag, den 4. M a i 1913, mittags 121U Uhr, 

in der Stadtischen T on h a lle  zu D usse ldorf.

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschaftlicho Mitteilungen.
2. Abreohnung fur das .labr 1912. Entla stung der Kassenfiihrung.
3. Verleihung der Carl-Lucg-Donkm iinze.
4. Besprechung der in  der letzten H auptyersam m lung von D irektor K u rt  Sorge und D irekto r D r. teehn. Alois 

W eiskopf gelialtenen Yortrage iiber Anreichern, Erikettkren  und Agglomerieren von Ehenerzen und Gichtstaub. 
D io  Besprechung w ird oingeleitet von  Geh. Regierungsrat Professor Mathesius, Cbarlottenburg, mit einem 
Bericht: Untersuchungen Uber die Vorgange beim HochofenprozeB.

(llerron, die sioh an der E r o r t e r u n g  iiber diesen P u n k td o r  Tagesordnung beteiligen wollen, wordon hpflichst 
gebeten, ihren Nam en, sofern dies n icht bereits geschehen ist, m oglichst bald der Gcschaftsfuhrung des Vcreina 
doutscher Eisonhuttonloute, Dusse ldorf 74, Breitestr. 27 mitzuteilon.)

5. Z u r  Frage der Arbeitsverh iltnlsss in  der GroBsIsenindustrie. Beriohtcrstatter D irek to r D r. Woltmann, 
Oberhausen, und  Kom m orzienrat W . Brtlgmann, Dortm und.

D a s  gemelnschaftliche Mittagessen (4 J i  fQr das trockene Gedeck) findet um  3 ‘/t tjhr statt.

Am  Tage vor der IIauptversam m lung, am  S a m s t a g ,  d o n  3. M a i  1913, a b o n d s  7 U h r ,  findet die

19. Versammlung deutseher Giefóereifachleute
in der Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf (im  Oberlichtsaalo) statt, zu weicher dio M itglieder des Vere ins 
d e u t s e h e r  E i s e n h U t t e n le u t e  und  des V e r e in s  d e u t s c h o r  E is o n g io B e r o ie n  freundliehst oingoladen Bind.

T a g e s o r d n u n g :

1. Ueber eine bemerkenswerte Kupolofenexplosion. B o rie h t von  Oberingenieur R ichard Fichtner, D uisburg-W anhcim .
2. E in  neues W ertberechnungsverfahren fiir GieBereierzeugnisse. Bericht von  Z ivilingen iour Carl Reln, Hannorer-

L ist. .
3. Kupolofenanlage m it kippbaren Vorherden. Bericht von  Obcringenieur Edm und Neufang, M iilho im  a. Rhein.
4. Bunsenbrenner fiir Gasbeheizung von GieBpfannen. Bericht von Chcfchcm iker D r. Otto Johannsen, Brebacu 

a. d. Saar.
5. Ueber Betriebsergebnlsse m it Dauerformen. Bericht von  GioBerei-Ingonieur H ans Rolle, Eborswalde.
6 . Verwendung und neuere Anordnung der Zweischlenenhangebahn. Bericht von  Dozent ® r.'3ng. Engelbert Leber,

Breslau.
7. Neueres aus der Elektro-Roheisenerzeugung Skandinaviens. Bericht yon  Albert Belelsteln, Char-

lottonburg.

Naoh  der Yersam m lung gemiltliches Zusammensein in den oboren Raum en der Tonhalle.


