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U eber eine bem erkenswerte K upolofen-Explosion.
Yon Oberingenieur R ic h a rd  F ic h tn e r ; in  Duisburg-Wanheim.

I | i e  Kupolofen-Explosion, die meinern Berieht zu- 
grunde liegt, fand zu Anfang des Jahres 1912 

in einem bólimischen Eisenwerk sta tt. In Abb. 2 
ist die raumliche Anordnung der Sclunelzanlage 
dargestellt. Zwei Kupolofen, Nr. 1 und 2, sind 
an ein Enke-Gcbliisc Nr. 8 angeschlossen. Zwei 
in die Windleitung eingebaute Drosselklappcn er- 
moglichen es, daB der Gcblascwind dem einen 
Ofen zugefuhrt, wahrend der andero Ofen auBer 
Betrieb gesetzt werden kann. Dic Explosion 
ereignetc sich am Ofen II, der in der Abb. 1 in 
seinen Einzelheiten wiedergegoben ist. Der Ofen be- 
sitzt eine liohto Weite von 800 mm und eine normale 
Schmelzleistung von 4 1 i. d. st. Der Diisenanordnung 
nach haben wir es mit einem Kupolofen von Greiner & 
Erpf zu tun, bestehend aus einer unteren Diisenrcihe 
mit vier kreisrunden Diisen von 170 mm <$) und vier 
senkrechtcn Dusenreihcn. Wie das von der Explosion 
betroffene Werk angibt, waren die oberen Diisen- 
offnungen dieser senkrechten Dusenreihen zuge- 
m auert, so daB nur m it dem unteren, wagercchten 
Dusenring gearbeitet wurde. Bietet der Ofen im 
allgemeinen niehts Besonderes, so ist doch die Wind- 
zufiihrung selbst beachtenswert. Aus Abb. 1 und 2 
zusammen ist ersichtlich, daB das Geblase dio ver- 
dichtete Luft zunachst in eine 400 111111 weite, unter 
Flur liegende Leitung ausblast. Von einem Kreuz- 
stiick wird diese Leitung nach dem Ofen I  und II  
abgezweigt. Jede Abzweiguug miindet erst wieder 
in cin Windverteilungsstuck. Vor demselben ist 
dio Drosselklappc angeordnet, wahrend hinter dem 
Verteilungsstuck zwei wagerecht liegende Rohre 
austreten, die dann senkrecht aufsteigen und in 
den Windring des Kupolofens mttnden. Auf diese 
Anordnung der Windleitung werde ich an einer 
spateren Stelle des Berichtes nochmals zurttek- 
kommen. Der Kupolofen, der bereits eine achtzehn- 
jilhrige Dienstzeit hinter sich hatte , war frisch aus- 
gemauert worden und befand sich am Tage der Ex- 
plosion bereits wieder drei Tage im Betrieb, ohne 
daB irgendwelche Storungen beobachtet wurden. 
Die Windpressung betrug kurz vor der Explosion

* Berieht, e rs ta tte t auf der 19. Versammlung d e u t
scher GieBereifachleute am  3. Mai 1913 in  Dusseldorf.

X X V I.,,

550 mm WS. 21 t  fliissiges Eisen hatte  der Ofen 
bereits geliefert, und im Augenblick der Explosion 
betrug der Inhalt des Ofens noch etwa 3 t  unge- 
schmolzenes und 500 kg gesclnnolzenes Eisen.

Die Explosion selbst war von auBerordentlicher 
Ileftigkeit. Der Ofen wurde, wie in Abb. 1 ange- 
deutet, an der Nietstelle vollkommen aufgerissen. 
Das Geblase ging ganzlich in Trummer, nur dio 
Windleitung blieb unbeschildigt. Das feuerfesto 
Ausmauerungsmaterial des Ofens wurde nach allen 
Seiten m it soleher Gewalt geschleudert, daB noch in 
oiner Entfernung von 10 111 ein GieBer von einem 
herausgeworfenen Stein am Arm bedeutend verletzt 
wurde. I 111 ganzen crlitten vier Mann mehr oder 
minder schwere Ver\vutidungen.

Auf die berechtigtc Frage: „Gingen dieser heftigen 
Explosion nicht irgendwelche Anzcichen am Ofen 
oder dem Gcbliise voraus?“ ist dcm Berieht des 
Werkes noch folgendo Antwort zu entnehmen: 
Irgendwelche besondorc Anzeiclien der Explosion 
sind vorhor nicht bemerkt worden. E in Festsetzen 
oder Hangenbleibcn der Beschickung fand nach Aus- 
sage des Gichters nicht sta tt, doch ist diesem auf- 
gefallcn, daB dio blauliclien Flammon viel geringer 
aus der Beschickung emporziiiigelten, ais dies sonst 
der Fali war. „Das Geblase wurdo drei Stunden vor 
dor Explosion in Betrieb gesetzt und iiberhaupt nicht 
mehr abgestellt. Dasselbe blieb jedoch 1 min vor der 
Katastrophe einige Sekunden von selbst stchen, wobei 
der Riemen, der dasselbe nicht bewaltigen koimte, 
auf der Riemenscheibe gerutscht ist.“ So lautet der 
wijrtliche Berieht das Gebliiso betreffend.

Ais besondere Feststellung nach der Explosion 
mag noch erwahnt werden, daB Beschickungsmassen 
aus der Gichtoffnung nicht herausgeschleudert 
wurden, daB ferner die Abspcrrklappe in der Wind
leitung vor dem Ofen offen war und sich nicht von 
selbst schlieBen konnte und Wasser an der Gicht 
nie zur Anwendung kam.

Damit habe ich eine kurze Scliilderung der Ex- 
plosion selbst gegeben. Bevor ich auf die moglichen 
Ursachen derselben besonders eingehe, wollen wir die 
Erscheinung einer Kupolofen-Explosion im allge
meinen etwas naher betrachten. Legt man sich zu-
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Abbildung 2. Lageplan der beideu Kupolofen.
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Abbildung 1. 

Explosionsschaden an einom 
Kupolofen.

schon seine Explosion raitgemacht und ais Folgę 
derselben m itunter die EinbuBe seines Schnurrbartes 
zu beklagen gehabt. Ich meine hier' die Explosionen 
der Gichtgase, welche sich m it einem heftigen Schlag 
oder Knall unter Herausschlagen einer machtigen 
Flamme aus der Gicht auBern.

Welche TJmstande konnen nun eine Explosion her- 
Yorrufen? EineKupolofcn-Esplosion ist zunachst aus 
rein auBeren Ursaclien denkbar, derart, daB mit der

landes ereignete, und welche in einwandfreier Weise 
auf die Explosion einer m it dem Schrott aufgegebe- 
nen, jedoch nicht krepierten Granate zuriickzufuhren 
war. Die Granate explodierte bereits in ziemlicher 
Nahe der Gicht, aus der die Masseln herausgeschleu- 
dert wurden. Einen nennenswerten Schaden richtete 
die Explosion jedoch nicht an. Meiner Firm a sind 
wiederholt alte Granaten, deren Ladungen entfernt 
waren, zum Einschmelzen angeboten worden. Wegen 
der groBen Gefahrlichkeit h a t m an es aber immer 
vorgezogen, auf das sonst sehr gute Altmaterial zu 
verzichten.

Aber abgesehen von einer solehen, wie schon 
gesagt, rein auBerlichen Ursache, kann eine Kupol- 
ofen-E.xplosion auch durch wesentliche Betriebs- 
vorgange im Kupolofen verursacht werden. Bei der 
Yerbrennung des Kokses im Kupolofen, unter Zu- 
fiihrung der Gebliiseluft, entstehen Kohlensaure und 
Kohlenoxyd. Angestrebt wird ja  immer eine voll- 
kommene Yerbrennung, d. h. nur die Bildung von 
Kohlensaure. Mag nun die Verbrennung in einem 
Kupolofen noch so gut sein, vollkommen wird sie 
doch nie erreicht, sondern es werden neben der Kohlen
saure immer noch Kohlenoxydgase vorhanden sein.

Aufgabe des Altmaterials oder Schrottes in den Ofen 
eine alte Granate, ein Sprengkorper oder ein sonstiger 
GeschoBkorper gelangt, der noch m it Sprengstoffen 
gefiillt ist. Die Entzundung derselben im Ofen kann 
naturlich eine starkę Explosionserscheinung liervor- 
rufen. DaB soicne Granatenreste gelegentlich im 
AltguB vorkommen konnen , ist durchaus wahr
scheinlich. E rst am 2. Miirz 1913 wird nach dem 
„Duisburger Generalanzeiger“ wie folgt berichtet: 

„Ais der Eisenluindler Muller in Luckenwalde 
auf dem Ilofe Eisen sortierte, fand er eine Granate, 
die er, in der Meinung, daB sie entladen sei, zu anderem 
alten Eisen warf. Hierdurch erfolgte eine Explosion. 
Altiller wurde so schwer verletzt, daB er bald nach 
seiner Einliefcrung in die Konigliche Klinik unter 
entsetzlichen Schmerzen starb .“

Hier ist die Granate glticklioherweise schon vor- 
her losgegangen, bevor sie in irgend einem Schmelz- 
ofen Unheil anrichten konnte. Ferner ist m ir der 
Fali einer Ivupolofen-Explosion bekannt, welche sich 
vor etwa zehn Jahren in einer GieBerei des Rhein-

naclist die Frage vor: „Sind Kupolofen-Explosionen 
eine hilufige oder eine seltcne Erscheinung?11, so 
kann diese Frage unbedingt dahin beantwortet 
werden, daB eine Kupolofen-Explosion eigentlich 
keine seltene Erscheinung ist; nur m it der ver- 
heerenden Wirkung, wie sie sich in der dem Bericht 
zugrunde liegenden Explosion ereignete, tr i t t  sie 
jedenfalls seiten auf. Jeder Ofensetzer h a t wohl

I./ti/flo/ofen
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AuBer diesen beiden gasformigen Korpern enthalten 
die Gichtgase den von der Geblaseluft stammenden 
Stickstoff und manclunal noch etwas freicn Sauer
stoff. W ahrend nun Kohlensaure und Stickstoff 
nicht brennbar und dalier nicht fiihig sind, explo- 
sible Gasgemische zu bilden, besitzt das Kohlen- 
oxyd diese Eigenscliaft in hohem MaBe. Eine Ex- 
plosion brennbarer Gase kann aber nur bei Yor- 
handensein von Luft eintreten, die zur Yerbrennung 
der Gase notwendig ist. Nicht bei jeder beliebigen 
Mischung von brennbarem Gas mit Luft erfolgt 
eine Explos:on, sondern nur bei ganz bestimmten 
Mischungsverhaltnissen. Den Bereich eben dieser 
Mischungsverhaltnisse, bei denen eine Explosion 
iiberhaupt entstehen kann, nennt man den Ex- 
plosionsbereich des betreffenden Gases. Man kenn- 
zeichnet die Mischungsverhaltnisse durch den Pro- 
zentgehalt von Gas in der Mischung und bezeichnet 
ais untere Explosionsgrenze den geringsten nnd ais 
obere Explosionsgrenze den hochsten Gasgehalt, bei 
dem noch eine Explosion eintreten kann. Nach der 
„H iitte11 liegt nun der Explosionsbereich 
des brennbaren Gases fiir Gas-Luft-Mi- 
schung

Zahlentafol 1. 
E x p lo s io n s b e r e ie h  y e r s e h ie d c n e r  G aso.

Art dea c; ases

Gehalt der explodior- 
baren Hlschung aa 

brennbarem Gac
Der Iixplo- 
sionsbereich 

der mdg- 
llchen 

Oas-Luft- 
Miachungen 

erstreckt 
sich Uber 

%

untere
Ksplo-
aioiLs-
grenze

%

obero
Kxplo-
aio n s-
grenzc

%

K ohlenoxyd  . . . . 16,4 bis 75,1 58 ,4
W asserstoff . . . . 9,4 , 06,5 57 ,0
W a s s e r g a s ................... 12,3 . 66 ,9 54,3
Azotylen ................... 3,2 . 52 ,4 49,0
L eueh tgas ................... 7,8 , 19,2 11,2
A e t h y l e n ................... 4 ,0 . 14,7 10,5
A l k o h o l ........................ 3 ,9 , 13,7 9,7
M e t h a n ........................ 6,0 , 12,9 6,7
A e t h o r ........................ 2,6 , 7 ,9 5,0
B e n z o l ........................ 2,6 . 6,7 3,9
P e n t a n ........................ 2,3 . 5 ,0 2,5
B e n z i n ........................ 2,3 , 5 ,0 2,5

reichen sind. Dazu kommt allerdings, daB bei weiten 
GefaBen, bei hoherem Druck und hoherer Tem peratur,

% Gas 
700

zw isch en  
d e r  u n te r e n  d e r  o b e ren  
13xplosions- E s p lo s lo n s -  
g re n z e  v o n  g ren z e  T on

. 16 ,4%  und 75,1 %

. 9 ,4 %  „ 66 ,5 %

. 12 ,3%  „ 66 ,9 %
3 ,2 %  „ 5 2 ,4 %
7,8 %  „ 19,2 %

tiber 58,4 %
,. 57,0 %
„ 54,3 %
„ 49,0 %

11,2 %
der Zahlen-

K ohlenosyd .
Wasserstoff 
W assergas . .
Azetylen . .
Leuehtgas . .

Somit erstreckt sich der ganze Explo- 
sionsbereich der moglichen Gas-Luft-Mi- 
schungen fiii 

K ohlenosyd .
W a s s e r s to f f ..................
W asse rg as.......................
A z e t y l e n .......................
Leuehtgas .......................
Sie finden diese Zahlen in 

tafel 1 nach der „H iitte" zusammengestellt 
und in Schaubild 1 eingetragen. In Schau
bild '2 ist die Ausdehnung des Explosions- 
bereiches des Kohlenoxyds zu 100 %  ange
nommen und die Ausdehnung der Explo- 
sionsbereiche der ubrigen Gase hierzu in 
ein Veihaltnis gesetzt.

Man erkennt daraus, daB einerseits das 
Kohlenoxyd von allen bekannten Gasen 
den groBten Explosionsbereich hat, ander
seits aber die untere Explosionsgrenzc am 
hochsten von allen liegt, also eine Kohlen- 
oxyd-Explosion erst bei einer crheblichen 
Jlenge von Kohlenoxyd moglich ist. Der 20 
groBe Explosionsbereich des Kohlenoxyds 
spielt beim Kupolofen keine Rolle, da bei 
der Verbrennung des Kohlenstoffs selbst im 
Gaserzeuger zu Kohlenoxyd im giinstigsten 
Falle nur etwa 33%  Kohlenoxyd zu er-

* Nach Taschenbuch der H u tte , 1911,
B and I, S. 493.

Schaubild 1. Explosionsgrenzen yon Gas-Luft-Gem isehen.ł

%  ffoj 
700
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Schaubild 2. Ausdehnung des Exploaionsbereichs yersehiedener 
Gase fUr Gas-Luft-Gemische yerglichen m it der des Kohlenoxyds.
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Bedingungen, die bei Kupolofen wohl immer Yor
handen sind, der Explosionsbereich sich noch erwei- 
te rt, da bei diesen Bedingungen die untere Explo- 
sionsgrenze bedeutend herabgedriickt wird.

In  unserem Kupolofen liegt deshalb immer ein 
heimtuclcisoher Geselle, Verderben bereitend, auf 
der Laucr. Zum Gliick jedoch meist gefesselt, sogar 
stark gefesselt; denn die Zufiihrung der Gcbliiseluft 
geschieht in so ausgiebigen Mengen, daB neben der 
in reichliclicm MaBe vorhandencn, die Explosion 
unterdruckenden Kohlensaure das Kohlenoxyd so 
yerdiinnt yorhanden ist, daB eine Explosion im nor- 
malen Betrieb ausgeschlossen ist. Erfolgt dagegen 
die Yerbrennung des Kohlenstoffes mwollkommen, so 
findet reichlichc Kohlenoxydbildung sta tt, so daB bei 
H inzutreten von Luft ein explosibles Gasgemisch 
sich bilden und zur Explosion gelangen kann. W ann 
haben wir es nun beim Kupolofenbetrieb m it einer 
unYollkommcnen Yerbrennung zu tu n ?  Einer alten 
Regel nach ist der Wind am Kupolofen erst dann an- 
zustcllen, wenn der Ofen gut durchgegliiht ist. Diese 
Zeit des Anbrennens und Durchgluhens dauert 
immer einige Stunden. Unm ittelbar nacli dem An- 
blasen nimmt nach den Untersuchungen von $r.=8n9- 
I lu se r*  dio Yerbrennung im Kupolofen einen Yerlauf 
wie im Gaserzeuger; sie ist unvollkommen, der Kohlen- 
sauregehalt wird immer geringer, der Kohlenoxyd- 
gehalt steigt immer mehr. E rst nach lilngerer Zeit, 
etwa y2 bis 1 st, andern sich sehr rasch die Ycrhalt- 
nisse, der Kohlenoxydgehalt sinkt, und der Kohlen- 
siiuregehalt steigt zu normalen Verhaltnissen an, so 
daB an der Gicht die Zusammensetzung der Gase etwa 
14,5% COo und 9 ,3%  CO betriigt, wahrend die 
Gase zurzeit der hochsten Kohlcnoxydgasmenge 
18,3 %  CO bei nur 3,4 %  C02 enthaltcn. Beim und 
nach dem Anblasen ist der Ofen, namentlich bei 
groBen Abmessungcn, in den hóhorlicgenden Zonen, 
noch zu kalt, die Flamme wird an diesen kalten 
Schichten ausgeblasen, die Gase verbrennen nicht 
mehr, und die Gicht und die Funkenkammer, sofern 
eine solche yorhanden ist, fiillen sich m it schwer ab- 
ziehbaren blaulichen Gaswolken. Unterdessen steigt 
die Temperatur in der obersten Zone, der Kohlen- 
oxydgehalt wird in der Zusammensetzung der Gase 
immer groBer, die Ausbildung eines explosiblen Gas- 
gemisches bei H inzutreten von Luft ist leicht 
moglich, da geniigend Ivohlenoxyd yorhanden. Die 
Flamme aus der Sehmelz- und den dariiber- 
liegenden Zonen oder emporgesclileuderte Funken 
ziingeln in das explosible Gasgemenge hincin, und 
m it groBem£ Knall verbrennt explosionsartig das 
Gasgemisch. Diese Explosion kann leicht verhin- 
dert werden, wenn die schweren, blauen Gas
wolken, die nach dem Anlassen des Gebliises aus 
der Gicht, ohne Flainmenbildung zu zeigen, her- 
vorqualmen, yorher m it einem brennenden Werg- 
oder Putzwollballen angeziindet werden. Die Gase 
brennen sofort, und eine Explosion tr i t t  nicht mehr 
ein. Aus der Tatsache, daB diese Gase brennen,

* St, u. E. 1913, 30. Jan ., S. 181.

sobald sie angeziindet werden, muB geschlossen 
werden, daB dic Tem peratur in den oberen Schichten 
des Ofens zur regelrechten Verbrennung und E nt- 
ziindung der Gase im Anfange noch zu gering ist. 
Nicht immer erscheint dic Gichtflamme m it einer 
Explosion, sic tr i t t  meist kurzo Zeit nach dem An
blasen ruliig aus der Gicht hervor. Eine Explosion 
kann nur bei hoher Anreicherung des Kohlenoxyd- 
gases eintreten, wenn der Ofen nicht geniigend vor- 
gewiirmt wurde, die ganze Beschickung zu k a lt ist, die 
Flamme erst nach lilngerer Zeit bis in die obersten 
Zonen aufsteigt und unterdessen die Kohlenoxyd- 
bildung sich ihrem Hochstwert nahert.

Ereignet sich eine solche Explosion kurze Zeit 
nach der Inbetricbsetzung des Ofens, so kann sie 
aber auch erfolgen, nachdem der Ofen schon lan- 
gere Zeit gearbeitet hat. W ahrend des Betriebes 
kommt es namlich vor, daB der SchmelzprozeB 
im Ofen, um diesen abzuschlacken, oder weil 
das im Herd angesammelte Eisen nicht augen- 
blicklich yergossen werden kann, oder aus einem 
sonstigen Grunde yoriibergehend unterbrochen wird, 
indem das Geblitse abgestellt wird. Der Brennstoff, 
der Koks, gliiht weiter. Da die Luftzufuhr fehlt, so 
wird die im Ofen vorhandene Kohlensaure sehr 
rasch zu Kohlenoxyd reduziert, der ganze Ofen 
fiillt sich m it Kohlenoxydgas. Dasselbe dringt sogar, 
wenn der Windleitungsschieber vor dem Ofen nicht 
abgestellt wurde, bei langerem Stillstand in die 
Windleitung ein. Wird nun der Wind wieder ange
stellt, so sttirzt die Luft sehr schnell von allen Seiten 
zu, es findet ein Mischen des Kohlenoxydgases mit 
der Luft sta tt, in den unteren Schichten yerbrennt 
das Kohlcnoxyd zu Kohlensaure, die Flamme 
schliigt aus diesen Zonen in die oberen, aber schon 
mit Luft gemischten Kohlenoxydgasschichten liin- 
ein, die an der durch den Stillstand des Ofens ab- 
gekiihlten Beschickung nicht zur Entziindung kamen, 
und bei den reichlich noch yorhandenen Kohlen- 
oxydgasmengen setzt die Explosion ein, welche sich 
meistens unter Knall und Ilerausschlagen einer miich- 
tigen Flamme an der Gicht iiuBert. Dies ist der ge- 
wohnliche Yorgang bei einer Kupolofen-Explosion. 
Veranlassung zu einer solchen konnen unter Umstan- 
den auch stark verhangte Diisen geben, da diese dem 
Wind nur in beschriinktem MaBe den Z utritt ge- 
statten. Die Verbrennung geht dann m it reichlicher 
Kohlenoxydbildung vor sich. Durch die wieder ge- 
reinigten und offenen Diisen strom t die Luft rasch 
hinzu; dic Moglichkeit der Bildung eines Explosions- 
gemisches und damit auch die einer Explosion ist 
yorhanden. Das Hiingenbleiben der Gicht, die Aus
bildung von Briicken und Hohlraumen in der Be
schickung, in denen sich ICohlenoxyd anzusammeln 
yermag, kann ebenfalls eine Explosion zur Folgę 
haben. In allen Fallen aber, wenn m an yon in 
die Gicht eingefiihrten Sprengkorpern absieht, sind 
alle Kupolofen-Explosionen auf eine Kohlenoxydgas- 
Explosion zuruckzufiihreu.

Auch in dem meinem Bericht zugrunde liegenden 
Fali einer Kupolofen-Explosion m it dem bedauerlichen
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Ausgang haben wir es m it einer Kohlenoxydgas- 
Explosion zu tun. In  den Angaben des Werkes wird 
ja  gesagt, daB das Geblase etwa eine Minuto vor der 
Explosion auf einige Sckunden stillstand, indem der 
Riemen auf der Antriebsscheibe gerutscht ist. Diesen 
kurzeń Zeitangaben von einer Minutę und einigen 
Sekunden sind wohl berechtigte Zweifel entgegen- 
zusetzen. Solche Zeitangaben seitens der von U n- 
f a l le n  Betroffenen besitzen meistens nur einen rela- 
tiven W ert; und in unsercm Fali will der Berieht des 
Werkes eben andeuten, daB das Geblase nur yerhalt- 
nismaBig kurze Zeit stillgestanden hat. Aber die 
Tatsache des voriiberge]ienden Stillstandes durch 
den Ricmenrutsch am Geblase bietet ja  nach dem 
friiher Gesagten schon die Erklarung fiir die Explo- 
sion. Der Riemen rutscht, aus welchem Grunde, ist 
zunachst gleiehgiiltig, das Geblase setzt ruckweise 
aus, die Yerbrennung hort auf, Kohlensaure wird 
reduziert, Kohlenoxydgas bildet sich, in kurzer 
Zeit ist der Ofen m it Kohlcnoxydgas gefiillt, das 
Geblase setzt wieder ein, die Luft strom t rascli 
hinzu, und die Explosion tr i t t  ein. Wenn der Rie
men rutscht, so zieht cr in ganz kurzeń Zwischen- 
raumen an und liiBt wieder aus. Dieses Spiel kann 
sich mchrmals wicderholt haben, erst bei einem 
etwas langerein Intcrvall tra t die Katastrophe ein. 
Das zeitweise Rutschcn und Wiederanzichen des 
Riemens bedingt nun noch andererseits, daB stoB- 
weise nur eine bestimmte Luftmenge in den Ofen 
eingefiihrt wird. Gemische brennbarer Gase nur m it 
der genau zur vollkommenen Vcrbrennung erforder- 
lichen Luftmenge zeigen aber bei der Explosion die 
heftigste Wirkung. Derartige Gemische werden ais 
Luftknallgase bczeichnct, Der verheerenden Wirkung 
der Explosioninunserem  Falle nach zu urteilen, ist es 
nicht unwahrscheinlich, daB wir es nicht m it einer 
einfachen Kohlenoxydgas-Explosion, sondern vielmehr 
m it einer Luftknallgas-Explosion zu tun  haben. Zer- 
stort wurde, wie bereits gesagt, der Kupolofen und 
das Geblase, dic Windleitung dagegen blieb unver- 
sehrt; die Drosselklappe in der Windleitung war 
offen. Die bei der Explosion entstchende Druckwellc 
setzte sioh durch dic Windleitung bis zum Geblase 
fort, die in Umdrchung befindlichen Fliigel ver- 
mochten dem Ruckstau der Luft nicht standzulialten, 
und so ging das Geblase in Triimmer. Infolge seiner 
ovalen Gehauseform war das Geblase iiberhaupt schon 
weniger widerstandsfahig gegeniiber der runden W ind
leitung. Dahcrkam es, daB dic letztere ganz blieb, nacli- 
dem durch die Zertriimmerung des Geblases sich die 
vorhandene Druckstauung verlor. Es ist ja  eine liiiu- 
fige Erscheinung bei Explosionen, daB Teile, die weit 
vom cigcntlichcu Explosionsherd entfernt liegen, 
eben weil sie die schwiichsten Elemente sind, m it 
zerstort werden.

Merkwurdig an der Explosionserscheinung ist 
es, daB an der Gicht keine Bcschickungsmassen 
herausgeworfen wurden. Dies liiBt vermuten, daB 
der Ofen, ein altcr Veteran m it 18 Kriegsjahren, 
wohl nicht mehr sehr fest und kriegstauglich war.

E r riB an einer N ietnaht auf. Nicht unmoglich ist 
cs, daB schon von friiher verschiedene Nieten ab- 
geschert waren, und daB der Ofen stark abgerostet, 
also wenig widerstandsfahig mehr war. Die Last der 
Beschickung, yiclleicht ha t sich auch eine Briicke aus- 
gebildet, bot eben dem Explosionsdruck mehr Wider
stand entgegen ais die Nictreihe des Ofenmantels. 
Damit diirfte die Explosionswirkung selbst erkliirt 
sein. DaB der Gichter vor der Explosion wahrnahm, 
daB die Gichtflammen geringer bei der Gicht heraus- 
leckten, ist wohl eine Folgeerscheinung des nur 
untcrbrochen arbeitenden Geblases. Die lebhafte 
Yerbrennung setzte eben zeitweise aus.

Es bleibt nur noch die Frage iibrig, warum der 
Antriebsriemen am Geblase rutschte. Die Ursache 
kann in einem groBeren Widerstand, den das Ge
blase im Ofen fand, sie kann aber auch am Geblase 
selbst liegen. Wird der W iderstand im Ofen groBer, 
etwa dadurch, daB die Diison sich zusetzen, oder 
daB sich durch Hangen des Ofens eine Briicke aus- 
bildet, so wurden auch in diesem Falle die Gicht
flammen weniger stark aus der Gicht empordringen. 
Anderseits miiBte aber der Druck in der Windleitung 
steigen, was m it dem Berieht selbst im Widcrspruch 
steht, nachdem eine Druckzunahmc nicht beobach
te t wurde. Aber ebensowenig, wie das sicher ein- 
getretene Fallen des Druckes bei dem zeitwcisen 
Stillstand des Geblases nicht beobachtet wurde, 
ebenso leicht konnte eine etwaige Drucksteigerung 
iibersehen werden. D a der Gichter aber bestimmt 
ein Festsitzen der Gicht nicht wahrgenommen haben 
will, so ist die Annahme wahrscheinlicher, daB das 
Geblase nicht in Ordnung war. Vielleicht ist ein 
Lagcr etwas warm gegangen, oder die Kolben 
sind an einer bestimmton Stelle der Gebliisewand 
angelaufen.

Damit glaube ich die Erkllirungsmoglichkeiten 
des Explosionsunfalles geniigend erschopft zu haben, 
und ich mochto nur noch kurz darlegen, was wir im 
praktischen Kupolofenbetricb beobachten miissen, 
mn Explosionen moglichst zu vcrmeiden. Vor der 
Inbetricbnahme des Ofens sorge man, daB derselbe 
gut durchgegliiht ist. Bei Oefen m it groBem Durch- 
messer dauert dies natiirlich liinger ais bei kleinen 
Oefen. RcgelniaBiges und gleichmśiBiges Beschicken 
unter Yenncidung der Aufgabe von sperrigen Stiicken 
yerhindert das Hangenbleiben und die Briickenbil- 
dung. Die Diisen sind stets sauber zu halten. Dies 
sind ja  allgemein iiblicho Regeln, die bei einem ordent- 
lich gefiihrten Selunelzofenbetrieb wohl ohne wei
teres beobachtet werden. Um die Explosionen in
folge zeitweiser Stillstande beim Schmelzen zu ver- 
meiden, geben schon die UnialiverhUtungsvorsehrif- 
ten der Rheinisch-Westfalisehen Hiitten- und Walz- 
werks-Berufsgenossenschaft eine VerhaItungsmaB- 
regel an. Dort lieiBt es in Abschnitt X I, „Yorschriften 
fiir EisengieBerei- und Tiegelschmelzbetricbe11 unter 
§ 121: „Beim Betrieb der Kupolofen ist zur Ver- 
meidung von Explosionen beim Abstellen des Windes 
die Einrichtung zu treffen, daB eine oder mehrere
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Dttsen m it der atmospharischen Luft verbunden 
werden konnen.*1

Diese Yorschrift wird beim Abstellen des Windes 
nicht immer bcfolgt, und das AuBerachtlassen dieser 
Yorschrift ha t leicht eine Explosion zur Folgę. Werden 
namlich beim Abstellen des Windes die Diisen ge- 
offnet, so tr itt  durch diese Oeffnungen dem im Ofen 
herrschenden Zug zufolge Luft zu, und infolge des leb- 
haf ten Zuges ziehen die sich bildenden Kohlenoxy dgasc 
durch die Gieht in den Schornstein al). Eine Ansamm- 
lung von groBeren Kohlenoxydmengen findet deshalb 
nicht sta tt, und bei Wiederanlassen des Windes ist 
eine Explosion unmoglich. Im Yereine mit dieser Yor
schrift soli unm ittelbar hinter dem Ofen in die Wind- 
leitung eine Drosselklappe oder ein Schicbcr einge- 
baut sein, welcher beim Abstellen des Windes zu 
schlieBen ist. Das Eindringen von Ivohlenoxydgas in 
die Windleitung wird dadurch verhindert. Beim 
Wiederanstellen des Windes offne man die Klappe 
langsam, so daB der Ofen etwas ausgeblasen wird. 
Aus der Abb. 2 geht deutlich hervor, daB das 
Windabsperrglied viel zu weit vom Ofen entfcrnt 
liegt. Selbst bei abgesperrter Windleitung konnen 
noch eine Unmcnge Gase in die Windleitung treten. 
Die Anordnung derselben kann deshalb nicht ais 
fehlerfrci angesprochen werden.

Bei Kupolofen mit Vorherd konnen sich bei 
Slillstanden im Schmelzen im Yorherd ebenfalls 
explosible Gase ansammeln. Um daher Explosionen 
im Yorherd zu vermeidcn, muB an dessen hochster 
Stelle ein Yentil angebracht sein. Dieses ist bei 
Stillstanden von Zeit zu Zeit zu offnen, dam it die Gase 
ausstromen und an der Luft verbrennen konnen.

Noch auf einen Punkt bei der Ausmauerung der 
Oefen ist zu aehten. Das Mauerwerk soli nie fest

33. Jahrg . Nr. 20.

gegen den Ofenmantel angemauert werden, sondern 
hinter dem Ofenfutter soli eine m it Sand ausgefiillte 
Schicht von etwa 30 mm Starkę yorhanden sein. 
Bei allenfalls auftretenden Explosionen wirken die 
StoBe dann nicht unm ittelbar auf den Mantel, 
sondern der Sand mildert den StoB und entlastet den 
Mantel. Anderseits liiBt dic Sandschicht ein Wach sen 
des Mauerwerkes zu, ohne daB dic Nietcn zu sehr 
beansprucht oder abgeschert werden. Auch der 
Kamin einer Ofenanlage muB im Querschnitt groB 
genug bemessen sein, dam it ein gutes Abziehen der 
Gichtgase ermogliclit wird und bei geoffneten Diisen 
cin geniigender Zug herrscht. Nicht zulctzt ist bei 
einem gut geleiteten Schmelzbetrieb das Gebliise 
yon Zeit zu Zeit nachzusehen und entsprechend zu 
warten, und man soli nicht, wenn auch diese Appa- 
rate im allgemeinen jahrelang ohne Storung laufen, 
einfach so lange weiterarbeiten, bis das Ganze auf 
einmal nicht mehr geht. Werden alle diese Momente 
bei der Anlage wic beim Betrieb einer Kupolofen- 
schmelzanlage befolgt, so werden Kupolofen-Explo- 
sionen m it einem derartig heftigen Verlauf wie die
jenige meines Berichtes wohl zu den Seltenheiten 
gehoren.

Z u sam m en fassu n g .
Es wird iiber eine im Jahre 1912 stattgefundene 

Kupolofen-Explosion berichtet, wobei ein Kupolofen 
und das dazu gehórige Gebliise zerstort wurde. Es 
wird gezeigt, welche Ursachen im allgemeinen eine 
Kupolofen-Explosion hervorrufen konnen, und daran 
anschlieBend werden die Erldarungsmoglichkeiten der 
yorliegenden Explosion erortert. Zum SchluB wird 
noch auf alle jene Punkte hingewiesen, welche zur 
Ycrhutung von Kupolofen-Explosionen beachtens- 
wert sind.

Ueber eine bemerkenswerłe Kupolofen- Ex plos i o n.

An den Bericht schloB sich eino B e s p r e c h u n g  an , 
dio wir im W ortlaut nachstohend bringen:

D irektor C. H u m p e r d in e k ,  D urlaeh: H err Fichtnor 
erlauterto  soeben in seinem Vortrage dio Ursachen, welche 
die geschilderto Kupolofen-Explcsion herbcigefiihrt habon 
konnen, und die von Herrn Fichtner entwiekelto Thoorio 
h a t zweifollos einon gowissen Grad dor W ahrscheinlichkcit 
fiir sich. Auf einen P un k t, der in dcm Vortrage n icht zur 
Sprache kam, mochto ich jcdoch kurz hinweisen. Bei 
der B etrachtung des vorliegondon skizzenhaften Bildos 
der Kupolofenanlago werden Sio finden, daB in der nach 
veraltotor Woiso angelegton W indleitung kcinorlei Sichor- 
hoitsventil yorhanden gowesen ist. D a nun bei dem 
Kupolofenbetrieb Explosionen, verursacht durch wesent
lich anormalo Betriobsvorgiingo im Ofen selbst, n icht 
immer vollstandig vermieden werden konnen, so muB 
m an darauf bedacht sein, dio W irkung derartigor Explo- 
sioncn moglichst unschadlich zu machen. Letztores wird 
am einfachsten und sichorston dadurch erreicht, dafi man 
in der W indloitung der Kupolofenanlago an geoigneton 
Stellen zwockontsprechende Explosionsklappon einbaut, 
iihnlich wio solcho in Hochofonleitungen oder in anderen 
Leitungen, in denen sich oxplosible Gaso bilden konnen, 
yorgeschon werden. Es ist besondors darauf zu aehten, 
dio Esplosionsklappen so anzuordnen, dafi beiin Auftroton 
einor Esplosion die W irkung derselben fur die Bodionungs- 
m annschaft uiul die niiehsto Umgobung des Ofons und 
den Ofon selbst ungef.ihrlich ist.

W iirde dio W indleitung der in dem Vortrag des Herrn 
Fichtnor naher beschriobonen Kupolofonanlago auch m it 
nur einer richtig angoordnoten und gonOgend groBen 
Siclierheitskiappo ausgestatto t gowesen soin, so hatto  nach 
meinen Erfahrungen dio Explosion bei weitem nicht so 
wirken konnen, wie sio tatsachlich gowirlct hat.

Zivilingenieur C a r l  R o in ,  Hannovor-List: Ich ver- 
misso auf dor Zoichnung dio Angabo oines Teiles der W ind
loitung, und zwar der Saugloitung. Mir ist eino Explosion 
bokannt, bei der allerdings der Betrieb durch Ventilatoren 
yorgenommen war, dio bokanntlich die W indleitung n icht 
m it der AuBenluft abschliefion. Boi diesor Anlago war die 
Saugloitung noch etw a droi Moter tibor Dach gefiihrt. 
K urz yor dor Explosion wurdo der Goblasewind abgestellt, 
dio Drosselklappen habon jedoch nicht d icht gesehlosson, 
und dio W indzuleitung h a t daher solbstvorstandlich ais 
Schom stein gewirkt. Dio Gaso sind in das Gebliiso ein- 
getreten, und bei Anlasson des V entilators ha t viel-
l.'icht der Fliigol durch Anschlagon einon Funken ver- 
ursacht, odor sonst eino Entztindungsursacho war yor
handen. Der V entiIator flog auseinander, dio Saugloitung 
war an dor Mttndung trichterfórm ig ausgobeult, ein 
Boweis dafiir, dafi sich Gasgemisch in der Saugleitung 
befunden hat. Sicherheitsventilo halto ich n icht ftir 
gonOgend, um Explosionen zu yermeiden. Man mufito 
die Sache sa oinrichten, dafi nach dom Abstollon des 
Gebliises ein AbschluB selbsttiitig o in tritt. Drosselklappen 
sehlioBon selten dicht, besonders wonn sio sehon 18 Jahro
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wio im behandolton Eallo im Botriebo gewesen sind. Dio 
Goblasoreinigung wird wohl auch zu wilnschen ubrig 
gelasson habon. Eflr oinen H auptfohlor halto ich abor 
dio durchaus zwecklose und yoraltoto E inrichtung, zwi- 
schon Geblase und Kupolofen oinon W indsam m ler ein- 
zuschalton. In  diesem A pparat ist violleicht dio Ur- 
sacho dor Explosion zu suchon, indom sich dasolbst 
Schmiorolresto u. dgl. fcstgosetzt habon, wolcho durch 
eino riickwartsschlagendo leichte Ofonexplosion ont- 
ztindot worden B ind .

Professor B. O s a n n , Zellerfold: Das, was Horr Roin 
vom V ontilator sagt, fiilirt uns dor Erlclarung schon etwas 
nahor. Dio Explosion ist folgondormafien ontstandon: 
Jedenfalls ist der ganzo Ofon to ta l verschlackt gowcson, 
was zwischen don Zoilen dos Berichts herausgoleson wordon 
kann, aber vom Schmolzor wahrscheinlich n ich t zu- 
gegobon wordon wird. Das Gobliiso w ar ein Kapsolgobliiso. 
E in solchos Geblase stoht bei starkom  W iderstando still; 
dies g ib t der Bericht auch zu. Wiihrond des Stillstandos 
strom to oin sehr kohlenoxydreiches Gasgomisoh aus dom 
Kupolofen in dio W indloitung und das Geblase hinein 
und vorinischto sioh hier m it derind iosom  Raumo bofind- 
lichon Luft. Man muB hierbei an das Diffusions- oder 
Vermisehungsvormogon von Gascn und anderseits an don 
Begriff „Explosionsfahiges Gemisch" denken. Letztcrcr 
Ausdruck ist dahin zu vcrstehon, daB ja  solcho Gaso wio 
Kohlenoxyd, Wassorstoff usw. m it L uft yerbrennen, abor 
zu einer Explosion kom m t es nur dann, wenn gorado 
so viol Luftsauorstoff im Gemisch besteht, wie unbedingt 
erfordorlich ist. Is t mohr oder wonigor yorhandon, so 
kom m t keino Explosion zustando. Dor Begriff Knallgas 
und dio Schlagwetteroxplosionen in Steinkohlengruben 
bestiitigon dies.

In  unserem Fallo wollto es ein ungllicklicher Zufall, 
daB der Stillstand gorado ausroichto, um  das exp!osiblo 
Gomisch zu bilden. H atto  or liingoro oder ktirzoro Zoit 
gedauert, ware zu viol oder zu wenig Kohlonoxyd im 
Gomisch gowesen. Ais das Gobliiso wiedor angestellt 
wurde, entzundeto sich das Gasgomisch an dom gltihondon 
Koks. Dio fiir dio Explosion konnzoichnondo starko 
Volumonvormohrung konnto n icht nach obon ihren Aus- 
gloich findon, denn der Ofen war yersohlaokt, abor 
auch n icht nach un ten , donn bei oinom Kapsolgobliiso 
ist in jodor Stellung dor Ansaugcraum  vom Druckraum  
mehr odor m inder luftdicht gotrennt. Der Kupolofen 
wurdo ausoinandergerissen.

Erschworond kom m t der ongo Durchmosser des 
Kupolofonschachtes in B etrach t; auch bin ioh personlieh 
der Ansicht, daB dio oberen W indformen (es waren ja 
n icht allo zugem auert) gorado dio Verschlackung des 
Ofons bcgilnstigt habon. Daboi wird dor Sehmelzer auch 
gesiindigt haben. In welchcr W eise? D ariiber wird er 
sich wohl ausschwoigcn.

Kupolofen-Explcsionen sind auch andcrwiirts vor- 
gekommen. Auf einem Stahlwerk flog nach einem langeren 
Stillstande die W indloitung und cler groBo Yontilator 
ausoinander. H ier war cs ein V entilator, dor n icht Saug- 
raum  yom D ruckraum  abschlioBt, also doch don Gasen 
oinen Ausweg hatto  bieten miissen. E r ta t  es aber nicht. 
Eho ioh daran  eino SchluBfolgerung kntlpfe, will ich auch 
oineHochcfonoxpIosion erwiihnon, dio vor otwa zehn Jahron 
ein wcstftilisches W erk heim suchto und mehrero Menschcn- 
lobon yernichteto. Der Hochofen „hing“ , d. h. die Bo- 
8chickungsmasson hatton  sich festgekoilt. Das Gobliiso 
und dio W indloitung waron abgestollt. Dio GaBO hatton 
aber durch oino sogonannte Umlaufloitung (fiir kalton 
Wind) dooh Zugang zur Hauptw indleitung und don 
Geblasezylindem gefundon. Ais sich das Hiingon lostc, 
kam es zur Explosion, boi dor auch dio Gcbliisomaschino 
zerstort wurdo.

U ntor don von moinen H erren Vorrednem  vorgeschla- 
gonon V e rh i i tu n g s m a B n a h m o n  schien m ir oin tat- 
sachlich wirksames M itte l zu fohlon. Explosionsklappon 
odor Siehorhoitsyentilo worden yielfaeh yersagon. Dio 
Explosion ist m eist zu gowaltig. Moiner Ansicht nach 
ist dor oinzig wirksamo Wog der, daB man don Geblaso- 
wind unm ittolbar nach dom Anlasson des Gobliises eino 
kurzo Zoitlang ins Eroio ontweichon liiBt und diese 
MaBnahmo boharrlieh und regolmaBig durchfilhrt, dam it 
das Porsonal gar nichts andores kennt. Man donico dio 
W indloitung d icht am  Kupolofen durch oinon Schiobor 
abgeschlossen und bei geschlossenein Schieber das Geblase 
angolasson. Dor W ind muB naturlich ontweichon konnon. 
Dios goschioht durch oin Ventil, das beim SchlieBen und 
Ooffnon des Schiobers zwangliiufig botiltigt wird. Durch 
diesos Vontil ontwoiohon dorartigo oxplosiblo Gaso. Dio 
Gofahr oiner Explosion kann auch noch yerm ehrt werdon, 
wonn sich viel W assorstoff und Kohlenwassorstoff, aus 
yorbronnondom Holz stam m ond, in don Kupolofongason 
befindot. Ich orinnoro mich einer sehr yorhoerondon 
Gichtgasoxplosion boi oinom Luxem burgor Hochofon, dor 
soobon untor Bonutzung yon Holz angoblason war.

Kupolofenanlage mit kippbaren Vorherden.*
Yon Oberingenieur E d m u n d  N e u fa n g  in Deutz.

G elegentlich der 14. Yersammlung deutscher 
GieBereifachleute im April 1911, ais ich 

iiber meine sclbsttatige Duseńumschaltung berichten 
durfte, sagte ich, daB wir in Deutz zwei neue Kupol
ofen im Bau hatten, bei denen die Umschaltung 
der Diisen s ta tt m it Magneten mit PreBluft bewirkt 
wiirde, und daB die Oefen auBerdem kippbare Vor- 
herde erhalten wurden. Diese Anlage ist nun im 
August 1911 dem Betrieb iibergeben worden.

Bevor ich auf die Kippvorherde zu sprechen 
komme, mochte ich kurz tiber die neue selbsttatige 
Duseńumschaltung** berichten. Abb. 1 gibt die 
neue Anordnung der Duseńumschaltung wieder. Die 
friihere Anordnung ist in dieser Zeitschrift 1911, 
25. Mai, S. 842, Abb. 1 dargestellt. Bei der alten An-

* Berioht, e rs ta tte t auf der 19. Versam m lungdeutscher 
GicBcreifachleute ara 3. Mai 1913 in Diisseldorf.

** Vgl. St. u. E. 1911, 25. Mai, S. 841/3.

ordnung erfolgte das Bewegen des Hebels durch ein 
Kettenrad, das durch die Magnete gedreht wurde. 
Durch den so betatigten Hebel wurden die beiden 
Klappen auf dcm Windmantel bald nach der einen, 
bald nach der andern Seite geschlagen und so der 
Wind abwechselnd nach dem inneren oder auBeren 
Windring geleitet.

Die neue Umschaltung erfolgt nun m it Druck- 
luft. Yorn auf dem Windmantel befindet sich ein 
rundes Gehause. In diesem Gehause ist eine sorg- 
faltig eingeschliffene Klappe drehbar gelagert. Die 
Druckluft t r i t t  durch Rohre bald auf die eine, bald 
auf die andere Seite der Klappe, wodurch diese nach 
reehts oder links gedreht wird und ihrerseits das 
Hebelwerk wie bei der ersten Ausfiihrung in Bewe- 
gung setzt.

Es ist nun sehr wichtig zu wissen, welcho Dusen 
unter Wind stehen, denn es kann vorkommen, daB
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eine Diise durch ein Stiick Eisen o. dgl. verstopft 
wird, und wenn dann der Arbeiter eine solche Diise, 
die nicht unter Druck steht, offnen wiirde, so wiirde 
ihm die Flamme aus dem Ofen entgegenschlagen, 
und er konnte sich verbrennen. Deshalb ist jede 
der beiden Gmppen gleichzeitig blasender Diisen

die Uhr e m it vier Kontakten in der Stunde. So- 
bald StromschluB erfolgt, wird das Relais f be- 
tatig t, indem die Magnete g den Anker h nach 
rechts oder links anziehen. Dadurch wird der Strom 
jeweils in eine der beiden Magnetspulen i geleitet, die 
alsdann den in ihr befindlichen Kern k herausstóBt

Abbildung 1. Neuo Anordnung der Abbildung 2. Uhrw erk und Prcfiluftantrieb der selbsttatigen
selbsttiitigen Dusenum sehaltung. Diisenumschaltung.

m it einer Zahl bczeichnet, und die Zahl der jeweilig 
blasenden Ditsengruppe wird durch das Schaltwerk 
selbsttiitig auf der Scheibe s angezeigt. Auch die 
clektrischeSchaltanlage 
zum Antrieb der Um- 
steuerung ist gcilndert, 
und zwar vereinfacht 
worden. In Abb. 2 ist 
die neue Anordnung 
dargestellt. Bei der 
alten Anordnung (vgl.
St. u. E. 1911, 25. Mai,
S. 842, Abb. 2) wurde, 
wic schon friiher er
wahnt, durch die Sclialt- 
anlage den Elektromag- 
neten Strom zugefiihrt 
und hierdurch das Ket- 
tem-ad in Drehung ver- 
setzt. Bei der neuen 
Schaltanlage fiirDruck- 
luftsteuerung (Abb. 2) 
sind in dem kleinen
Steuerzylindcr a zwei Kolben zwanglaufig beweglich. 
In  der Mitte b tr i t t  die Druckluft ein und wird 
durch Rohro c oder d nach dem Klappengehiiuse 
am Ofen geleitet. Der Gang der Steuerung ist nun
mehr folgender: Zunachst haben wir hier wieder

und die Kolben im Steucrzylinder yerschiebt. Die 
Druckluft kann also, wie schon gesagt, abwechselnd 
durch die Rohre c und d iliren Weg nach dem 
Klappengehause nehmen und das Umschalten der 
Windklappen bewirken.

Ich koninie nun zu dem eigcntliclien Kippvor- 
herd.* In  Abb. 3 ist der untere Teil des Kupol- 
ofens m it dem Kippvorherd im Schnitt dargestellt. 
Das Eisen flieBt ununterbrochen durch die Rinne a

Abbildung 3. K ippbarer Yorherd.

und dann durch die rundę Rinne b in den Yorherd c. 
Der Yorherd ist in zwei Zapfen d und e gelagert. 
Die Lager rulien auf den beiden Standem  f und g.

* Vgl. St. u. E. 1910, 1. Jun i, S. 928/9.
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Der Zapfen cl liegt auf zwei Rollen h, wodurch eine 
leichtere Bewcglichkeit erzielt wird, und ist auBerdem 
ais Stopfbiichse ausgebildet. Die Ausmauerung 
geschieht ebenso wic bei einem feststehenden Vor- 
herd. Der Yorherd ha t hinten eine Einsteigoffnung 
und oben eine Oeffuung, die einen schnelleren Abzug 
der Warme ermoglicht. Die Sclinauze ist auf den 
Blechmantel des Vorherdes aufgekeilt, also abnehm- 
bar, und ebenfalls ausgcmauert, Die vordere Blechwand 
des Yorlierdes ha t eine Oeffnung von 700 x  400 mm,

die ermoglicht, das Mauerwerk der Sclinauze 
m it demjenigen des Vorherdes im Verband durch- 
zumauern. Es entsteht dadurch eine MauerstSrkę 
von etwa 250 mm. Dies ist yon groBer Wichtigkeit, 
weil dadurch eine sehr feste Scheidewand zwisehen 
Vorherd und Sclinauze geschaffen wird. Wollte 
man diese Scheidewand weglassen, so wurde Eisen 
unter dem Druck des Geblasewindes zu dem Aus- 
fluB herausgetrieben werden. Durch die Scheide
wand aber wird der Herdraum in zwei Behalter 
geteilt, und der W inddruck im Ofen ist nicht im- 
stande, dieso Eisensaule, welche in der Sclinauze 
steht, zu durchdringen. Allerdings steigt das Eisen 
in der Sclinauze um 1 bis 2 cm, sobald der Wind 
auf das fliissige Eisen driickt. Die Schnauze muB 
selbstverstandlich etwa 100 mm tiefer liegen ais

X X V I.,,

die Drehzapfen, dam it bei gefiilltem Vorherd das 
Eisen nicht in die Zapfen eindringen und die Drehung 
des Yorlierdes unmoglich machen kann; das Eisen 
wiirde yielmehr zuerst aus der Schnauze ausflieBen 
und dadurch anzeigen, daB cs Zeit ist, das Eisen 
abzustechen. Den Stand des Eisens im Vorherd 
kann m an jederzeit durch Hineinschen von oben 
in die Sclinauze feststellen, auBerdem ist der Zapfen e 
liohl und m it einem Schauglas versehen, durch das
man ebenfalls jederzeit in den Vorherd sowohl a!s

auch durch dio Rinne 
bis in das Innere des 
Kupolofens zu sehen 
vermag. Der Vorherd 
wird nun gedreht bzw. 
gekippt durch ein Zahn- 
radsegment i, in welches 
ein Ritzel k eingreift. 
Auf der Welle des 
Ritzels k sitzt ein 
Schneckenrad 1, das 
von der Schnecke m 
angetrieben wird, die 
wiederum durch das 
Kegelraderpaar n, o ge
dreht wird. DieseUeber- 
setzunggemigt, um von 
Hand mittels eines 
Schwungrades den Yor
herd zu kippen. Ich 
habe aber auBer dieser 
Moglichkeit das Kippen 
maschinell vermittels 
Elektromotors vorge- 
seheu, um  auch hier dic 
H andarbeit uberflussig 
zu machen. Der Motor p 
troibt eine Schnccke 
und ein Schneckenrad 
an, welch letzteres auf 
der Welle der konischen 
Riider n, o sitzt und 
somit das vorhin be- 
schriebene Riiderwerk 

in Bewegung zu setzen vermag. Der Anlasser q 
ermoglicht ein Rechts- oder Linksherumlaufen des 
Motors und dadurch ein Kippen des Vorherdes nach 
vorn oder nach hinten.

Der wiclitigste Teil am Vorherd ist nun die Rinne a 
m it der runden Buclise b. Es ist bekannt, daB man 
durch Sehaden erst klug wird, und daB bei der 
Einfiihrung einer so wichtigen Neuerung auch 
Kinderkrankheiten zu bestehen und Erfahrungen zu 
sammeln sind. Bei der dritten Schmelze passierte 
es mir, daB der Vorherd an der Biichse durchschmolz 
und das Eisen an s ta tt in den Vorherd auf den 
Boden floB. Es blieb nichts anderes iibrig, ais den 
Ofen zu entleeren. Die Ursache war die, daB die 
Abdichtung der Rinne nicht standhielt; es kam 
plotzlich eine Stichflamme am Zapfen heraus, die
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niclit zu loschen war, und sofort war die Biichse der ninden Biichse b, durch welche das Eisen flicBt.
wciBgluhend und schraolz durch, so daB das Eisen Feuerfeste Rohre fur diese Biichse sind vollst;indig
aus dem Ofen seinen Weg nach auBcn fand. Ich zu verwerfen, weil sie zerspringen und dadurcli dem

Eisen sofort einen Zu- 
tr i t t  zn der schmied
eisernen Biichse schaf- 
fen, die dann durcli- 
schmilzt. Zum Aus- 
schmieren eignet sich 
Kaolin m it Schamotte 
und etwas Graphit 
ganz vorziiglich. — 
Auf die Ausdehnung 
des Vorhe:des durch 
die W arnie muB sehr 
geachtetwerden. Auch 
hierfur habe ich Lehr- 
geld zahlen miissen. 
Eines Tages, ais wir 
etwa 35 t  sehon ge- 

schmolzen hatten, 
braclien plotzlich die 
konischen Riider, so
daB derVorherd nicht 
mehr zu leippen war. 
Zum Gliick war das

Abbildung 5. G ichtbodcn m it KokabOhnc. Schmelzen fa s t  be-
endet, und wir konn-

habe nun die Abdichtung so angeordnet, wie sie ten den Ofen entleeren. Wenn jedoch noch viel zu
hier in Abb. 3 wiedergegeben ist. Der Zapfen d schmelzen gewesen ware, so hatten  wir das Eisen
ist, wie sehon gesagt., stopfbtichsenartig gebaut. wie bei jedem andern Vorherd abgestochen. Zu
In  ihm ruht das Ende 
der Abstichrinne in 
Form einer 20 mm 
starken schmiedeiser
nen Biichse, dieauBen 
glatt abgedreht ist.
In diese Stopfbiichse 
werden Asbeststricke 
hineingelegt und ver- 
mittels Deckel und 
Sclirauben hineinge- 
preBt, also gerade 
wie bei einer Dampf- 
maschine. AuBerdem 
ist im Innern des Vor- 
herdes eine zweite 
kleinere Stopfbiichse r 

yorhanden. Durch 
diese Ausfiihrung ist 
es urimoglich, daB 
eine Undichthcit ent- 
steht und eine Stich- 
flaminę herausschla-
gen kann. Die Stopf- Abbildung G. Blick in den Maschinenraum.
biichse wird gnind-
siitzlich alle vier Woclien neu verpackt. Die An- diesem Zwecke sind sclion von vornherein die Abstich-
ordnung ha t sich durchaus bewahrt und mich seit offnungen unten an  der Schnauze und hinten im
i y 2 Jahren vor Scliaden bewahrt. Ebenso wichtig Deckel der Einsteigtiire vorgesehen. Die Ursache
wie diese Stopfbiichsenpackung ist das Ausschmieren dieser Storung wurde andern Tages nach langem
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Abbildung 7. Dio neue Kupolofenanlage.

Suchen gefunden. Durch die Dehnung des Vorherdes Oefen haben ferner Wasserspiilung zum Nieder-
in seiner Breite, also in der Drehachsenrichtung, kam schlagen der Flugasche nach eigener Anordnung.
eine Schraube der Stopfbiichse auf den LagerstiLnder Die Flugasche sammelt sich in kleinen Beeken,
zu sitzen, und da merkwurdigerweise 
die Sicherung des Antriebsmotors nicht 
durchschlug, so zerbrachen eben die 
Kegelrader. Auch zum Ablassen der 
Schlacke kann man den Vorherd kippen.
Die Schlacke flieBt in groBe Topfe, in 
welche ein eiserner Haken eingestellt 
ist, vermittels dessen m it Hilfe des 
Krans der ganze Schlackenklumpen am 
nachsten Tage herausgenommen werden 
kann.

Es eriibrigt nun noch, einen Ueber
blick tiber unsere gesamte neueste K u
polofenanlage zu geben. Abb. 4 gibt 
einen GrundriB der Anlage. Es sind 
vier Oefen m it kippbarem Vorherd auf- 
gestellt, und zwar zwei rechts und zwei 
links kippende Vorherde. Jo zwei Oefen 
haben eine gemeinsame Grube fiir die 
GieBpfannen. In  den Gruben sind kleine 
Schicbebiihnen fiir die GieBpfannen bc- 
weglich, worauf ich noch spater zuriick- 
kommc. Der Gichtboden liegt 6 m  iiber 
Flur. Die Hohe von Ofensohle bis Ein- 
wurfkante ist 5100 mm. Die lichte 
Weite der Oefen ist in der Diisencbenc 
850 mm, in der Schmelzzone 950 mm.
Diese MaBe werden taglich durch Aus- 
schmiercn auf das peinlichste eingehal- 
ten und vermittels Schablone kontrol- 
liert. Hierbei will ich noch bemerken, 
daB durch das Umschalten der Diiscn 
die Oefen sich fast kreismnd erhalten 
haben und ein Ausbrennen von Lochern
im Mauerwerk fast n ich t rorkonimt. D ie Abbildung 8. Aeltere Kupolofenanlage.
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die zwischen je zwei Oefen angebracht sind. Zum 
Beweise der guten Wirkungsweise der Wasser- 
sptilung sei bemerkt, dafi wochentlich zweimal aus 
den beiden Beeken seclis Schubkarren Asche heraus- 
geschaufelt werden, welche sonst auf das Dach 
gefaUen ware. Der Gichtboden ist sehr geraumig 
und dient gleichzeitig zum Aufstapeln von rd. 100 t  
Koks. Zu diesem Zweck ist 2 m  tiber der Gichtboden- 
sohle eine besondere Koksbuhne eingebaut. Durch 
die Aufztige wird der Koks auf dieso Buhne gehoben, 
und eigens gebaute Kokswagen entleeren ihn nach 
zwei Soiten auf den Gichtboden. An Aufztigen 
sind zwei vorhanden. Zwischen Gichtboden und 
Htittensohle ist ein ZwischengeschoB eingebaut 
von 4 m Breite und 15 m  Lange. In  demselben 
sind untergebracht: 2 Aufzugwinden, 2 Rateau- 
Gebliise m it Motoren gekuppelt, die Waschgelegen- 
heit fiir die Ofenarbeiter und dic Klciderschrilnke 
ftir dieso.

Die Rateau-Gebliisc konnen durch Regulierwider- 
stande, die unten an den Oefen angebracht sind, 
ausgezeichnet’ in der Drehzahl geregelt werden und 
dadurch also auch dic Windmenge und der Druck. 
Die Windmenge wird durch einen Schultzschen 
Windmesser gemessen. Wir schicken durchschnittlich 
in jeden^Ofen 100 cbm Wind i. d. min, dabei stellt 
sich der/D ruck auf 75 bis 80 cm WS. Die Oefen 
leisten regelmaBig 6000 kg i. d. st, weil sie eben 
taglich genau auf MaB gehalten werden, und liefern 
ein iiberaus liitziges Eisen bei 9 %  Satzkoks. Die 
Oefen sind vom FuBboden je  25 m hoch, weil die 
Behorde dies verlangt hat. Von einer gemeinsamen 
Funkenkammer habe ich wegen der ausgezeichneten 
Wassersptilung abgesehen, zudem wiirde die Gicht- 
bodenkonstruktion auBerordentlich schwer aus- 
gefallen sein. Ebenso habe ich von einer sclbst
tatigen Beschickung der Oefen abgesehen, weil ich 
bis zu einer gewissen Leistung der Oefen ein Gegner 
jeder selbsttatigen Beschickung bin. W arum, mochte 
ich heute nicht erortern. Das Gattieren geschieht 
unten. Vor jedem Aufzug steht eine Wage, und 
nur drei Mann besorgen das Abwiegen ftir zwei 
Oefen, und zwar peinlichst genau, was bei unserem 
QualitatsguB ein Haupterfordernis ist. Die Ofen- 
anlage hat ferner zwei Satzuhren nach meiner Bauart, 
die ebenfalis notwendig sind, da jeder Ofen taglich 
vier- bis zehnerlei verschiedene Mischungen zu 
schmelzen hat, und durch die eine geradezu ideale 
Kontrolle moglich ist.

Die Vorteile der Kippvorherde sind nach meinen 
Erfahrungen folgende: Verbrennungen beim Ab- 
fangen von Eisen sind fast ausgeschlossen; Abfassen 
selbst der ldeinsten Eisenmenge m it volliger Sicher- 
lieit (ich mochte den Kippvorherd m it einer Kaffee- 
kanne vergleichen, aus der m an auch jede kleinste 
Menge ausgieBen kann); Einbringen von Zuschliigen 
in den Vorherd durch die Schnauze; Vermeidung 
der Unfalle beim DurchstoBen des Stichloches der 
alten Oefen.

Die Vorziige der umschaltbaren Dtisen bestehen 
ebenfalis in der Yermeidung von Verbrennungen, 
die durch das Herausziehen der Stochlochstange ent
stehen, sowie namentlich stets reine Dtisen und 
gleichmiiBiges Abnutzen des Ofenfutters, wie auch 
ganz regelmiiBigcr Betrieb, da der Wind nioht 
unterbrochen zu werden braucht.

Zum SchluB seien noch einige Abbildungen vor- 
geftihrt. Abb. 5 zeigt den Gichtboden m it der Koks- 
btihne. In  Abb. 6 ist dor Maschinenraum zur Halfte 
abgebildet. Die andere Halfte ist symmetrisch 
zu dieser. In  Abb. 7 sieht man die neueste Ofen-

Abbildung 9. Das neuo Kupolofengebaude.

anlage, und ich darf wohl sagen, die modernste 
Anlage der Weit. Man erkennt deutlich die 
Kippvorherde m it ihrem Kippwerk, die Umschalt- 
vorrichtung der Dtisen und die Satzuhren. Fer
ner sieht man hier dic Schiebebtihnen; diese 
sind notwendig, um dem W andern der Schnauze 
beim Kippen des Herdes Rechnung zu tragen. 
Die Btihnc ha t drei Schienen gleich zwei Gleisen 
von 600 mm Spur, von denen jeweilig das eine 
ftir den benachbarten Ofen benutzt wird. Durch 
Verschieben der Btihne wird der AnschluB an das 
Abfahrtgleis erreicht. Die Schlackentopfe liegen auf 
den entgegengesetzten Seiten der Kipplierde. Abb. 8 
zeigt die im August 1911 in Betrieb genommene 
Anlage. Auch hier sieht m an Dtisenumsehaltung 
und Satzuhren. Bei dieser Anlage ist der Koksbodcn 
tiber dem Gichtboden angelegt wegen Platzmangels.
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Der Koks wird vom Waggon aus in Hangebahn- 
kiibel von 1 cbin Inlialt geschaufelt, vermittels 
Hangebahn nach dem Aufzug befordert, in weichem 
sich der Kiibel aufhangt, dann auf die Buline iiber 
den Giclitboden gehoben, wToselbst eine elliptische 
Hangebahn es ermogliclit, den ganzen Koksboden 
zu bestreichen. Der Koks ru tscht nun durch groBe 
Koksrutschen direkt vor die Oefen. Diese Ofenanlage 
wie auch die vorhergehcnde m it vier Oefen sind 
ausschlieBIich von der Gasmotorenfabrik Deutz 
durchkonstruiert, gebaut und aufgestellt worden. 
SchlieBlich folgt noch ais Abb. 9 eine Ansicht des 
Kupolofengebiiudes von auBen.

Z u sa m m e n fa s su n g .

AnschlieBend an den vom Verfasser in „S tahl un 
Eisen111911 veroffentlichten Bericht iiber die selbst 
tatige Umschaltung der Diisen an Kupolofen wir 
zunachst die neueste Konstruktion der Umschaltung 
bei welcher diese vermittels Druckluft bewirkt wird 
beschrieben. Weiter folgen die Beschreibung de 
kippbaren Vorherdes, die Betriebsergebnisse um 
Yorziige desselben gegeniiber feststelienden Vor 
herden. Zum SchluB wird die Gesamtanordnunj 
der beiden neuen Kupolofenanlagen der Gasmotoren 
fabrik Deutz in Koln-Deutz erliiutert.

D ie Bedeutung der B ronzekupolófen fur die G eschichte  
des E isengusses.

Von O tto  J o l ia n n s e n  in Brebach (Saar).

I j a  die mittelalterlichen Zinn- und RotgieBer 
"  aueh die Formen fiir die guBeisernen Ge- 

schiitze, Glocken und Oefen angefertigt haben, so 
braucht es nicht wunderzuuehmen, daB dieselben 
Formverfahren bei Bronze wie bei Eisen angewendet 
sind. So konnte kiirzlieh auch an dieser Stelle ge- 
zeigt werden, wie beim GuB der Ofenplatten selbst 
Einzelheiten der iilteren MetallguBtechnik ent- 
nommen sind.*

Aus der Berliner Handschrift des Feuerwerks- 
buches** geht weiter hervor, daB auch die Umschmelz- 
ofen der W erkstiitte des RotgieBers entstammen, denn 
dio Handschrift sagt ausdriicklich, man solle zum 
Eisenschmelzen einen Ofen wie zum GloekenguB be- 
nutzen. Dies ist natiirlich kein Flammofen, denn solche 
waren im M ittelalter unbekannt; Tiegelofen wurden 
viel benutzt,! aber doch nur fiir kleinere GuB- 
werke, sie kommen fiir EisenguB nioht in Frage. Nur 
die leicht aufzustellenden Geblase-Schachtofen ent- 
sprachen den Anforderungen des Glocken- und Ge- 
schiitzgieBers. Von der Benutzung solcher Oefen 
sprechen die Stadtrechnungen iiber GeschiitzguB, in 
weichen die Ausgaben fiir die vielen Blasebalge und 
die Lohne fiir die Balgzieher nie fehlen. Beim GuB 
der Riesengeschiitze Sułtan Mohammeds II. im Jahre 
1452 wurden in zwei solcher Oefen in drei Tagen und 
drei Nachten C50 Zentner Kupfer und Zinn einge- 
schmolzen, wobei die Biilge rings um den Ofen auf
gestellt waren. f f

Eine ausfiilirliche Darstellung der Bronzeschmelz- 
ofen enthalt bekanntlich B ir in g u c c io s  Feuerwerks- 
buch vom Jahre 1540. Dort werden die feststelienden

* St. u. E. 1912, 29. Eebr., S. 337ff.
♦* St. u. E. 1910, 10. Aug., S. 1373. 

f  Die N urnbcrger Ratsverliisse en tha lten  yiole A kten 
betr. Schm elztiegelundTiegelerdo. (Th. H a m p o in B d .  X 
bis X II I  der Quellenschriftcn fu r K unstgeschichte und 
K unsttechnik . W ien 1904.)

•ff L. B e c k :  Die Gcschichte des Eisens, Bd. 1, 2. Aufl., 
S. 940, Braunschweig 1891.

Schachtofen und dic zerlegbaren m it „Tiegel“ un 
„Kelle“ gerade so geschildert wrie in den EisenguB 
kapiteln der Berliner Handschrift des Feuerwerks 
buches.* W eit alter und dabei viel besser ist abe 
dic Beschreibung der Geblaseschachtofen, welche di 
Schedula diversarum artium  dem GlockengieBe 
liefert. Dieses Lehrbuch der Kunsttechnik, welche 
ein deutscher Monch T h e o p h i lu s  um das Jahr 1201 
geschrieben hat, ist ais kulturgeschiehtliche Quell 
so oft benutzt worden, daB sich ein naheres Eingehe: 
auf dasselbe hier eriibrigt. T h e o p h i lu s ’ Angabe; 
iiber die Schmelzofen lauten in deutscher Uebei 
setzung:**,,.... nimm einen eisernen Topf m it rundeii 
Boden, der eigenst zu dieser Arbeit bestimmt ist 
E r habe beiderseits eiserne Henkel. Wenn die Glock 
sehr groB wrerden soli, nimm zwei oder drei solche 
Topfe und beschmiere sie innen und auBen mi 
tiichtig durchgeknetetem Lehm, ein-, zwei- un  
dreimal, bis die Schicht zwei Finger dick ist. Dan: 
Stelle dieselben in zwei Reihen einander gegenubei 
daB man dazwischcn hindurchgehen kann. Unte 
dieselben lege gewohnliche Erde, und darum schlag 
an zwei oder, wenn notig, an drei Stellen Pflocke ein 
wo die Blasebalge angesetzt werden sollen. Hie 
ramme zwei gleich breite Pfosten fest ein, wobe 
zwischen ilmen eine Oeffnung dem Topfrande gegen 
iiber zu lassen ist, so daB der Wind hindurch kann 
und stecke in die Locher zusammengefaltete Eisen

* Das Bronzcschmelzen im Kupolofen h a t  sich bc 
kanntlicli n ich t bcw ahrt und w ird deshalb heu te  kaur 
bonutzt. Die Abbildung eines m odernen Bronzeschm eh 
scliachtofens findet sieh in M u s p r a t t s  Chemie, 4. Aufl 
Bd. 4, Braunschweig 1893, Spalto 2099, Abb. 2386.

** Ausgabe von A l b e r t  J l g  ( Quellensohriften fli 
K unstgesehichte u n d  K unsttechnik , Bd. 7, Wien un 
Leipzig). Uebersetzung und anscheinend auch der be 
gedruckte latoinische T ex t sind  n ich t fehlerfrei. D ie Be 
riohtigungen von H e r m a n n  [L tle r]  (Technik der Bronze 
p lastik  — M onographien des Kunstgeworbes, Bd. IV 
Leipzig, S. 7) sind  ungeniigend, dio R ekonstruk tion  dc 
Ofens is t unrichtig .
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bleche (Rohren), so daB die Balgdusen fest darin 
ruhen konnen. Dann raaehe iiber dem Topf mit 
Steinen und Lehrn ringsherum einen Ofen von 
anderthalb FuB Hohe, schmiere ihn innen gleichfalls 
m it demselben Lehm aus und bringe brennende 
Kohlen lierbei. H ast du dies m it den anderen Tópfen 
in glcicher Weise gemacht, so schaffe die Balge und 
die Bockc, auf denen sie fest ruhen, lierbei, zwei zu 
jeder Rohre, und stolic an jeden Balg zwei kriiftige 
Manner.“

Es folgen nun einige bisher nicht zu deutende 
W orte iiber eine Yorriehtung aus Eichenholzbalken 
zum Stfltzen des Ofenschachtes. — „Nun wage alles 
Erz, welches du hast, ab oder aber vier Teile Kupfer 
und ein Teil Zinn und teile jedem Ofen eine seiner 
GroBe cntsprechende Menge zu. Dann gclic an den 
Formofen (in welchem die Glockenform stark erhitzt 
wird), liebe den Deokel oben ab und sieh, wie es 
steht. Wenn. innen alles in Glut ist, eile zu den 
Topfen zuriick und wirf zuerst groBe Kohlen hinein. 
Dann lege Stiick fiir Stiick das Kupfer hinein ohne 
das Zinn, indem du immer reichlich Kohlen darauf 
legend zwisóhenmisóhst. Je tz t werden gliihcnde 
Kohlen hineingeworfen, und dann laB die Balge 
anfangen zu blasen, erst miiBig, dann mehr und mehr. 
Wenn du eine griine Flamme siehst, beginnt das 
Kupfer zu schmelzen, alsbald legst du reichlich 
Kohlen auf und eilst zum Formofen." Die Form 
wird jetzt verdammt, nachdem der Gliihofen ab- 
gerissen ist, „solche Arbeit, an solcher Stelle, er- 
fordert nicht faule Arbeiter, sondern flinke und 
eifrige, damit nicht durch Sorglosigkeit jemandes 
entweder dio GuBforni zerbricht oder der Eine den 
Andern hindert oder verletzt oder jemand zum Zorn 
reizt, was besonders zu verhiiten ist.“ .........

„Dann cile zu den Topfen zuriick, riilire das 
Kupfer mit einem langcn trockenen IIolz um und 
fiige, wenn du merkst, daB alles geschmolzen ist, 
das Zinn hinzu, riilire wieder fleiBig um, daB es sich 
gut mischt. Dann brich den Ofen ringsherum ab, 
stecke zwei starkę lange Holzer in die Henkel des 
Topfes, rufę ernste und in dieser Kunst erfahrene 
Manner lierbei, laB sie den Topf m it aller Sorgfalt 
aufheben und zur Form tragen. Schopfe Kohlen und 
Aschen ab, lege ein „Seihetuch11 (vom Milchseihen 
ubertragene Bezeichnung fiir ein Schlackenabstreif- 
brett) auf und laB Yorsichtig eingieBen." — So werden 
die einzelnen Tópfe einer nach dem andern ein- 
gegossen, „bis das Metali im EinguB steht. Wenn 
sich dasselbe setzt, gieBt man nach."

T lie o p h ilu s  beschreibt nun noch einen fest- 
stehenden Schachtofen: „. . . Wenn du diese Arbeit 
des mehrfachen Tragens und GieBens vermei.'en 
willst, so verschaffe dir einen sehr groBen Topf m it 
flachem Boden, mache in ihn eine Oeffnung seitlich 
vom Boden und iiberziehe ihn innen und auBen m it 
Lehm, wie oben. Hicrauf stelle ihn nioht weiter ais 
fiinf FuB von der Form entfernt auf, schlage rings
herum Pfosten ein und lege brennende Kohle hinein. 
Wenn er gliilit, verstopfe das Loch mit Lehm, welches

gegen die Form gekehrt ist. selincide vier Balken 
zurecht und die Pfosten innen und baue ringsherum 
den Ofen(schacht) wie oben. Dann lege das Kupfer 
m it den Kohlen und Feuer hinein, stelle drei Gruppen 
Balge an und laB kriiftig blasen. Inzwischen hast 
du dir eine weite Rinne aus trockenem Holze versehafft 
von der Lange, daB sie vom Stichloch bis zum EinguB 
der Form reicht. H ast du diese allenthalben und be
sonders oben m it Lehm iiberzogen, so grabę sie so 
cin, daB sie dem Erdboden glcich ist, jedoch beim 
Topfe etwas hoher liegt, und streue brennende 
Kohlen darauf. Alsbald wird das Zinn zugegeben 
und das Kupfer, wie oben, m it einem krummen 
Eisen, das an einem Holz stark befestigt ist, um- 
geriihrt. Dann offne das Loch und lasse flieBen, 
wobei die Umstehenden zwei „Seihetucher" lialten. 
Dabei verfahrst du wie oben. Wenn die Form voll 
ist und noch Erz im Topfe blieb, so bringe einen Lelim- 
klumpen auf die Spitze eines diclcen Holzes und 
stopfe ihn fest vor das Loch, um es zu verschlicBcn.u

Die zerlegbaren Kupolofen des Theophilus ent- 
sprechen vollig denjenigen, welche R ć a u m u r*  ais 
Eisenschmelzofen der herumziehenden GieBer (Zi- 
gcuner**), und welche V a le r iu s f  ais bclgische 
Pfannenofen beschreibt. Ein Unterschied besteht 
insofern, ais der Schacht bei den neueren Oefen 
arm iert und wieder yerwendbar ist. Dagegen ist 
der Ofen des Theophilus durch seine Vielheit der 
Diisen den modernen Bauarten naiier verwandt. 
Noch moderner ist der groBe Ofen m it seinem ge- 
panzerten Eisenkasten.

Schwerlicli sind die Benediktinermonche des 
friihen Mittelalters die Erfinder des Bronzeschmelzens 
im Schachtofen gewesen. Hier diirfte eine Fortdauer 
der klassischen K ultur aiizunehmen sein. Die cliine- 
sischen Schachtofen mogen wegen Mangels urkund-

* R e a u m u r :  L ’a r t  do convertir le fer forgć en acier 
e t P a rt d ’adoucir lo for fondu ou de fairo des ouyrages de 
fer fondu aussi finis que do fer forge. Paris 1722. Vgl.
A. L e d e b u r :  Uober das Kupolofonschmelzen in a lte r und 
neuor Zeit. St. u. E. 1885, Miirz, S. 121 ff.

** Nach R ic h a r d  A n d r e e :  Dio M etalle be id en  N atur- 
volkern. Leipzig 1884, S. 81, schildert S im s o n  in seiner 
H isto ry  of th e  Gipsies, London 1865, S. 234, dio Schmelz- 
ofen der schottischen Zigeuner folgendermaBen: Aus 
Steinen, Rasonstueken und Ton wird ein runder Ofen 
von 80 cm Hohe und  40 cm D urehm esser hergestellt, der 
auf der AuBenseite bis oben hin sorgfiiltig m it einem 
Mortel aua Ton verklcidct wird. Am Boden wird die 
E rde im Ofen etw as ausgehóhlt, um ihm  groBero Tiefe 
zu geben; dann wird er m it Kohlen oder yorkohltem  Torf 
gefullt und das Eisen, welches umgeschmolzen werden soli, 
in kleinen StUeken oben aufgegeben. U nten ist eine Oeff
nung gelassen, groB genug, um  einen auf dor Innenseite 
m it Ton ausgeschlagenen eisernen Schopfloffel einzu- 
fUhren. D urch eine andere kleine, wenig uber dem Boden 
angelegte Oeffnung wird dio notige L uft m it einem groBen, 
von einem W eibe bedienten H andblasebalg gegebon. 
Schm ilzt das Eisen nieder, so wird es in der Kelle auf- 
gefangen und in die bereitgehaltenen Sandform en ge
gossen.

f  B. V a le r iu s :  H andbuch der R oheisen-Fabrikation, 
deutsch bearbe ite t von C a r l  I l a r t m a n n ,  Freiberg 1851, 
S. 604 bis 614.
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licher Nachrichten zur Feststellung ihres Alters un- 
beriicksichtigt bleiben.

Auf jeden Fali befand sich die K unst des 
Kupolofenschmelzens auf einem hohen Stande, 
ais das GuBeisen oder der EisenguB crfunden 
wurde. Ohne Kenntnis dieser Bronzeschmelzofen 
lassen sich das Feuerwerksbuch, Biringuccios Epi- 
gonenwerk und Rćaumurs Angaben iiber Eisen- 
schmelzofen nicht richtig einschatzen. Leider 
haben die Geschichtschreiber unserer Technik die

Oefen des Theophilus bisher nicht geniigend zum 
Vergleich herangezogen.

Im m er mehr kommen wir zu der Erkenntnis, daB 
die Erfindung des Eisengusses nur eine billige und 
schlechte Nachahmung des Bronzegusses bczweckte 
und eine „erfinderische Idee“ nicht aufweist. An 
dieser Stelle braucht nicht geschildert zu werden, 
welchen EinfluB die Technik des fliissigen Eisens 
trotzdem  auf die Entwicklung der Eisenindustrie, 
ja  auf das gesamte Kulturleben gehabt hat.

Um schau.
Lokomotivrahmen aus StahlguB.

Wio E. F. C o n e  im Iron  Ago* berichtet, fertigen 
dio American Locomotive Company und dio Baldwin 
Locomotivo W orks, dio beiden groBten W erko der Ver- 
einigten S taaten , die sich m it der Herstellung von Loko
m otiyrahm en bofassen, 95 %  derselben aus StahlformgiiB 
an. Dies ist der beste Beweis dafUr, daB der StahlguB- 
rahm on iiber don geschmiedeten Rahm on den Sieg davon- 
getragen ha t, was insbesondere auf Verbesserungen im 
Einformen, iu der Qualitiit des Metalles und ganz besonders 
in der W arm ebehandlung des Stahlgusses zuriickzuftthren

keit um 10 bis 15 %  zu erhóhen, wie die Zahlentafel 1 
zeigt. Dio W arm ebehandlung des Vanadinstahlgusses 
ist jedoch schwieriger ais die des gewohnlichen. Man ha t 
bisher noch n icht yersucht, dom StahlguB Niekel zuzu- 
setzen, trotzdem  die Eigenschaften von NickelstahlguB 
ganz hervorragendo sind, wio ebenfalls aus Zahlentafel 1 
zu ersehen ist (der Nickelgehalt dieser QuaHtat ist leider 
nicht angegebon). Der Verfasser befiirwortet die Verwen- 
dung von NickelstahlguB. Dio groBo Bedeutung einer 
sorgfiiltigon W arm ebehandlung des Stahlgusses wird 
sodann heryorgehoben. Das Gliihen soli am  zweck- 
miiBigsten in einem groBen Unterflurgltthofen ausgefiihrt

Zahlentafel 1. •
F e s t i g k e i t s e ig e n s c h a f t e n  m e h r e r e r  f t tr  L o k o m o t iy r a h m e n  g e e ig n e te r  S t a h l f o r m g u B - Q u a i i t a te n .

M a t e r i a ł .........................................................%  C 0.25—0,30 0,38—0,42 guG ( M it te l  a u s
■100 P ro b e n )

B r u e h f e s t i g k e i t ......................................kg /qm m 45,5—52,7 56,1— 63,0 54,7
S t r e c k g r e n z o ..........................................  ,, 24,7— 27,4 29,2— 32,8 32,8
G esam tdehnung  auf 51 mm . . .  % 25— 35 15— 20 22,26
C Juersclinittsyerrainderung . . . .  % 40—55 25— 35 35,S9
Stroekgrenzo in  %  der B ru ehfestigkeit . . 52 52 60,03

N ic k e ls ta h lg u D

59,5— 66,8
35,8—40,0

20— 28
35— 40

60

Zahlentafel 2. C h e m isc h e  Z u s a m m e n s e tz u n g  u n d  F e s t i g k e i t s e ig e n s c h a f t e n  a n  y e r s c h ie d e n e n  
S te l l e n  z w e ie r  L o k o m o t iy r a h m e n  a u s  S ta h lfo rm g u B .

H in te r e r
T e i l

M itte Forderer
T eil

L eich ter R ahm on ( B r u c h f o s t ig k o i t ................................. kg /qm m 53,3 51,5 54,1
C M n Si S P J S treckgrenze ...................................... , , 29,6 27.4 29,1
% % % % % I G osam tdohnung in  %  auf 51 mm 26 19 23

0,28 0,60 0,285 0,044 0.039 l Q uorschn ittsvorm inderung  in % . 38,8 24,1 43,1

Schw ercr R ahm on: t B r u c k f e s t i g k i i t ................................. kg /q  mm 46,2 44,0 46,1
O M u S i S p I S treckgrenzo ...................................... „ 25,3 23,8 24,3
of % % % % | G esam tdohnung  in %  auf 51 mm 33 15 33

0,24 0,06 0, 271 0,044 0,039 [ Q uersohn ittsverm inderung  in  % . 53,3 32,2 52,5

ist. Die m ittlere chemische Zusamm ensetzung der ge
wohnlichen Lokom otiyrahm en ist folgende: 0,25 bis
0,3 %  C, 0,65 bis 0,7 %  Mn, 0,25 bis 0,3 %  Si, 0,03 bis
0,04 %  S, 0,025 bis 0,035 %  P. Neuerdings m acht sich 
die Nachfrago nach einer hiirteren Qualitiit m it 0,38 bis
0,42 %  C in steigendem MaBe bem erkbar. Die Festig- 
keitszahlen der beiden Qualitiiten gehen aus der Zahlen
tafel 1 horvor. Die Gewichtszunahmo der Lokomotive 
ist die Ursache fttr die Forderung eines hoheren Kohlen- 
stoffgehaltes, doch wcist der Verfasser darauf hin, daB die 
Herstellung eines zuyerliissigcn M aterials dieser Zusam 
mensetzung auf gewisso Schwierigkeiten stoBt. Einigo 
StahlgieBereien gehen dazu ttber, dem S tahl etwa 0,18 
bis 0,2 %  Vanadin zuzusetzen. Man ist dadureh in 
der Lago, bei gleichem Kohlenstoffgehalt die Bruchfestig-

* 1912, 31. Okt., S. 1009/11.

werden, dessen Beheizung m it Gaskohle, Gas oder Oel er- 
folgt. Die G ltthtem peratur soli oberhalb des Rekaleszenz* 
punktes liegen. Nach einer genugenden Gliihdauer soli eine 
langsamo Abktthlung im geschlossenen Ofon erfolgen. Die 
Feuerung soli eine allseitige, n icht eine einseitige sein, dam it 
die W arm e moglichst gleichmaBig yerteilt sei. D er beste An- 
haltspunkt zur Beurteilung, ob ein Stiiek zweckmaBig 
gegliiht ist oder nicht, is t keineswegs die B etrachtung des 
Bruchgefiiges eines angegossenen Probestabe3, sondern 
die m ikroskopische U ntersuchung des GuBstttckes. An 
dem  Verschwinden der G uBstruktur kann  man, wie der 
V erfasseran  einigenM ikrophotographien zeigt,* erkennen, 
ob der StahlguB zweckmaBig ausgegliiht worden ist.

* Vgl. O b e r h o f f e r :  „U eber die Bedeutung des 
Gltthens yon StahlformgiiB", St. u. E. 1912, 30. Mai, 
S. S89/93; 26. Sept., S. 1023/4; 1913, 29. Mai, S. S91/6.
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A b b ild u n g  55. 
O e lz y lin d e r .

A b b ild u n g : 50. Y o rd e ra n s ic h t. A b b ild u n g 1 51. S e i te n a n s ic h t .

A b b ild u n g  53 . W e n d e p la t te  v o n  d e r  S e ite  g e seh e n .

A b b ild u n g  52. S c h n itt . A b b ild u n g  54 . W e n d e p la t te  Yon r o r n .  A b b i ld u n g  56 . A n s lo h t.

A b b i ld u n g  50 b is  56. P re B iu f t fo rm m a s c h ln e  m it  d r e i  K e b e v o r r ic h tu n g e n .

Die Proben waren einem fertigen R ahm en an  versehie- 
denen Stellen entnom m en und zeigten bei dem ersten 
Beispiel, einem leichteren Rahm en, daB dio GuBstruktur 
in allen Teilen verschwuriden war. Das vom Verfassor 
herangozogeno zweito Beispiel, oin schwerer Rahm en, 
brachte, wie der Yerfasser sich ausdriickt, ebenfalls zu- 
friedenstellende Ergebnisse, doch ergibt dio B etrachtung 
der Abbildungen 12 und 13 dor Quelle, daB in den 
durch sio gekennzeichneten P unk ten  dio richtigo Glilh- 
tem pera tu r niohfc erreicht wordon ist, da  noch GuBgcfiigo 
yorhanden ist. Dio Zahlentafel 2 gibt oino Uebcrsicht 
tiber die Festigkeitseigonschaften in den einzelnen Teilon 
des Rahmens, und man erkennt unschwer, daB in dor 
M itte beidor Rahm en oino erheblich niedrige Festigkeit, 
Streckgrenze, Dehnung und  K ontraktion  zu boobachtcn 
war. Dies fulirt der Verfasser auf eine durch dio Schwin- 
dung in der M itto des R ahm ens herbeigefiihrto Vermin- 
derung dor Dichto zuriick. D er Verfasser ist der Ansicht, 
daB Luftabkiihlung dor StahlguBstticke unzweokmiiBig 
ist. Solclio GuBstiicko habon zwar bessere mechanisclio 
Eigenschaften, doch tre ten  zu leicht gefahrlicho Span- 
nungon auf. p . Oberhof/er.

Streifziige.
(Fortset/.ung von  Seite 52S.)

In  den Abb. 50 bis 56 is t eine m it PreBluft betriobeno 
Form m aschine m it W endeplatte dargestellt. D as Wich- 
tigsto an der Maschine ist, daB drei yoneinander unaD-

hiingige PreBluftyorrichtungon vorhanden sind. D er auf 
Rollen fahrbare Tiseh A wird durch den SandpreB- 
zylinder B gehoben; die zusam m enarbeitenden Zylinder C O 
dienen zum Auffangen des K astens, und der Zylinder O] ist 
zum langsam en Niederlassen des K astens bestim m t. Die 
Zylinder B und 0  0  werden m it L uft betrieben, do. 
Zylinder C 1 m it Oel, und zwar derart, daB das Oel nach 
Ooffncn eines Vontils (Abb. 55) durch  seine Schwero in 
eine Rohro eindringt und  den Kolben liebt. W ird auf die 
P la tto  D durch dio L ast des K astens cin D ruck ausgedbt, 
so kann der Zylinder nu r sinken, wenn das Oel durch 
das am R ad  E  von H and gofuhrto Ventil A ustritt erhiilt. 
Auf dieso Weise is t ein langsamos, stetiges Niederlassen 
des K astens moglich. Die Maschine arbeite t also folgender- 
m aBen: N aeh Fiillen des K astens m it Sand heb t der Zylin
der B den Tisch A sam t K asten  gegen das PreBhaupt F , 
proBt den Sand und liiBt den K asten  nieder. D er K asten 
wird auf dcm Tisch A vorgerollt und gowendot. Alsdann 
wird dor auf Rollen laufende W agen G un ter den K asten 
gebracht und durch dio Zylinder O C abgefangen und 
dann  u n ter Anw endung des Kolbens 0 ! bzw. Betiitigung 
des V entils E  gesenkt. Die K asten  sind 400 mm breit 
und ebenso lang. Auch kleinere K asten  konnen yerwendot 
und auf beiden Soiten der W cndoplatto Modello befestigt 
wordon. H  is t ein V ibrator.

Eino Formmaschine,* bei dor das Pressen des Sandes 
und das Abheben des Modells m ittels Prefiwassers go-

* London Eniery W orks Comp., T ottenham , LondonN.
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w m m >

A b b ild u n g  67.

eine H ebelfflhrung, die an dor Achso F  s itz t ,  vor- 
gesehcn. P e r  Sand wird dureh den H auptkolben G 
gepreCt. Durch die E inrichtung zum getrcnnten  Aus- 
liehen und Pressen wird dio Maschine niedriger im Bau 
und spart Wasser. So werden die Vorteilo einer Hand- 
maschiuc m it der einer PreBwassermaschine yerbunden.

A b b ild u n g  58.

A b b i ld u n g  57 b is  60. 

I ly d r a u l i ic h e  F o rm m a s c h in e .A b b i ld u n g  59.

kasten G sitz t auf einem Rah-
men, der an den H altern  D I )  /T \
gleitot. Dio tiber dio Pollen h/ftj.................  Mm
laufonden Soilo verbinden
diesen Rahm en m it dem PreB- Lr~  " Q. "  ijj |“T
kolben, und zwar yerm ittels „ I
des Stompels E , einer Vor- ' lL j? ——
liingorung des Kolbens. Dio ][ __ ,G \l
Aufwiirtsbcwegung vonE  vcr- • M - W  . |
u rsaeht also ein Senken von __ .ł-JSiS a . $  \ n
K asten  C und gleiehzeitig ein ] jp
Heben des K astens B, und |  f  \ jl
oin Abwartsgclien des Kol- —A  f L_ j
bens bowegt die K asten  aus- f  '  t r
einander. Zunachst wird dor J \  / £  “g-
Kolben gehoben, bis K asten B 4‘ T  TTJ Ł ę  c}~7
an die M odellplattc stoBt, und | J II Lj n f j r
der Oberkasten wird gefilllt. p  i i T I p
D ann wird das PreB haupt J  ™  11
yorgezogen und Stem pel E  1 1 f i? )  }
weitergohoben, um den Sand '
in beiden K asten  zu pressen. L r  a d z '
Der Kolben wird gesenkt, f
und die K asten  sind fertig \  l«B /  Ajj
zum Abheben. <c% \  I /

Die P la tte A  der h y d r a u -  ^  \jll9  p
l is c h o n  F o r m m a s c h in e *  ^  ^
nach Abb. 61 und 62 is t wend- 
bar und liiBt sieli m ittels der
Fuhrungsbuchsen B B, m it A b b ild u n g  cl.
denen sie fest verbundcn ist, H y d ra u lls c h e  F o r m m a tc h ln e  fiir 
auf den S tandem  G C hoher g lc lc h z e i l lg e s  F o rm e n  T o n  O b e r-  
und tiefer stellen, wobei sich u n d  U n te rk & sten .

A b b i ld u n g  CO.

Das PreB haupt H  hiingt in einem Trolley, der auf dem 
U ntergurt eines Triigers lauft. D er Maschinenbock ist so 
gebaut, daB nach Wegscliieben des PreBhauptes die 
K asten m ittels Auslegerkrans K  aufgesetzt oder weg- 
gehoben werden konnen. D er U ntorkasten wird auf dem 
auf Schienen (M) rollenden Tisch entfernt. D er Tisch A 
wird m ittels Schneckengetriebes L  gewendet. Das PreB
h au p t is t entspreohend dem K asten und Sandrahm en J  
geteilt.

Zum gleiehzeitigen Einform en der oberen und unteren 
M odellhalfte ist die folgendo PreBluftmaschine (Abb. 62)f

t  Yon Bopp & R euther, Mannheim. * Von Bopp & R euther, Mannheim

schieht, ist in den Abb. 57 bis 60 gezeichnet. Die Wende- 
p latto A wird von den oben ais Lagcr ausgobildeten 
Zylinderkolben B B getragen, dio von den S tandem  um- 
schlossen werden und sich un ten  in den Zylindern C G 
bewegen. Die Kolben werden von dem Ventile E  ans 
bedient. Zur Sioherung gleichzeitiger Bcwegung ist

bestim m t. X)ie K asten werden gljichzeitig bewegt, und 
die entsprechenden bewcgtcn Teile sind m it iiber Rollen 
geftihrtcn Scilen yerbunden, wio die AbbiLlung zeigt. Der 
Tisch A ist n ich t wendbar und ru h t auf einem W agen B, 
der sich in unvcrandorlicher Hohe bewegt. Der Unter- 
kasten ru h t unm ittelbar auf dem PreBkolben. D er Obcr-

X X V I . , 3 136
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die K orper B B auf dio Bingo a  a  setzen, dio ebenfalla 
yersohieb- und feststellbar sind. M it den Griffen b b 
wird die P la tto  bzw. der Tisch festgeklam m ert. Die 
punktierte  Linie bezeichnet don Ober- und U nterkasten 
sowio den Sandrahm en. D is t der W agen zum Absetzon 
dor Form en. Beim Arbeiten sind beido Kasten fest
geklam m ert am  Tisch m ittels der K lam m ern c c ; zunachst 
wird der U nterkasten bis auf den Wagen D niedergelassen 
und der Oberkasten m it Sand gefiillt, alsdann wird das 
Ventil F  geoffnet, der Kolben E  gelioben und dio Form 
gogen das PreBhaupt G gepreBt, das, solango der Sand 
aufgeschautelt wird, ausgeschwenkt ist. H ierauf w'ird 
der Tisch, an  dem dio K asten m it don K lam m ern e c 
befestigt sind, gesenkt bis auf dio Ringe a a und go- 
sehwenkt, so dafi der leere K asten  nach oben kom mt. 
Der soeben gefiillte K asten  wird weggerollt, ein neuer 
K asten an seine Stelle gesetzt und so fortgefahren, wio 
eben besehrieben.

Dio h y d r a u l i s c h e  M a sc h in e *  nach Abb. 63 ist 
fiir hohe Modello bestim m t u n ter Yerwendung von Dureh-

Reiner SiliziumguB.
Ueber Silizium ais GuBm aterial w ird aus Amerika 

boriehtot*: Die C arborundum  Co., N iagara Falls, N. Y., 
dio Silizium im oloktrischen Ofen herstellt, yergieBt dieses 
M ateriał in einer R einlieit von 90 bis 98 %  zu Roliren fur 
hoiBo M ineralsauren. Besonders Schw'efel- und  Salpoter- 
siluro greifen das Silizium kaum  an. V orteilhaft ist 'das 
geringe Gewicht des M aterials (spoz. Gcw. 2,5 bis 2,6), 
zum al seino geringo F estigkeit groBo W andstiirken er- 
fordort. Dio N ebonbostandteilo sind Eisen und Aluminium.

Ferienkursus fur GieBereifachleute an der K oniglichen  
Bergakademie in Clausthal.

U nter L citung des Professors O s a n n  findet in diesem 
Jah re  wiederum an der Koniglichen B ergakadem ie in 
C lausthal ein F erienkursus fiir G iefie reifaeh lcu testn tt.und  
zw ar dau ert der L aboratorium skursus yom 22. Septem ber 
bis 4. Oktober, der V ortragskursus yom 6. bis 11. Oktober.

D as H onorar fiir beido K urso zusam m en betriigt 
60 .(l. (Fur den Laboratorium skursus allein 50 M  und

A b b ild u n g  62. H y d r a u l i i c h e  " W e n d efo rm m a sc h in e .

A b b i ld u n g  63. H y d ra u lis c h e  
F o rm m a s c b in e  f u r  h o h e  U o d e l le .

zugplatten ohne W endeyorriohtung. Auf der Grund- 
p la tte  A stehen die Saulen B B, auf denen dor Tisch C 
gleitbar angeordnet ist. Mit dem  Tisch is t die Durehzug- 
p la tte  D fest yerbunden durch die Sttitzen E  E. Auf der 
Durohzugplatte liegt der K asten F  m it Sandrahm en. 
G is t das PreBhaupt von Holz und an  einem zylindri- 
sohen K orper befestigt. Das PreB haupt kann auf ver- 
schiedene Hohen eingestellt und m ittels des Hebels H 
festgestellt werden. D er Prefihauptkorper ist durch Seilo, 
dio iiber Rollen laufen, m it dem Rahm en K  yerbunden, 
in dem der PreBzylinder zum Feststam pfen des Sandes 
aufsitzt. W enn sich der PreBkorper zum Pressen auf- 
w arts bewegt, so wird sein Gewicht durch das PreBhaupt 
ausbalanciert. Der Tisch gleitet aufwiirts iiber die 
Stiitzen E E , und dann wird der Sand gepreBt; der Sand
rahm en wird abgehoben und der K asten abgestrichen. 
Nach Riickgang des PreBkorpers wird der Hebel H  um- 
gelegt, der Tisch sinkt durch seine eigene Sclnvcre und 
en tfern t das Modeli aus der Form  im Durehzugyerfahren. 
Das PreB haupt steig t und laflt den fertigen K asten  auf 
dem Tische liegen. Der Hebel H  wird wieder um gelegt 
und der K asten  entfernt. (Tortsetzung folgt.)

den Y ortragskursus allein 25 J l.)  Anmeldungen sind bis 
Endo A ugust an  das S ekre ta ria t der Koniglichen B erg
akadem ie zu richten u n te r  E insendung der Geldbetrage.

Auch auBorhalb der Ferienkurso konnen H erren  aus 
dor P rax is im Eisonhuttenm annischen Laboratorium  der 
Bergakadem ie zu C lausthal dieselbo Ausbildung wie im 
Laboratorium skursus erhalten , wrenn sie dio Zeit auBer- 
halb dor akadem ischen Ferien benutzen. Das H onorar 
ist dasselbe.

N ahere A uskunft e rte ilt das Sekre taria t de r Berg
akadem ie.

Fragekasten.
Aus unserem  Leserkreiso geh t uns die nachstchende 

Anfrage zu. E tw aige Antw orten b itten  wir der R cdak tion  
baldigst zukomm en zu lassen.

B itto  um  Angabe einer R oheisengattierung fu r W erk- 
zeugmaschinenguB m ittleren  Gewrichts. E s kom m en 
D rehbankbetten  bis etw a 3000 kg sowio leichtere GuB- 
stiicko fiir den D rehbankbau in Frage. Gewiinseht ist 
eine G attierung, welche vor allem einen w e i B e n , d i c h t e n  
und dabei n ich t zu h a rten  GuB ergibt. R oheisensorten 
beliebig, doch ist Analyse erwiinscht.

* Maschinenfabrik Gritzner, A. G-, Durlaoh. * Iron  Trade Reyiew 1913, 6. Miirz, S. 5S1/2.
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Aus Fachyereinen.
A sso e ia t io n  T e c h n i ą u e  d e  F o n d er ie .
In  den Tagen vom 20. Mai bis zum 1. Ju n i d. J . hielt 

die Assoeiation Teehniąuo de Fonderie ihre H a u p t y e r -  
s a m m lu n g *  in  Paris ab. D er Vercin besteh t nach den 
M itteilungcn seines Sekretars H. D id i e r  zurzeit aus 275 
M itgliedem  und 31 Forderern. Dio Versamm lung wurde 
von 317 Teilnehm ern besueht. U n te r ihnen befanden sieli 
Facligenossan aus Deutsohland, England, Spanicn, Bel
gien und Luxem burg.

D er Vcrein h a t im Laufo des yergangencn Jah res zwei 
P r o i s a u f g a b e n  ausgeschrieben: 1. „ P r a k t i s c h o  Un- 
t e r s u c h u n g e n  d e s  G ie B e r e i- K u p o lo f o n s “ , 2. „ U n - 
t e r s u c l iu n g  d e r  in  d e n  G ie B fo rm e n  e i n t r e t e n d e n  
K lo in v o r g a n g e “ . F iir jede der beiden Aufgaben war 
ein Preis von 500 fr ausgesetzt. Mit diesen wurden aus- 
gozoichnet fu r dio erste Aufgabe Ingenieur A n d rć  D e s -  
q u e n n o s  in Dom browa (Russiscli-Polen), ftir die zweite 
Ingenieur L a  m o u r e u x  in Sclossin (Belgien). U eber beido 
Gogenstando entwiokolte sioh in der Versamm lung 
eine E r o r te r u n g .  Im  Vorlauf derselben wurdo der 
BeschluB gofaBt, woitoro oingohonde system atische 
Untorsuoliungen uber don B etrieb des Kupolofens 
in  ciner franzosischen technischen Scliulo vom ehm en 
zu lassen. Im  AnschluB an  dio Versamm lung fanden 
Bosiehtigungen vcrschiedener im N orden und Osten 
Frankroiohs golegenor GieBereibetriebe s ta tt ,  so vor 
allem der GieBerei „Fam ilistóre de Guise, Collin e t Co.“ 
in Guise, dio hauptsachlich  H eizanlagen, Stubcnofen 
und K tichenherdo sowie flacho GuBstticke und  groBe 
H ohlkorpor herstcllt. D er Verein h a t ferner im Ilo f und 
dem  Gobaudo dor Pariser „Ecolo dos A rts e t M ćtiors", 
wo dio Yersam m lung tag te , eine G ie B e r e ia u s s te l lu n g  
voranstaltet.

Es wurden dio folgenden Vortriige g eh a lten : Berg- 
ingonieur G u e n e a u , Dam m ario - sur - Saulx, spraeh 
Uber die

Unzulanglichkeit der Num merneinteilung des GieBerei- 
eisens und die E inteilung nach der Analyse.

Das auf don M arkt kommondo Rohoison kann  in yier 
Gruppon oingeteilt wordon, wio in Zahlentafel 1 dargestellt.

Nach dem Aussehen des B uehes werden folgendo 
Sorten handelstiblioh un terscliieden:

Nr. 2, 3, 4 : Graueisen.
Nr. 4, 5, 7: H albiertcs Eisen.

Hohero N um m ern: Schwach grau gcsprenkelte Eiscn- 
sorten bis zum WeiBeisen.

In England untorschcidot m an n u r  vier Num m ern 
f tir GieBereieisen, und in Am erika kennt m an noun.

Dio Num m erneinteilung des GieBereieisens beruh t 
auf keinerlei positiver Grundlage und liiBt sich n ich t m ehr 
aufrech t erhalten  gegentlber den hohen Anforderungen, 
dio an  don EisengieBer in bezug auf mechanischo Festig
keit, chem ische W iderstandsfahigkeit und leichte B earbeit- 
barkeit seines M aterials gestellt werden. Das B aum aterial 
soli loicht und fest sein, deshalb muB der GieBer Eisen 
von 25 kg/qm m  Zugfestigkeit liefern. Stahlzusatzo 
haben in diesor H insicht n icht die erhofften Ergebnisse 
gezeitig t; der Erfolg kann also n u r durch eino vor- 
tie fte  U ntcisuchung der chemischen Zusam m ensetzung 
des GuBeisens erreicht werden. E s ist unerliiBlich, daB 
der EisongieBer Roheisen von genau bestim m ter che- 
m ischer Zusam m ensetzung k au ft, also ist auch dio Ein- 
teilung nach chemischen Grundsiitzen crforderlich. Dio 
Angabe des Siliziumgehaltes gentigt nicht. A. H u m b o l t ,  
Soxton, und Jo h n  S. G. P r im r o s e ,  England, vereinigtcn 
sieh boi oinom B ericht tiber dio am erikanischen GieBerei- 
yerhaltnisse in dem Lobo des d o rt beobachteten Ver- 
fahrens. Man liiBt den Kohlenstoffgehalt, der ftir GieBerei- 
oison sto ts zwischen 3 und 4,8 %  liegt, auBer ach t und 
bemiBt dio andoren B estandteile  ftir jedo Eisensorte, wio 
in Zahlentafel 2 angegeben.

Dor V ortragende erliiuterto dann  das Vorfahren der 
Probenahm e ftir die analytischo Untersuchung. Bei Mei- 
nungsyerschiedenhoiten n im m t m an drei Analysen vor, eino 
durch den Verkiiufer, oino durch den Kiiufer und die d ritto  
durch  einen Seliiedschemikor. Dio beiden sioham naohsten  
kom menden Analysen geben die Entschcidung. F tir das 
onglische GieBereieisen h a tte  im  Jah re  1906 W- B. P a r k e r  
vior Gruppon nacli dom U rsprung und de r chemischen 
Zusam m ensetzung yorgesohlagen: 1. englischcs Eisen,

2. schottischcs Eisen, 3. II ii - 
m atitoisen, 4. Sondereison. 
W elches der chemischen Ein- 
teilungsyerfahren auch ge
wiihlt werde, es wird ste ts 
dem EisengieBer erlauben, 
sich m it eindoutig bestim m 
ten  R ohm aterialien zu ver- 
sehen und die Q ualita t des 
eingekauften M aterials ein- 
wandfrei nachzuprtifen.

Zivilingenicur Algernon 
Lewis C u r t i s ,  C hatteris 
(England), e rs ta tte tc  einen 
B ericht betreffend seine 
Untersuchungen tiberGleBerei- 
sande und deren Behandlung, 

Dio Frage der Form m ate- 
rialien bertih rt eine ganze 
R eihe yon W issenschaften: 

Geologie, Gesteinskunde, 
Chemio, H tittenkunde, Mi
neralogie, W iirmemeBkunde, 
M ikrographie und GieBerei- 
kunde. Die Sando konnen in 
drei Gruppen eingeteilt wer
den, 1. Sande, die oiner geo-

* Vgl. St. u. E. 1912,
29. Fobr., S. 360.

Zahlentafel 1. R o h o is o n s o r to n .

Xr. H oh eisen G is a m t-C Si
%

Mn
%

S
o//O

P
%

1 Hamatito ison b 1,5—2,5 u n te r  1 u n te r  0,5 u n te r  0,0G
9 Grauos GieBerei

eison . . . . 3,5 1,5—3,5 1 u n te r  0,15 0,75— 1,25
3 Basisches E iso n . u n te r  1 3 1,5— 4
4 Sonderoison:

Spiegoleison . bis 25
F erro m an g an bis 80
F errosiliz ium  . bis 16
Fcrrochrom b i s  50 %  C r
F crro alu m in iu  m

Zahlentafel 2. R o h o is o n s o r to n .

Hoheisen Si
%

S
%

1’
%

lin
%

GioBoroicison 1 . . . uber 2,5 u n to r 0,03 u n te r  0,6 u n to r 0,5 !
2 . . . iiber 1,95 u n te r  0,04 u n te r  0,7 u n te r  0,7
3 . . . iiber 1,35 u n te r  0,05 u n te r  0,8 u n te r  0,9

E ison m it hohom  Si- 
lizium gehalt( Gcs.-C. 
iiber 2,15 % ) . . 3 bis 5 u n te r  0,04 u n te r  0,4 iiber 0,3

E isen  m it hohem  Phos- 
p h o rg eh alt (Ges.-C. 
iiber 3 % ) . . . . iiber 1,5 u n to r 0,55 iiber 1 0,3 bis 0,9
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logischen Scheidung durch Eis, W asser oder L uft ent- 
stam m en, 2. Verwittorungssando, aus G esteinsarten stam - 
m end, 3. duroh Eisenoxyd, Silikato und  dorgleichen ver- 
k itte to  Bildungen. Um dio minoralogischo Zusammen- 
sotzung der Form m aterialien zu untersuchon, muB man 
das M ikroskop anw enden; hierbei muB man allo darin 
en thaltenen  m ineralogischen Bestandteile untersuchon, 
dio der Vortrngcnde nach ihrer Bonennung und  ihren 
wesontlichen Kennzeiohon auffilhrt. Auch oino Fest- 
stellung dos zweckiniiBigcn Verfahrens einer schnellcn 
Probenahm e fiir dio yerschiedenen Sande ist notwendig.

Der Vortragendo geht a lsdann auf dio Einzelheiten 
w eiterer U ntersuchungen ein, wie dio B estim m ung derm itt- 
leren KorngroBe des Sandes, der Fcucrfestigkoit u n d  der 
B ildsam keit eines feuerfesten Tons. E r beschreibt schlicB- 
lich dio N otw endigkeit einer Aufbercitungsanlage fiir 
don GicBorcisand, crstens um  H andarbe it zu ersparen, 
zwoitens um  Ersparnisso herboizufiihron an Frischsand, 
an  K ohlenstaub, an T o n  undM asso und an  K osten fiir den 
A btransport des yerbrauchten  Sandes, schlieBlich um 
eino gleichmiŁBigo Mischung zu gewiihrleisten, dio jeder- 
zoit nacli Belioben w iederholt werden kann. Dio Anlago 
muB don ortlichon Vcrhiiltnisśon der GicBerei und der 
Beschaffenheit dor Form m aterialien angepaBt sein.

General L. C u b i l lo ,  M adrid, h ielt einen V ortrag 
iiber dio

StahlgieBerei in Spanien, insbesondere vom m ili- 
tarischen Gesichtspunkte.

Dio StahlgioBerei in der N ationalfabrik  von T r u b ia  
ha t sich ausgezcichnet entw ickclt. Dieses W erk d ient 
n ich t n u r der m echanischen B earbeitung der Gcschutze, 
Lafotton und Geschosse, sondern um schlieBt auch cin 
groBos Schmelzwerk, eine Schmiede und  eino Anlago 
zum H iirten und Anlassen groBer und kleincr fiir den Ge- 
schtitzbau verw endctor Stiicke. Dio Schm elzanlage ent- 
hiilt zwei Oefen, einon von 50 t, den andern  von 10 t 
E insatz, die erlaubon, Błocko und StahlformguBstiicko 
bis zu 00 t  zu gioBen. Dio Sclnniedeanlage umfaBt zwei 
Schmiedeprcssen von 3000 und von 1200 t, jedo bedient 
von zwei W iirmofen. Dio H iirtungsanlage e n th a lt zwei 
sonkrccht stehendo Oefen* fiir groBe, m ittlero und  klei- 
nero Gesohiitze.

Der StahlformguB wird nu r fiir Ł afetten  und schwic- 
rigo GuBstiicke gebraticht. D er V ortragendo erinnert 
daran , daB P o u r c e l  vor dreiBig Jah ren  dic Mogliohkeit 
gozoigt h a t, Goschtitzringe in StahlformguB herzustellen, 
aber daB bis je tz t die Regierungcn don Schm iedestahl 
yorziehon. D as Vcrfahren der doppeltcn Oelhiirtung der 
Form stiicke ist m it Erfolg in dcm schwedischen W erk 
in Bofórs angew endet worden, das kiirzlieh GesehOtzo 
von 21 und 24 cm ganz aus StahlformguB hergestellt 
h a tte . Bis je tz t sind die hauptsaehlichsten  Schnierig- 
keiten, dio diesem Verfahren ontgegenstehen, dic Gcfahr 
dos Lunkerns und dic Schwierigkeit, dic langen Oeschtitz- 
rohro yon 20 und 30 cm, dio bis zu 50 K aliber Lange auf- 
woisen, zu gieBen.

W. H. H a t  f i e ld ,  Sheffield, spracl) tiber 

GrauguB und TemperguB.

Es ist schwierig, die sehr anrogonden und wissen
schaftlichen M itteilungen H atfields kurz zusammenzu- 
fassen. D er R edner e rinnert zunachst an dio Phasen- 
lelirc und an das Gleichgewichtsdiagramm des Systems 
Eison-Eisonkarbid. Dieses D iagram m  mtisso dio Grund- 
lage jeder Untersuchung bilden, die sieli auf Logiorungen 
yon Eisen und K ohlenstoff bezieht.

D er Vortragendo spricht yon dcm EinfiuB der Neben- 
bcstandteile Silizium, Sehwefel, Phosphor und  Mangan 
und fa h rt  dio A rbeiten yon W tis t  und P e te r s e n * *  
iiber die Erniedrigung dor Loslichkeit yon K ohlenstoff

im Eisen durch das Silizium an. An H and  von Klein- 
g ifugebildern zeigt ITatfield, wie das Gefiige eines Form - 
guBsttickcs yon der GroBo des Quersohnitts abhiingt. 
E s ergibt sich hieraus die N otw endigkeit, dio Zusammen- 
setzung der Gi.Bsttieke dem jeweiligen Q uerschnitt an 
zupassen. In  weiBcm GuB kann der gebundene Koh- 
lonstoff durch zwookmiiBiges Gliihen in Tem perkohlo 
iibergefiihrt werden. Man untersoheidet den euro- 
paischen TemperguB m it stahlartigcm  Bruchausselien 
und don am erikanischen TemperguB m it Schwarzem K ern, 
der von einer entkohlten  R andsehicht um geben ist*. 
W ahrend das europaischo Verfahren durch E ntkohlung  
gokennzeichnct ist, findet beim amerikanisohen Verfahren 
n u r dio Zersetzung dos K a rtid s  u n te r  Ausscheidung von 
Tem perkohlo s ta tt ,  gcmaB der G leiehung: Fe3C =  3 Fo 
+ C. D er Unterschied ist wesentlich auch darin  begrundot, 

daB das europaischo Roheisen, das zur H erstellung von 
TemperguB yerwondot wird, einen betrachtlichcn Gehalt 
an Sehwefel aufwcist, w ahrend das am erikanischc R oh
eisen bei Beginn des Vorfahrens wenig schwefelhaltig 
ist. D er Sehwefel spielt eine wichtige Rolle bei den E r- 
soheinungen, dio sich w ahrend der Abktihlung bis an den 
R ekalcszonzpunkt (um 700° C horum ) abspielen; er ver- 
h indert das K arbid, sich in freien K ohlenstoff und Eison 
zu zersetzen. Sdrgfiiltig horgestellter europiiischer Tem per
guB h a t im allgemeinen eino B ruchfestigkeit von m ehr 
ais 31 kg/qm m  m it einer D ehnung yon selten m ehr ais
5 bis 0 %  boi 75 mm MeBlange.

Das W osentliche des am erikanischen Vcrfahrens be
steh t darin , das Motali durch einige Zeit boi oiner T em 
p era tu r zu halten , dio sich fiir seine jeweiligo Zusammen- 
setzung ais zwockmiiBig erwiesen h a t, bis das gesam te 
K arb id  zersetzt ist. Das Enderzeugnis ist F crrit, das don 
gesam ten K ohlenstoff in freiem Z ustande yerteilt en tha lt. 
Dieses iiuBerst geschmeidigo M ateriał ist in den W erken 
in Sheffield, wolcho der V ortragendo leitot, m it einer 
B ruchfestigkeit yon 31 bis 39 kg /ąinm  und einer D ehnung 
yon bis zu 15 und 20 %  erhalten worden.

Ingenieur B r a s s e u r ,  Dom meldingen (Lusem burg), 
berichteto sodann tibor

Betrieb und Einrichtung am erikanischer GieBereien und 
H uttenw erke.

B rasseur faBt hier dic Bcobachtungon zusąmm en, 
dio or bei einer Studienreise in den Vereinigten S taaten  
gem acht ha t. Dio Erzeugung der am erikanischen Eisen- 
gicBer ist derjcnigen dor europaischen um rd. 25 %  tlber- 
legen, yon denen 10 %  auf dio gróBere A rbeitsleistung 
des A rbciters und  15 %  auf bessere m cchanische E in 
richtungen und auf A rbeitserleichterungen fallen. Der 
brennendo W unseh, oincn hohen Gewinn zu erzielen, und 
der holio Preis der H an darbe it in Am erika zwingt 
die Industriellen, die H andarbe it soweit ais moglich 
durch mechanischc Verfahren zu ersetzen, wo dic 
curopaischen Industriellen yor dcm  hohen A nlagekapitnl 
zurackschrccken. In den GieBereien der Vereinigten S taaten  
ist de r Gebrauch von E iriśchiencnhangebahncn sohr yer- 
bre itet, der fiir die H andhabung  des Form sandes sehr omp- 
fehlenswort ist. Die T ransport- und Hebczeuge sind sehr 
zahlrcieh. F iir den A ntrieb w ird am  meisten derelektrisehe 
Strom  bonutzt. Das Schmelzen des GuBeisens geschieht 
allgemein im Kupolofen, aber vicle GieBereien gebrauchen 
neben dcm Kupolofen Flam m ofen ftir groBe GuBstticko 
oder ftir SondcrguBm aterial. Diese Oefen werden m it 
N aturgas geheizt, das sehr billig ist. D er Koks ist 
gleichfalls billig und koste t 4 bis 0 M (1 bis iy> $) 
in P ittsburgh , und  anderw arts rd. 10 JC (4 S). Boi diesen 
niedrigen Proisen is t m an beim B etrieb der Kupolofen 
n ich t s ta rk  auf K okserspam is angewiesen, und  ein m itt- 
lorer K oksyerbrauch yon 15 %  g ilt ais norm al.

* Vgl. S t u. E. 1912, 18. Ju li, S. 1195.
** Ygl. St. u. E . 1911, 6 . Ju li, S. 1105.

* Vgl. St. u. E. 1909, 4. Aug., S. 1198; 8. Sept.,
S. 1402; 0. Okt., S. 1563; 3. Nov., S. 1741; 1. Dez.,
S. 1900.
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V e rsu c h o , S t a h l  im  K u p o lo fe n  zu  se h m o l-  
z o n , liaben in Am erika keino besseren Ergebnisse gehabt 
ais in E uropa. Das Metali w ird durch den Koks wieder 
gokohlt. Im m erhin erzeugt m an in einem W erk aus 
weiehem Schro tt duroh Umsehmelzcn im Kupolofen einen 
S talli m it 1 %  K ohlenstoff, dor benu tz t wird zu r H er
stellung yon G liihkasten zum  T em pem  von EisenguB. In 
anderen  W erken schm ilzt m an eine G attierung aus 40 bis 
50 %  S tah lschro tt m it etw as Ferrom angan und verschie- 
donen Zugaben zum  Regeln des Siliziumgehalts. Das 
erhaltene Erzeugnis wird H albstah l (semi-steel) genannt 
und orsetzt SonderguBarten m it geringom Kohlenstoff- 
gehait. GieBereien, welcho B riketts  aus Stahl- und GuB- 
oisonspiinen verwenden, sind noch ziemlich selten, aber 
m an yerw endet Drehspiinc, indem man sio durch  bc- 
sondere Einw urfrohro in die M itte des Kupolofens ein- 
f iihrt.

Dio M odo llo  werden m it groBtcr Sorgfalt hergestellt 
und nach Mogliehkcit m it boweglichen Teilen ausgerU stet, 
um das Einform en zu erleichtcrn. T eurer in der H er
stellung ais iu E uropa, sind sic tro tzdem  w irtschaftlicher 
dadureh , daB sic Form erlohno ersparen. Sobald man 
ReihonguB horzustollen h a t, yerw endet m an Metali- 
modelle. K ernkasten  fiir hiiufigen Gebraueh sind oben- 
falls aus Metali.

Dic A u fb o ro i tu n g  dos S a n d o s  ist noch n ich t so 
weit ausgebiklet wrie in E uropa, im  Gegcnteil yerw endet 
m an die yerschicdcnsten Sandm ischungen fttr jede A rt von 
GuBstiicken. Man n im m t liiiufig einen Teil Frischsand 
auf sechs oder sioben Tcilo a lten  Sand, der m it Bindc- 
m itteln , w'io Molassc, Leinol u. dgl. yerm ischt ist. Das 
g ib t eine festo Masse und erlaub t, magerc Sande zu ycr- 
w'cnden u n ter n u r geringer Verwendung yon Form stiftcn.

VieIo Form en werden m ittels Oel- oder Petroleum - 
bronners gctrocknct, dor ungefahr 50 cm von der Form  
ontfern t aufgcstellt wird. E in andores Yerfahren besteh t 
darin , die Form  m it Petroleum  zu tranken , das man als- 
dann abbrennt. W enn auf dor einen Seite der ameri- 
kanische Form er boi der H erstellung von MasscnguB m ehr 
ais der curopiiischc Form er leistet, so sind anderseits wirk- 
lich gu te  Form er fiir schwicrige GuBsttleko schwer zu fin
den, sind teuer und leisten n ich t so viel wio dic in Europa.

D er V ortragende beschreibt cin Form yerfahren 
fiir einen Form kasten  m ittels Holzmodells, bei dem 
dic Form  durch  einen Rahm on aus Flacheisen gestiitzt 
wird. Die Verwendung von Form m aschinen, yor allem 
von oinfachen Masehinen, entw ickelt sich m ehr und 
mohr, selbst fiir GuBstiicke, die in verhiUtnism;iBig ge
ringer Anzahl hergestellt worden. Die am meisten ge- 
b rauch ten  Masehinen sind die in E uropa noch wenig be- 
kannton Schwrerkraftform m aschinen. D er Bau der Hand* 
masehinen ist sehr einfach, aber sic werden vor allem fiir 
flacho und  wenig kom plizierto GuBstiicke yerwendet. 
F ttr  sohwierigore Stttcke haben dio europiiischcn und yor 
allem  franzosische Masehinen ihren groBen N utzen be- 
wiesen. Trotzdem  haben m ehrero GieBereien dieso Ma- 
schinen aufgeben mttsscn, da  sio fttr den am erikanischen 
A rbeiter eine zu sorgfiiltige Bedienung erfordern.

Dio G u B p u tz o ro i  wird ziemlich grób gehandhabt. 
Sandstrahlgcbliiso sind wenig yerbreitet. D as Abschneidcn 
der y c rb ren cn  Kopfe geschieht m ittels Sauerstoff- oder 
Azetylcnbrenners. G ratbildungen, Eingttsse oder kleine 
ycrlorene Kópfo werden m it dem PreBluftmeiBel en tfem t. 
Vorloreno Kopfe m ittlerer GroBo werden en tfe m t, indem 
m an sie an der A nsatzstclle m ittels PrcB luftbohrers durch- 
bohrt und m it dem H am m er abschliigt; m an schlichtet ais- 
dann m it dem MeiBel nach. Kleine Stttcke kommen 
siimtlich in die Putztrom m el. —  D er B etrieb wird im 
allgemeinen gelcitet yon P rak tik em , welche n ich t viel 
thcoretischc und vor allem m etallurgische K enntnisse 
haben. W as m an yor allem yerlangt, is t ein weicher, 
leicht und  rasch bearbeitbarer GuB.

W as den S ta h lfo rm g u B  an lang t, so zeigt die nacli- 
folgende S ta tistik , dio sich auf die sechs ersten  M onate

des Jah res 1912 bezieht, wio seine H erstellung sich auf 
dic cinzelnen O fcnarten y e r te il t :

M a r t in o f e n ........................................  456 000 t
K o n y c r t c r ........................................  30 000 t
T i e g e l .................................................  8 000 t
E lektrischer O f e n .............................  0 C00 t
Y crsc liicd cn cs.................................... 3 000 t

zusam m en rd. 498 000 t

D er Martinofen ist, wie m an sieht, das H aupterzeu- 
gungsm ittcl. Dio m it natttrlichen Schwcrólen geheizten 
Oefen sind am  m eisten yerbreite t; der Verbrauch betriigt 
etwa 150 1 (40 Gallons) f. d. t  crz.eugten S tahl, was eino 
Ausgabe yon 7,20 J l  f. d. t  ycrursacht. K lcinkonvertcr 
m it seitlichcr W indzuftthm ng sind ziemlich yerbreitet. 
W as dic elektrischen Oefen an langt, so haben yon elf 
H u tten , welche solehe aufgestellt liaben, kaum  drei sioh 
einon gewissen R uf yorschaffen konnen, weil diese Oefen 
eine Sorgfalt yerlangen, an welche die amerikanischo 
GieBerei noch n ich t gewohnt ist. Ing. L. T)cscroix.

(SchluD fo lg t.)

V er e in  d e u tse h e r  G ie f ier e ifa ch le u te  (E . V.)
(ScliluG  v c n  S c tte  OOP.)

Ingenieur Fr. G o ltz o , Berlin, bcrichtetc iiber 
GuBeisen und StahlformguB im Elektromaschinenbau.

Der Vortragende fiilirt aus, daB beim Eisen yielfach 
guto magnctischc und elektrischo Eigenschaften m it 
schlcehten mechanischen yerknupft seien. So wird bei 
StahlformguB die Aufnahnicfahigkeit fttr magnctische 
Kraftlinion m it zunehm ender Fcstigkeit schlechter, was 
auf den zunehmenden Kohlenstoff- und M angangehalt 
zurttckzuftthron ist, besonders Mangan w irkt bei niedrigen 
Induktionen erheblich yersehlechternd auf dio Magneti- 
sierbarkeit cin. Es wird dahor empfohlen, das Mangan 
durch Silizium zu ersetzen, das ebenfalls desoxydicrend 
w irkt und die Festigkeitseigenschaften olmo Beeinflussung 
der Magnotisierbarkeit yerbessert, solange sein Gehalt 
nicht zu groB ist. Bei einem R otor fttr eine Hochfrcąucnz- 
maschino wird z. B. eino ZcrreiBfestigkeit von 60 kg/qmm 
yerlangt. Soli dersclbo eino Induktion yon im Mittel 
500 c. g. s. besitzen, so muB m an bei ManganstahlguB 
etw a 8,2, bei SiliziumstahlguB nur 2,7 Ampćrcwindungcn 
aufwenden.

Wichtig ist fiir dio Eigenschaften des Stahlgusses 
auch dor GltthprozcB. Wio dio Yersuehe des Vortragcnden 
bcwcisen, zeigt sich erst bei einer Gltthtcm peratur yon 
10000 C und langer Gliihdauer, also Ueberhitzung des 
Materials, eine merkliche Verbcsserung der magnetischen 
Eigenschaften, da ein deutlicher Zusammcnhang zwisclicn 
ihnen und der KomgroBo besteht. Auch cin gcwisscr 
Zusatz von Aluminium scheint cmpfehlenswcrt.

W eitere Schwierigkeiten entstehen im E lektro
maschinenbau besonders bei Massenfabrikation dadureh, 
daB die magnetischen Eigenschaften des angelieferten 
Stalli- und Graugusses auBerordentlich ungleichmaBig 
ausfallcn. Diesem Punkto sollten die GieBereien m ehr 
ais bisher ihre Aufmerksamkeit zuwenden und fttr den 
Elektromaschinenbau ein Sonderm aterial schaffcn, da 
die Elektrotechnik bereits ein bedeutender Verbraucher 
fur StahlguB und GuBeisen sei. Allein dio A. E. G. hat, 
wie der Vortragende m itteilt, im letzten Jahre  GrauguB 
zu einem Gesamtpreise yon 7 000 OOO.ft und fiir 4 000 000Jl 
StahlguB ycrbraucht, von denen etwa dio H alfte auf 
magnetisch beanspm chtes Eisen kom m t. Jedes Stahl- 
und GrauguBwerk mttBte ein Laboratorium  besitzen, 
das auch die Vomahme m agnetischer Untersuchungen 
gestattet, wofttr bereits einwandfreie MeByerfahren vor- 
liegen.

Zum SchluB zeigtc der Vortragendo einige Bilder 
von den Einrichtungen, die die A. E. G. zur Material- 
priifung besitzt.
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Sodann verbreiteto sich Ingeniour E. U. S c h o o p , 
ZUrich, Ubor das

Schoopsche Metallspritzverfahren m it besonderer 
Beriicksichtigung der Anwendungsmoglichkeiten  

im GieOereifach.
Dic grundlcgenden Versucho cntstandcn infolge rcin 

zufiilliger Beobachtungen beim Schiefien m it oinor Flobert- 
bttchso. Der Vortragendo beobachtotc, daB Stollcn, dio 
mehrere Mało von Bloikugoln gotroffcn waren, sich all- 
miihlich m it einer gu t haftenden Bleischicht uberzogon. 
E r orkannto bald, daB es boi dor Herstellung von Metall- 
Ubcrzligen durch Aufspritzen wesentlich auf dio dem 
zerteiltcn M etali zu erteilcndo hoho Geschwindigkeit an- 
kam , daB dagegen die A rt der M etallzerstaubung nur 
von untcrgeordneter Bedeutung war.

An H and  von L ichtbildem  und ausgelegten StOcken 
beschriob der Vortragondo dio von ihm  vcrwondeten 
Apparato, wobei er besonders auf Bau und W irkungs- 
wcisc der sogenannten M etallspritzpistole einging, dereń 
Wesen darauf berubt, dafi dio Metalle n icb t in  fein yerteil- 
tcm Zustando, sondern in Form  grofiercr Tropfen aufge- 
schloudert werden.

Es sind zwei Ilaup tgruppen  der Anwcndungsgebieto 
des Verfahrens zu unterscheiden: die Herstellung fest- 
haftender und die ablosbarer Ucberztige. Dio erste Gruppo 
befaBt sich nam entlich m it der Herstellung von rost- 
schiltzenden UeberzUgen aus Zinn odor Zink, z. B. auf 
GuBeisen. F cm cr gehort hierher dio Verbleiung ais E rsatz 
fur dio sogenannte homogeno Verbloiung, das Ueberziehen 
von Innenwandungen yon Bierfassern m it Aluminium 
an Stello des rich en s u. a. m. Dio zweito Gnippc, dio 
H erstellung ablosbarer Schichten, ergibt moist K orper 
m it eigener Formgebung, wobei fast ausschlieBlich das 
D rahtspritzverfahrcn in B etracht kom m t. Es w'ird dadurch 
dio Gewinnung von K órpern aus Motallen moglich, dio 
sich schwer oder Uberhaupt n icht gieBen lassen. Es 
kom men-hier in erster Linio dio Metallo bzw. Legierungen 
in Frage, die in ausgesprochenem MaBo das Bestreben 
zeigen, Gaso aus der Atmosphiirc zu losen und beim 
E rstarrcn  wieder ganz oder teilweiso auszustoBen, wie 
Kupfer, Niekel, Alpaka und andero Nickcllegierungen.

O beringenieurC ram er, Berlin, m achteM itteilungon iiber 
Elektrisches und autogenes SchweiBen in  GieBereien 

und anderen Betrieben.
Nach oiner Uebersicht tiber dio frUheren Vcrfahrcn 

zum SchweiBen und Schneidon goht der Yortragendo 
auf dio neueren Errungenschaftcn auf diesem Gebieto ein, 
um nam entlich das SchweiBen m ittols elektrischen Licht- 
bogens nach B o rn a d o s  und S la v ia n o  sowie die elelt- 
trischo W iderstandsschweiBung ausftihrlich zu behandelu. 
E r geht dann zu den autogenen SchwciByerfahren uber, 
woruntor das SchweiBen m it der Wasserstoff-, Azetylen-, 
Benzin- oder Benzol-Saucrstoff-Flammc yerstanden wird. 
E r weist auf die maBgebenden Gcsichtspunkte bei diesen 
Yerfahren hin und gibt ais Grund der aufierordentlichen 
Verbreitung des Azotylen-Sauerstoff-Scliwcifiens die Hohe 
der Flam m entem peratur, 2S00 bis 3100 0 C, an.

Es werden dann dio Sehneideverfahrcn besproehen, 
bei denen m an m eist das autogono Yerfahren anwendet, 
weil der Lichtbogen sehr breite und raulie Schnitte er- 
zeugt. Besonders die betreffenden Paten te  der chcmischen 
Fabrik  Griesheim-Elektron werden behandelt und dio 
Vielseitigkeit yon dereń Anwendungsgebieten erortert. 
Zum SchluB erlau tert der Vortragendo noch dio Umwiil- 
zungen, dio das autogene Schneiden bei der Geldsehrank- 
herstellung heryorgerufen hat.

H titteningcnieur E. A. S c h o t t ,  W ittenberge, be- 
handeltc den

Fortschritt in der Verwendung von Brikeiteisen  
fiir die Herstellung von QualitatsguB.

Dio GuBeisenbriketts haben sich in der P raxis be- 
tonders in  den Fallen bewahrt, wo es sich um die Her- 
st»!lung yon Gufistticken handelt, an deren Festigkeit

sehr hoho Anforderungon gestellt werden. Dor niedrige 
Kohlonstoffgehalt derselben ermoglicht es, GuBstflcke 
m it geringem Kohlonstoffgehalt herzustellen, ohne glcich- 
zcitig deren Silizium- und M angangehalt so zu yerringem , 
dafi deren W irksam keit ungiinstig beeinfluBt wird. Beim 
Aufgeben der B riketts ist zu beachten, daB man Stahl- 
spanebriketts d irek t auf den Kokssatz aufgibt, wahrend 
m an GuBbriketts in der Begel ais den letzten Teil der 
G attierung aufzugeben pflegt. Uebelstande, dio sich 
boim Brikcttschmelzen gezeigt haben, wie eisenhaltigo 
Schlacke, Schwefolaufnahme u. a., lassen sich bei rieh- 
tigem Ofengang yermeiden.

Oberingonieur H a u s e n f e ld o r ,  Essen, e rortert dio 
Verwendung von Steinkohlenteerol im  GieBereibetrieb.

D er Vortragende m acht zunachst M itteilungen uber 
das Teerol selbst, seine Mengen, Eigenschaften und Bc- 
handlung, gibt dann einen Ueberblick iiber dio heuto 
gcbriiuchlichsten Dusen und Oelfeuerungsapparato ftir 
Giofiercizwccke, um dann einigo neuere Botriebsangabon 
zu crortcrn .*

Der Gebrauch des Tecrols ais B rennm aterial stiog 
in D eutschland yon 1910 bis 1912 von 5000 auf 75 000 t. 
D a das Teerol dunnfliissig ist, liiBt es sieh durch engo 
Rohrleitungen bis zu >/," bequom fortleiten. Es ist tecb- 
nisch wasserfrei, sein E ntflam m ungspunkt liegt Uber 
65 0 C, meist bei 90 0 C, sein unteror Hoizwort bctriigt 
etwa 9000 W E. Bei richtiger LuftzufUhrung verbronnt 
os yollstandig rauchlos. Dio A rt seiner Verbrcnnung 
b em h t darauf, daB der Brennstoff in feinyerteiltom Zu
stand  in den Feuerungsraum  gebracht wird, wo er innig 
m it L uft yerm ischt yerbrennt. Dio ZerstiŁubung wird 
entweder durch D ruck m ittels Kortingscher Dusen oder 
durch Dam pf odor PreBluft bewirkt. FUr motallurgischo 
Zwecke benutzt m an Brenner, bei denen das Oel durch 
einen innoron K anał geleitet wird, wahrend Geblaseluft 
durch einen auBeren K anał t r i t t  und das am Ende des 
orsteren austrotendo Oeltropfchcn zerstiiubt und in den 
Fouerraum  schloudert. Von dor guten Zerstiłubung 
hiingt dio wirtschaftlicho Ausnutzung der Oelfeuerung 
in erster Linio ab.

Es wurdo nun auf dio yorschiedenen Oelofen m it 
und olmoTiegol eingegangen.** Besonders der tiegcllose 
Ofen h a t nach Ansicht des Vortragcnden noch eine grofio 
Zukunft, d a  er n icht nur in Motallgiefiereien nutzbringendo 
Vorwondung findet, sondom  sich auch heryorragend 
zum Scłimelzen von Eison und Stalli und anderen schwer- 
schmolzbaron Metallen eignet.

D irektor J . L. T r e u h e i t ,  Lutticli, sprach uber 
Moderne Kernmacherei.

Von dem Ilinweis ausgehend, daB m an sich Ubor die 
Herstellung der Kerno in  der heutigen L ite ra tu r nur 
schwer unterrichton konne, wahrend sie doch einen iiufierst 
wichtigcn Bestandteil des Form ens ausmaeho, bospricht 
der B edner zunachst die yorschiedenen Kernhorstellungs- 
yerfahron, wobei besonders dio ncuzeitlichen Kem form - 
maschinon einer kritischon B ctrachtung iinterzogen 
werden. Auch dio Anfertigung und Amvendung von 
KernbUchsen aus Gips wird eingehend erlautert. Der 
Vortragonde geht dann auf dio M aterialien ein, dio sich 
yorzugsweise fUr Korne eignen, und m acht Angaben Uber 
die yerschiedenen Kem m assen und Zusatze zum Kem - 
sand  sowie deren VorzUge und Nachteile.

Dr.-^itg. T h. G e i le n k i r c h e n ,  Remscheid, m achto 
ausfuhrlicho M itteilungen Uber

StahlformguB.
E r geht zunachst auf dio besonderen Schwicrigkeiten, 

welcho die Herstellung von StahlformguB gegenuber 
BlockguB m acht, ein und  teilt dio wichtigen Eigenschaften 
des ersteren in rein chemische und rein physikalischo ein, 
die er folgendermaBan gruppiart.

* Vgl. St. u. E. 1912, 9. Mai, S. 772.
** Vgl. S t. u. E . 1913, 27. Febr., J3._363/5,
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I. Dio chemischen Eigenschaften sind:
1. dic chctniseho Zusammensetzung und zwar:

a) dio Anwosonhoit solcher Elomentc in gceigneten 
Mengen, dio bestim m te Eigenschaften im Gc- 
folge haben,

b) die Abwcscnheit solcher Elem ente, welche dio 
E igenschaften des Stahls beeintriichtigen, wio P, 
S, Cu, As;

2. die A rt und Weiso, wie diese einzelnen chemischen 
Elem ente m it dem Eisen verbunden bzw. darin 
aufgelost sind,

3. dio Ereihcit von aufgelosten oder eingcschlossenen 
Gasen,

4. dio Ereihcit von Oxydon, also gute Dcsoxydation,
5. die Vcrmeidung von Seigerungen.

I I .  Physikalisch wichtig sind:
1. dio gleichmiifiigo Vertcilung der Grundstoffc in der 

ganzon Masso,
2. dio A tom konzontration, d. h. die A rt und Woise, in 

der dio Idoinsten Teile zu K ristallcn oder Kristall- 
gruppon m iteinander vereinigt sind,

3. die KomgróBo der Kristallo und dam it zusammen- 
hiingend das Verhiiltnis der unerfullten Riiumo.

D er Vortragendo bomerkt, es soi wiinschcnswert, 
auf oin moglichst fcin kristallinisches Gefiige hinzu- 
arbeiten, wobei er dio Tliallnersche Theorie* erwahnt, 
ohne nalier darauf oinzugohen, ob dieso Lehre von der 
Einw irkung der A tom konzentration tatsachlich richtig 
i s t ; er weist dann darauf hin, daB Stahl, der nach Thall- 
ners Theorie m it langsam  bis zu den hochsten Tompo- 
ra tu ren  gesteigerter W iirniezufuhr ausgeschmolzen wurde, 
immer einen wesentlich gilnstigeren Gefiigcaufbau aufwies 
ais solcher, bei dem diese Regel n icht beachtet wurdo.

Des weiteren behandelt der Vortragendo dio Frage, ob 
der Kohlenstoff in elem entarer Form  an das Eison heran- 
gefiihrt w ird und sich dann erst m it den Eisenatomen 
zu Eisenkarbid yerbinden muB, oder ob schon im Aus- 
gangsrtoff dos Stahlschm ekyorgangs das fertigo K arbid 
yorhanden ist; im letzteren Fali wiirde dio K ristallisation 
u n ter wesentlich gilnstigeren Bedingungen erfolgen, 
ais wenn erst noch chemischo Arbeit zur Bildung des 
Eisenkarbids geloistet werden muB. Dann wiirde infolge- 
dessen eino wesentlich bessero Q ualitat erzeugt werdon 
konnen ais im ersteren Falle. Dabei orinnert der Vor- 
tragende an  den Unterschied in den Eigenschaften einer 
Stahlchargo aus dem Martinofen, jo nachdem  m an beim 
H erunterfrischen bei dom gewiinschten Kohlenstoffgehalt 
„ab fang t“ odor bi3 zur vólligon W oichheit frischt und 
dann wieder aufkohlt. Es miisso dahin gostrebt werden, 
dem Stalli den Kohlenstoff moglichst schon in der 
Form von fertigem Eisenkarbid zuzufuhren; wenn das 
betreffendo Verfahren das Ausgohen von K arbid  des 
Roheisens nioht zulaBt, so wird os imm er von Vorteil 
sein, wenn wahrend des Feinprozesses durch irgendwelche 
chemischo R eaktionen der elem entare Kohlenstoff in 
K arbid  yerwandelt werden kann. Aehnlich liegen dio 
Vcrhiiltnisse beim Silizium; es liegt keine Legicrung des 
Eisens m it Silizium, sondern m it Eisensilizid vor. Das 
Mangan diirfte auoh haux>tsachlich ais M angankarbid 
vertreten sein. Auch Phosphor, Schwefel, Arsen, K upfer 
treton n icht elem entar auf, sondom ais Eisenphosphid, 
Eisensulfid, Arsensulfid und Kupfersulfid, dio zwischen 
den Ferrit- oder Perlitkristallen  eingelagert, manchm al 
auch wio das E isenphosphid in der Eisengrundmasso auf- 
gelóst sind. Diese From dkorperkristalle storen die Kohii- 
sionskraft zwischen Eisen- bzw. E isenkarbidkristallen und 
begrilnden dio groBo Beeintrachtigung de3 Stahls bei ver- 
haltnismiiBig geringem Gehalt an Frem dkórpern.

Aehnlich wirken auch dio eingeschlossenen Gase und 
Schlacken. E rstero bestehen hauptsachlich aus Wasser- 
stoff und Stickstoff, wahrend Kohlenoxyd nu r in geringen 
Mengen au ftritt. Der Yortragendo gib t nun M ittel an, dio 
Gase auszutreiben, um dann zu zeigon, wio es moglich 
ist, bei den yerschiedenen Stahlerzeugungsverfahren dio

*~Vgl. St. u. E. 1910, 3. Aug., S. 1348.

Elem ente im gunstigen Sinne zu bceinflusson, welche 
auf eine gute Qualitiit des Stahles hinwirken, wobei er 
den K leinkonverter, don M artinofen, den Tiegel und den 
Elektroofen behandolt.

E r  erortort hiorauf dio w irtschaftliche Seito und woist 
darauf hin, daB der Eloktroofen die Moglichkeit biete, 
einon dem Tiegolstahl gleiehwcrtigcn S tahl u n ter giin- 
stigeren Bedingungen zu erzeugen. Boi Anwendung des- 
selben zu GieBzweckon fragt es sich, ob fu r bestim m te 
StahlformguBstueko Qualitiitsfordcrungen gestellt werden, 
die einorsoits im gowohnlichen Ofen n icht erreicht werden 
konnon und  anderseits auch entsprechend hoho Preiso 
erzielon; dann ist dor Eloktroofen yortoilhaft, auch wenn 
or n ich t so billig arboitet wie z. B. der Martinofen. Ander- 
soits frag t es sich, ob n icht auch fiir gewohnlichc Quali- 
tiiten der orstoro ebenso billig arbeiten kann wie der 
Ietztero; in diesem Fallo wiiro dem Elektroofon fraglos 
der Vorzug zu geben. Boi einem Vergleich der Selbst
kosten des einen und anderen Verfahrens errcchnet der 
Yortragendo fiir einen 3-t-Heroult-Ofen 110 J i,  fiir einen 
lO-t-Ofon 104 J l  Selbstkosten f. d. t. E s wird demnach 
bei kleinen Anlagen dor E lektrostahl n icht teurer ais z. B. 
M artinstahl. Am 1. Mai 1913 waren insgesamt auf der 
ganzen Erdo 42 Ilćroult-Oofen im Betrieb und 20 im Bau; 
yon den 42 im Betriebe stehenden waren 8 ausschlioBlicli 
und 5 n ich t ausschlieBlich zur Herstellung yon StahlguB 

bestim m t.
Zum SchluB geht der Vortragonde auf die Erzeugung 

schm iedbaren Gusses im E lektrostahlofen ein. Dio Er- 
fahrung h a t gezeigt, daB es ohno jede Schwierigkeit 
moglich ist, GuBstucke yon 2 bis 3 mm W andstiirke im 
D auerbetrieb in weicher FluBeisonqualitat aus dcm 
E lektroofen zu yergieBcn. Diese konnen in wesentlich 
besserer Q ualitat und m eist auoh billigor hergestellt 
werden ais durch das alte  Tem peryerfahren

Ingenieur H u n g e r ,  Berlin, hielt einen V ortrag Uber 

Rationelles Schmelzen und GieBen in der MetallgieBerei.
Einleitend bom erkt der Vortragendo, daB Schmelzen 

und GioBcn in abhiingiger Beziehung zuoinander stchen. 
Man miisso daher schon beim Schmelzen danach traehten , 
dio Bedingungen zu schaffen, dio das Entstehen eines 
GuBstiicks bestim m ter Eigenschaften ermoglichen. E r 
geht dabei ausfiihrlich auf die Ueberhitzung des fliissigen 
Metalls, dio Vermeidung der OxydbiIdungcn, die Ver- 
meidung von Spannungen und Gasblasen in den GuB- 
stiicken usw. oin, um im AnschluB daran dio Frago zu 
bohandeln, weicher Ofen ais dor am  lohnendsten arbeitondo 
anzusprechcn sei. E r  yerw irft alle dio Oefen, bei denen 
dio schmelzendo Flam m e dirokt auf das Schmelzgut 
w irkt, wohingegen solche m it indirekter Feuerung, boi 
denen dio schmelzendo Flam m e den Tiegel um spiilt und 
nioht in Beruhrung m it dem Schmelzgut kom m t, brauch- 
baro Metallgiisso ergeben. Unterschiedo in der Qualitiit 
des geschmolzenen M aterials konnten dabei n icht fest
gestellt werden, gleichviel ob der Ofen m it Oel oder m it 
Koks betrieben wurde. Die Vorteile des Oelofens, wie 
Beąuem lichkeit der Bedionung und  Saubcrkeit in der 
Arbeit, sind nioht zu yerkennen; was aber dio wirtschaft- 
liehe Seite anbelangt, so sind dio m odem en Kokswindofen 
ihm m indestens gleichwertig.

Dor E lektroofen eignet sich nach der Ansicht des 
Vortragenden besonders zum Kupferschmelzen, h a t aber 
heute auf praktische Verwendbarkeit noch keinenAnspruch, 
da die Schmelzkosten zu hoch sind (100 kg Metali be- 
notigen zum Schmelzen etw a 30 KW). Zum SchluB wird 
auf dio W irtschaftlichkeit des Schmelzens m it Spane- 
briketts im Vorgloich zum Einschmelzen von losen Spiinen 
eingegangen, sowie auf dio Moglichkeit, durch B riketts 
die Qualitatseigenschaften des M aterials zu erhohen.

Ingenieur E . A. S c h o t t ,  W ittenberge, besprach 
sodann die

Bedeutung des Kohlenstaubes in der GieBerei.
Ais K ohlenstaubarten kom men in der GieBerei 

Stein- und Holzkohlenstaub in Frage. Bei beiden ist
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W ert auf ein moglichst feines, gleichmaBiges Materiał 
zu legen, zu dessen Erzielung der Vortragende die Wind- 
siehtung empfiehlt. Zur innigen Mischung des Steinkohlon- 
staubes m it dem Form m aterial sind am besten selbst- 
tatige Sandaufbereitungsaulagen zu yorwenden. Durch 
Verbrennen des Steinkohlonstaubs bildet sich Gas, das 
eine dunno Trennwand zwisehen Form sand und hciBem 
Motali erzeugt. AuBerdem wird durch das Verbrennen 
dio Gasdui-chliissigkeit des Form m atorials gefordert. 
Aus diesem Grunde empfiehlt sich dio Benutzung des 
Kohlenschlamms der Kohlenwaschen fiir GieBereizwecke 
nicht, weil er zu vicl Ton enthiilt.

Holzkohlonstaub wird zum Einstiiuben der Modelle 
benutzt, um  das lcichtero Loslassen des feuchten Form- 
m aterials vom Modeli und das leiohtoro Loslośen desForm - 
m aterials vom fertigen AbguB zu bowirken. D a der Holz-

kohlenstaub un ter Gasentwicklung verbronnt, w ilk t cr 
daneben iihnlich wio der Steinkohlenstaub. D er V ortia- 
gende empfiehlt besonders in Mcilem gewonncne Holz- 
kohle von H artholzern, nam ontlich Erie und Birke, bis- 
weilen auch Buche. AuBerdem findet die Holzkohle in 
der GieBerei noch in Form  von B riketts zu Heizzweeken 
Yerwendung. jj_ Lohse> s te ttin .

N o r th -E a s t  C o a s t  Institu tion  o f  E n g in e e r s  
and S h ip b u i ld e r s .

Die Vereinigung lia.lt ihre Som m 3r- Versammlung 
yom 24. bis 27. Ju n i in Holland ab. B esucht werden 
di.‘ S tad ts Am sterdam , d ;n  H aag und R o tte rdam . 
U. a. ist die B.-sichtigung ein^r Reihe von W erken in 
Am sterdam  und R otte rdam  yorgesehen.

Patentbericht.
D e u ts c h e  P a te n ta n m e ld u n g en .*

17. Ju n i 1913.

KI. 7b, S t 16 507. B andeisenbaspel m it V orriehtung 
zum  Andrflcken der W icklungen. P au l Streltzoff und 
Grigori Scrcbrjakoff, Zarizyn a. Wołga, RuBland.

KI. 12c, C 21 956. Droikam m erigcr Gasreiniger, bei 
wolohem entw eder dic m ittlero K am m cr ais G aseintritts- 
raum  dient, w ahrend dio beiden seitlichen K am m ern die 
GasabfUhrungen bilden, oder um gekehrt die beiden 
iiuBeren K am m ern das Gas von auBen empfangen und 
durch die m ittlero  K am m cr abgeben. Jean  H artm ann , 
Bonn a. R h., K aufinannstr. 45.

KI. 12k, B 67 697. M ateriał fiir die beim Arbeiten m it 
W asserstoff oder wasserstoffhaltigcn Gasgcmischen u n ter 
D ruck bei erhohter T em peratur insbosondere zur kata ly ti- 
schen H erstellung von Am m oniak bestim m ten A pparate. 
Badischo Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafon a. Rh.

KI. 14c, H. 52 115. Selbsttiitige Regelung von mehr- 
stufigen D am pfturbinen m it D am pfentnahm e aus einer 
oder mehreren Stufen. S)ip(.-Qtig. E rn st O. H ohn, Char- 
lo ttenburg , Scharrenstr. 31.

KI. iS a , S 31 292. Verfahrcn zur H erstellung von 
Eison oder S tahl aus Eiscnoxyden. W illiam  Speirs 
Simpson und H ow ard O viatt, London.

KI. 18b, H  56 047. Verfahren zum Raffinieron von 
Eisen u n d  Stahl. A lbert H iorth , K ristiania.

KI. 18c, H  61 758. Gluhofen m it K iihlvorrichtung 
zum Gliihen und KOhlen des Glilhgutes in einer von dor 
AuBenluft abgeschlossenen G asatm osphiire; Zus. z. 
Pa t. 257 716. H erm ann H illobrand jr., W ordohl i. W.

KI. 19a, V 10 649. SchiencnstoByerbindung m it einer 
die Schienenenden beiderseits von un ten  um fassenden 
einteiligen B'uBlasehe m it Liingskeilen. F ranz  Hoch, 
F ran k fu rt a. M., Eschershoimor L andstr. 26.

KI. 20i, G 36 581. Zungenverbindung fiir E isenbahn- 
weiehen durch Foderlaschen. Gcorgs-Marien-Bergwerks- 
und H iitten-Y erein, Akt.-Gos., Osnabrilek.

KI. 24e, P  27 634. StoBofen fiir H ochofengasfeuerung; 
Zus. z. Anm. P. 27 397. P oetto r G. m. b. H ., Dusseldorf.

KI. 35 b, M 48 423. Lasthebem agnet. M agnet-W erk
G. m. b. H ., E isenach, Spezialfabrik fiir E lektrom agnet- 
A pparate, Eisenach.

KI. 46e, K  48 608. Offeno Brennstoffdiise fiir Gleicli- 
druck-R oholm otorcn. Theodor Klob, Mttnchen, P au l 
Heysestr. 12.

KI. 46c, Soh 42 121. Zylinder fiir Verbrenm m gskraft- 
masehinen. K arl Schwarz, N iirnberg, Rcieholsdorferstr. 39.

KI. 46c, Sch 42 122. Zylinder fiir doppeltwirkendo 
Zw eitakt - Verbrcnnungskraftm aschinen. K arl Schwarz, 
N ilrnberg, Reichelsdorferstr. 39.

* Dio Anmeldungen liegen von dom angegebenon Tago 
an  wahrend zweier M onate fiir jederm ann zur E insicht und 
E insprucherhebung im P aten tam to  zu B e r l i n  aus.

19. Ju n i 1913.

KI. 1 b, M 48 847. V orrichtung zur Ycrhinderung des 
A ustretens yon Streulinien m ittels eines m agnetisch gut 
leitenden Sehutzschirm es an der Abfallseite eines elektro- 
magnetisehen Tromm elscheiders m it innerem feststehen- 
dom M agnetsystem. M agnot-Schultz G. m. b. H ., Spezial
fabrik fiir E lektrom agnet-A pparate, Memmingon.

KI. 14c, A 22 545. E n tlastungsvorrichtung fiir den 
Achsialdruck von D am pfturbinen. Aktiebolaget Ljung- 
strom s A ngturbin, Liljeholmen, Schweden.

KI. 18a, G 38 125. Drehrohrofen zum Agglomerieren 
yon Erzen. Gowerkschaft Justine  Schottenbach, H am born.

KI. 18e, P  28 346. In  Kanał- und W annofen aus- und 
einfahrbare Beschickungsyorrichtung m it re la tiy  zu* 
einander yerschiebbaren, iibercinander gelagerten Triiger- 
paaren. Louis Pletsch, Taganrog, RuBland, und
Max Olbrioh, Ekaterinoslaw , RuBland.

KI. 21 d, K  53 604. Vorrichtung zur Verbesserung des 
Leistungsfaktors von Asj-nchronmaschinen durch Vibra- 
toren. G isbert K app, Birmingham.

KI. 21 d, S 37 286. D rehstrom - oder W echselstrom- 
kom m utatorm otoren  m it RcihenschluByerhalten fiir Be- 
triobe, dio bei s ta rk er Zunahm o der B elastung ihre Gc- 
sehwindigkeit sehr sta rk  yerm indern ed er u n ter Um- 
stiinden auch ganz stehen bleiben sollen. Siemens- 
Schuckert W erke, G. m. b. H ., Berlin.

KI. 24a, E  18 068. Feuerungsanlage. F ranz  Ekl, 
Bautzon i. Sa., B leichenstr. 7.

KI. 24e, H  59 764. Gaserzeuger m it W anderrost. Fa. 
Gebr. H inselm ann, Essen-Ruhr.

KI. 24e, K  53 311. V orrichtung zur Ausfflhrung des 
Verfahrens zum B etriebo von Gaserzeugern nach P a ten t 
249 686 bei Gaserzeugern m it drchbarem , sich ungefahr 
nach dem Boschungswinkcl kegelig erweiterndem  Gas- 
abgangsstutzon; Zus. z. P a t. 249 686. Heinrich K oppers, 
Essen-R uhr, M oltkestr. 29.

KI. 3 la ,  B 67 652. D urch Oel- oder Gasfeuerung ge- 
hoizter Schmelzofen, der die Metallo und M etallriickstande 
in zylindriaehen, m ittels durchbrochencn Bodens m it 
einem Sam m elraum  yerbundenen R aum cn aufnim m t. 
Anno Bleeker, W ornigerode, G artenstr. 14.

KI. 31 a, D 26 453. K ippbarer Tiegelschmelzofcn, 
dessen Tiegel an zwei Achscn angelenkt ist. Merrill Dayis, 
W atertow n, Jefferson, New Y ork. P rio rita t aus der Anmel- 
dung in den Vereinigten S taaten  von N ordam erika yom
1. Sept. 1911 an?rkannt.

KI. 31 o, M 49 855. V orrichtung zum Aufbereiten von 
Form sand o. dgl. Friedr. Meyer, Elberfeld, Gesundheits- 
straBe 108.

KI. 46a, C 21 394. Yerfahren zur E rhohung der 
T em peratur und zur E rleichterung der Ziindung schwer 
siedender Oole bei E inspritzyerbrennungskraftm asehinen. 
Dr. Em il Constani, Ziirich, Schweiz.

KI. 46a, R  34 111. A rbeitsyerfahren und V orrichtung 
fiir V iertaktverbrennungskraftm aschinen. Thom as Rigby, 
Dum fries, Sehottland.
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KI. 40 o, U 4719. B rennstoffeinspritzvorrichtung fu r 
Vcrbrcnm ingskraftm aschinen m it gete ilter Brennstoff- 
zufuhr. Johann  Uchanoff, Grjasowez, RuBland.

D eutsche G ebrauchsm ustere in tragungen .
17. Ju n i 1913.

KI. 7 a, Kr.' 557 274. W alzw erk m it Hohlwalzen. 
Louis Muller, E ppstein  i. Taunus.

KI. 7a , Nr. 557 501. W alzenstiinder fiir K altw alz- 
werke. Sundw iger E isenhutte , M aschinenbau-Akt. Ges., 
Sundwig, K r. Iserlohn.

KI. 7b, Nr. 557 145. Glilhofen fUr Feind rah tc  m it 
geneigt angeordnoten Durchziehrohren. Adolf
E ranz, B erlin-Steglitz, R ingstr. 53.

KI. 13 b, Nr. 557 247. Siehorhcitsvorriehtung an 
Vonviirmern. W estfiilischeM aschinenbau-IndustricG ustav 
Moll & Cio., A. G., Noubeekum.

KI. 19a, N r. 550 729. Metallische Eisenbahnschwello 
m it V orrichtungen zur Bofestigung der Schienen. E dm und 
C. Schm adeka, Grangevillc, Idaho , V. St. A.

KI. 19a, Nr. 550 803. Sproize zum Auscinandcr- 
driioken von Eisenbahnsehienen u. dgl. beim  Verlegon 
dorselbon. A. Tim m , Cassel, W ittichstr. 1 y2.

KI. 19 a, Nr. 557 202. Schienenbefestigung. Erederick 
Jam es Prosser, Cloveland, Ohio, V. St. A.

KI. 19 a, Nr. 557 525. Iiakenscliraube m it Hohlkchle. 
Gowerkschaft D eutscher K aiser H am born, Ham born- 
B ruckhausen.

KI. 19a, Nr. 557 527. Schwellen- und  K lem m platten- 
schraubo. Gewerkschaft D eutscher K aiser H am born, 
H am born-B ruckhausen.

KI. 19a, N r. 557 534. Scliienenklam m erbefestigung. 
Jam es P a tte rso n , Rockwell, F lorida, V. St. A.

KI. 20 i, Nr. 557 480. Schwenkweicho fu r Hiinge- 
bahnen aus W alzeisenprofilen. Carl Rein, H annover, 
E denstr. 33.

KI. 24c, Nr. 557 045. R egenerativflam m ofen m it 
schriig laufcnden Luftziigen. Hugo R ehm ann, Dussel
dorf, R athausu fer 22, und H einrich B angert, Dusseldorf- 
Oberkassel, B rend’am ourstr. 28.

KI. 24f, Nr. 557 079. W anderroststab  fiir R oste  m it 
U nterw ind. W alther & Cie., A kt. Ges., D ellbruek, Bez. 
Coln.

KI. 24 k, Nr. 557 552. Schutzstein aus feuerbestiindi- 
gem  M ateriał, m it s ta rre r  und  boweglicher Befestigung an 
EeuertOren, insbesondero an  W anderrostfeuertO ren, zum 
Sohutze gegen V erbrennen derselben. E dm und W uller, 
S ta p p  bei D inslaken, Niederrh.

KI. 35 b, Nr. 557 102. E lektrischer Doppel-Beizlauf- 
kran . Zobel, N eubert & Co., Schm alkalden i. Th.

KI. 37b , Nr. 557 318. K om binierte  Daelibindcr- 
konstruk tion  aus S tahlrohren, Schmiedeiscn u n d  GuB
eisen. H ontsch  & Co., Drcsden-Niedersedlitz.

KI. 42k , Nr. 550 825. StoBminderer ftir M anometer. 
D reyer, R osenkranz & Droop, G. m. b. H ., H annover.

KI. 47 d, N r. 557 188. Spannvorrichtung fu r D raht- 
seile. U nruh & Liebig, A bteilung der Peniger Maschinen- 
fab rik  & EisengieBerci A. G., Leipzig-Plagwitz.

KI. 47 g, Nr. 557 302. Vcntilgohause aus Schmicd- 
«isen. Rohren werk H errenhu tte  A. Hering, Niirnberg.

KI. 49e, Nr. 557 312. V orrichtung zum sclbsttatigen 
H ochklappen des un teren  Teiles der heb- und  senkbarcn 
F tihrungcn von Frik tionsham m ern, insbesondore ftir Mas- 
solsehlagwerko. D eutscho M asehinenfabrik A. G., Duisburg.

KI. 49f, Nr. 557112. R ollenrichtm asehine. K alker 
W erkzeugm aschinonfabrik, B reuer, Schum acher & Co.,
A. G., Coln-Kalk.

O este rre ich ische  Patentanm eldungen.*
15. Ju n i 1913.

KI. 1, A 1871/13. M agnetscheider zur m agnetischen 
A ufbereitung m it in der R ichtung der Scheidegutbewegung

* Die Anmeldungen liegen von dem  angegebenenTage 
a n  w ahrend z weier M onate i tir jedorm ann zur E insicht und 
E inspruchcrhebung im P aten tam te  zu W ie n  aus.

N X V I.„

zunehm ender S tarkę des Magnetfeldes. Maschinenbau- 
A nsta lt H um boldt, K óln-Kalk.

KI. 18 a, A 9098/11. E lektrischer Ofen. A ktiebolaget 
E lektrom etall, Stoekholm.

KI. 18 a, A 2532/12. Yerfahren zur B rikcttierung 
von G eneratorenstaub in Verbindung m it G ichtstaub, 
Fem erzen u. dgl. W itkow itzcr Bergbau- und Eisonhiitten- 
Gewerkschaft, W itkowitz.

KI. 18 b, A 3007/12. Vcrfahren zur Verbesserung 
der Eigenschaften von FluBeisen- u. dgl. Blocken. Th. 
Goldschm idt, A kt. Ges., Essen-Ruhr.

KI. 18 b, A 4892/12. Gliihofen m it Kilhlkam m er. 
H erm ann H illebrand jun ., W erdohl (Wcstf.).

KI. 18 b, A 9514/12. Schnelldrehstahl. Stahlw erk 
Becker, Akt.-G es., W illich b. Krefeld.

KI. 31 a, A 9338/12. F ah rb are  V orrichtung zur 
H erstellung yon Hcrdform en. F riedr. Feldhoff & Co.,
G. m. b. H ., W tilfrath , Rhld.

KI. 80 e, A 9055/12. Verfahren zum  Brcnnen von 
Magnesit. M agnesit-Industrio A kt.-G es., B udapest.

D eutsche Reichspatente.
KI. 31 c, Nr. 255 126, 

«  r - i  vom 27. Ju li 1911. W il 
h e lm  K u r z e  in  N e u -  
s t a d t  a. R i lb e n b o rg o  
b. H  a n n o v o r. M etali form  
mit scitlichen E in gu ssen  
fu r Błockformldngsteile
o. dgl.

Die Form  bostoht aus 
dom U nterkaston a  und 
dem Oberkasten b, dio 
in beliebiger Weiso durch 
Klampen o. dgl. zusam- 
mengohalton wordon, so
wio den an don offonen 
Enden vorgesctzton Ver- 

scliluBstucken c m it nach der F onu  zu offenen Ausnoh- 
mungen d  zur Herstollung der EingUsse.

KI. 18 b, Nr. 256 072, vom 27. Marz 1908. W e s t-  
d e u ts c h e  T h o m a s p h o s p h a t - W e r k o  G. m. b. H . in 
B e r lin .  Ofen zum elektrischen Schmelzen und Jlaf/inieren 
ron Metallen, insbesondere von Stald.

Der Ofen gehort zu jener A rt elektrischer Oefen, 
bei denen sowohl auf der Oberflaclie des Sclimelzbades

wio auch auf dem 
iibrigen Umfango des 
Schmelzherdes E lek

troden angeordnet 
sind. D er Erfindung 
nach tauchen dio in 
bekannter Weiso ge- 
kOhlten, aus das B ad 
n icht verunreinigen- 
dem Stoff, z. B. aus 
M etali, bestehenden 

Oberfliichen elektro
den a  in das Besehik- 

kungsgut ein und  erstreeken sich tiber die ganzo Brcito des 
Herdes. Sam tliche Oberflachcnelektroden sind im Ofenraum 

selbst un tergebraeht und durch in der Ofen- 
decko angebrachto Parallelsehlitze gefiihrt.

KI. 7 a, Nr. 257010, vom 16. Ja n u a r 1912. 
O t to  H e e r  in  Z ti r ic h ,  Schwreiz . Gufiblock 
mit rerdicktem K o p f fu r Schrdgwalzung.

Sowohl der yerdickte K opf ais auch das 
hin tere Endo des Blockes a  sind verjiingt; 
letztere liiuft in einen abgesotzten Zapfen b 
aus. Es soli hicrdurch den Walzen sofort 
genilgendes M ateriał zum Anfassen gegeben 
und  so ein Aufplatzen des W alzgutes beim 
Beginn de3 Walzens, und am  hinteren E n 
de auBer dem Aufplatzen ein zu schnelles 
D urchlaufen des Blockes durch  dio W al
zen verhiitet werden.

137

W
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Zeitschriftenschau N r . '6.*
A llg e m e in e s .
Geschichtliches.

L. D avy: S tu d io  u b o r  d io  S c h la c k o n  d o r  a l t e n  
R o n n f e u e r  im  G o b io t r o n  A n jo u ,  d e r  B r e ta g n o  
u n d  L a  M a y e n n e .*  Der Verfasscr h a t in dankenswerter 
Weiso das umfangreicho M ateriał, das einen wertyollen 
Boitrag zur Geschichte des Eisens in Frankreich bildet, 
gcsammelt und zusammengostellt. [Buli. S. Ind . min. 1913, 
April, S. 397/4G0; Mai, S. 551/79.]

Forster: D io  h o im a t l io h o  E is o n te c h n ik  u n d  
d a s  E is e n g o w e rb o  v o r  100 J a h r o n .  K urzer Auszug 
aus einem Vortrag im Buhrbezirksyerein des V. d. I. 
[Techn. Mitteilungen 1913, 19. April, S. 417/8.]

Z u r  G e s c h io h to  d e r  S ta h le r z o u g u n g .  [St. u. E< 
1913, 22. Mai, S. 8G9/70.]

Fischer: D io  o r s to  F e i lm a s c h in o .  Reiohenbaoh 
h a t vor 1820 eino Maschino nach W ien geliefert, dio dazu 
dionto, dio m ittels Feilen auszufiihrende H andarbeit durch 
M aschinenarbeit zu ersetzen; er nannto sio daher Feil- 
masehino, welcher Namo bereohtigtcr ist ais der weniger 
bezeichnende, von England kommonde Namo Shaping- 
maschino (to shapo =  gcstalten). [Z. d. V. d. I. 1913,
12. April, S. 590.]

D ie  E in f u h r u n g  d o r  D r a h t s e i lo  im  r h e in i s e h -  
w e s t f a l i s e h e n  S to in k o h le n b o r g b a u .  Am 31. Okt. 
1834 h a t sieh der Seilermeistcr Chr. E rckener in Essen 
um dio Erteilung eines fu r dio preuCischo Monarchio 
giiltigen Paten tes auf die alleinigo Anfortigung von 
Seilen aus E isendraht, der vorlier ausgcglUht wurde, bo- 
worben. Proben solcher Drahtseilo hatto  der Erfinder 
cingeschickt. [Anz. f. d. D rah t-Ind . 1913, 10. Ja n ., S. 4.] 

E in o  d o u ts c h o  D r a h t s e i lm a s c h in o  v o n  1838.* 
Zoichnung und Beschreibung einer Maschino von Opder- 
beck aus Kierspc, Kreis Altena, W estf. [Anz. f. d. 
D rah t-Ind . 1913, 10. April, S. 13G/7.]

Eisenindustrie.
Albert B. M iddleton: H e im is c h o  E is o n -  u n d  

S ta h le r z e u g u n g  in  C h in a .*  Von dcm R ohm aterial. 
einem schwarzen, m agnetischen Eisensando ausgohend, 
wird dio H erstellung yon Boheisen in Tiegeln kurz bo- 
sproehon und dann d io ' W eiteryerarboitung desselben zu 
Schmiedeisen und S tahl erortert. Dio M ikrophotographie 
der SchweiBstolló eines chinesischen Rasicnnessers liiBt 
dio innigo VerschweiBung yon sehr hartem  Stahl, der 
dio Sehueido bildet, m it woichem Eisen, das den RUcken 
des Messors bildot, deutlich erkennen. [Ir. Coal Tr. Bev. 
1913, 23. Mai, S. 853.]

W irtschaftliches.
D r. JU ngst: D e r  V e r b r a u c h  v o n  S to in k o h le  

iii D e u t s c h la n d  u n d  s e in o  G lie d e r u n g  n a c h  
V e r b r a u c h e r g r u p p e n .  [Gluckauf 1913, 25. Jan ., 
S. 131/9. —  Vgl. St. u. E . 1913, 8. Mai, S. 799/800.]

G. F lachsbart: D a s  E is e n b a h n w e s e n  B r a s i l i e n s  
u n d  d io  d o u ts c h o  I n d u s t r i e .  [St. u. E. 1913, 22. Mai, 
S. 881/2.]

S o z ia le  E in r ich tu n gen .
Sozialpolitisches.

U e b e r  d a s  W e s e n  d e s  m o d o rn e n  I r t d u s t r i e -  
a r b e i to r s .  [St. u. E. 1913, 1. Mai, S. 745/7.]

.D r. A. W oltm ann und W. BrUgmann: Z u r  F r a g o  
d e r  A r b e i t s v o r h i i l tn i s s o  in  d e r  G ro B o ise n in d u -  
s t r i e .  [St. u. E. 1913, 22. Mai, S. 845/GO.]

Sehorrig: S o z ia le  F t t r s o rg o  u n d  B e r u f s h y g ie n o  
in  d o r  d e u ts c h e n  M o n t a n - ln d u s t r i e .  [Zentralbl. f. 
Gowerbehygienć 1913, Mai, S. 196/200.]

* Vgl. St. u. E . 1913, 30. Jan ., S. 203/14; 27. Febr., 
S. 269/75; 27. Miirz, S. 531/6; 24. April, S. 696/01; 29. Mai, 
S. 914/20.

Krankenkassen.
B e tr io b s k r a n k e n k a s s e n .  [S t. u. E. 1913, 8. Mai, 

S. 786/7.]
Fachschulwesen.

Thiem e: U o b o r  d io  N o tw o n d ig k e i t ,  in  p r a k -  
t i s c h e n  u n d  g o w o rb l ic h o n  S c h u lo n  d e n  G io B ero i 
u n t o r r i c h t  o in z u f t th r e n .  [Eisen-Zg. 1913, 10. M ai, 
S. 366/7.]

B r en n s to f fe .
Allgem eines.

Ed. D onath : U e b e r  d ie  w i r t s c h a f t l i e l i o  A u s 
n u tz u n g  d o r  n a tu r l i e h o n  B r e n n s to f f e  in  O e s te r -  
re ie h .  (SchluB. Vgl. St. u. E. 1913, 24. April, S. 696.)- 
[Oest. Z. f. B. u. IL  1913, 5. April, S. 186/90.]

O. D obbelstcin: A u s n u tz u n g  m in d e r w e r t i g e r  
B re n n s to f fe .*  [St. u. E. 1913, 22. Mai, S. 864/7.]

H arald  Lunden: V o r b r e n n u n g  v o n  K o h le n s to f f  
u n d  G lo ic h g o w ic h t  z w is c h e n  K o h le n o x y d  u n d  
K o h le n s to f f .  [Svonsk Kem isk T idskrift 1913, 15. Miirz, 
S. 65/71.]

Torf.
H. Schreibor: T o r f g e w in n u n g  u n d  V e r w e r tu n g  

in  S k a n d in a v ie n .  Fortschritto  auf diesem Sondergebieb 
in den Liindem  Norwegon, Schweden und D anem ark. 
[Oest. Moorz. 1913, 15. April, S. 49/54.]

B. F. H aanel: V c rw o n d u n g  v o n  T o r f  z u r K r a f t -  
e rz o u g u n g .*  [St. u. E. 1913, 15. Mai, S. 831/2.]

Braunkohle.
E. J .  Babcock: U n to r s u c h u n g o n  z u r  b e s s e r e n  

A u s n u tz u n g  n i c h t  b a c k e n d e r  g e r in g w e r t ig o r  
L ig n i tc .  [St. u. E. 1913, 15. Mai, S. 831.]

Steinkohlen.
D io  K o h le n la g o r  O e s te r r e ic h s .  Nach Vor- 

tragen von Dr. W. Petrascheck bcarbeitot. [Mont. R und
schau 1913, 16. April, S. 352/6; 1. Mai, S. 403/6.]

Clement: K o h lo  iu  H o l la n d .  Geschichtliches. E in- 
gehendo Beschreibung dor einzelnen Beeken. W irtschaft
liches. [Ann. Min. F. 1913, Bd. I I I ,  Nr. 5, S. 355/420.1 

W. Griffith und E. T. Conner: V o r r a t  d e r  V cr- 
e in ig t e n  S t a a to n  a n  A n t l i r a z i t k o h le n  u n d  so in o  
E r h a l tu n g .  [St. u. E. 1913, 22. Mai, S. 870.] 

Kohlenaufbereitung.
Wilhelm Seltner: U e b e r  d io  K o h le n a u f b e r e i t u n g  

in  T r if a i l .*  Sohr eitigehende Beschreibung der von d e r 
F irm a Maschincnbau-Aktiengesollschaft vormals Breit- 
feld, D anek & Co. in Schlan gelieferten Anlage, dio fu r  
eino Gesam tleistung von 220 Eiscnbahnwagen zu jo 10 t  
berochnet ist. [Oest. Z. f. B. u. II. 1913, 10. Mai, S. 253/6; 
17. Mai, S. 267/73; 24. Mai, S. 284/8.]

Koks.
K o k s e r z e u g u n g  n a c h  a l t e n  V c r fa h re n .*  [Trans- 

actions of th e  Am. Inst. of Min, Eng., Vol. X X X V , 
p. 470. —  Vgl. St. u. E. 1913, 1. Mai, S.747/9.]

J . R . Campbell: N e u t r a l e r  K o k s . [S t. u. E. 1913, 
15. Mai, S. 831.]

C. H e ck :D ie  V o rz tig o  d e s  d i r e k t e n  A m m o n ia k - .  
G e w in n u n g s v e r f a h r e n s  g e g e n U b c r  d e m  a l t e n  
i n d i r e k t e n  V e r fa h re n .*  [St. u. E . 1913, 8. Mai, 
S. 777/82; 15. Mai, S. 817/22.]

W. E. H artm ann : K o k e r e i  m it  G e w in n u n g  d e r  
N e b o n o rz e u g n is s e  in  A m e r ik a .  [Ir. xYgo 1912,
11. Ju li, S. S5 ff. —  Vgl, St. u. E. 1913, 17. April, S. 650/1.] 

M. Eugcn Lccocq: D ie  in  d e n  N e b e n p r o d u k te n - .  
K o k s o f e n  v e r fU g b a r e  E n e rg ie .*  E ingehendc w anne- 
rechnerischo B ehandlung dieses Betriebcs. [Bcv. J le t.  
1913, Miirz, S. 400/22.}:

N. Skaredow : Z u r  F r a g e  d e s  S e l b s t k o s t e n -  
p r e i s e s  d e r  K o k s e n t s c h w e f e lu n g  n a c h  d c m  y e r 
f a h r e n  y o n  N. S k a re d o w . D as Yerfahren besteht im

Zt.-itschriftenverzeichnie nebst Abkurzuntfen siehe Seite 203. biz 206.
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Loschen des K okses durch  W asserdam pf und  B indung 
des gcbildeton Schwefelwasscrstoffcs durch  R asenerz; 
du rch  eingehcndo B erechnung sueh t der Vcrfasser nach- 
zuweisen, daB eino Entschwcfelungaanlago filr sein Yer
fahren sioh m it 94 %  verzinst. [ J .  d. russ. m et. Ges. 1913, 
H . 2, S. 224/8.]

Erdol.
D io  ru m iin is c h o  P o t r o l e u n i - I n d u s t r i o  1912. 

[Allg. oatorr. Chem.- u. Tcchn.-Zg. 1913, 1. Miirz, S. 38/9.] 
Dieselm otoróle.

Franz  Drcsclcr: Z u r  F r a g o  d e r  S c h w o ro l- (T e e r - ,  
T e o r b l - ) A u a n u tz u n g  in  V e r b r e n n u n g s m o to r e n .*  
Dio A rbeit verfichfc dio Vorteilo bei de r Vcnvendung von 
Roh teer, bespriclit die heutigen K onstruktionen von 
E inspritzdusen ftłr Schwerol und  schlieCt daraus, daB 
n u r  ein grundsatzlich noues noch unbekanntes Vcrfahren 
den voraussetzungslosen Gebraueh von T eer ermoglichen 
konnto. [Dor Oolmotor 1913, Mai, S. 125/37.]

Dr. A ufhauser: D io  c h e m is c h e n  G r u n d la g e n  f t t r  
d io  B e a r b o i t u n g  d e r  D i e s e lm o t o r e ń t r e i b m i t t e l .  
Treibolo sollen keinen freien, d. h. chemiach n ich t ge- 
bundenen K ohlenstoff en tha lten , im w eiteren Sinne aucb 
keine kohlenstoffreichen Verbindungcn m it n u r  sehwacher 
B indung des Kohlonstoffs. [D er Oelmotor 1913, Mai, 
S. 120/5.]

E rze  und  Z u sc h la g e .
Eisenerze.

Louis G anet: E in  B e s u c h  d o s  E ia o n c r z b e z i r k a  
v o n  A n jo u .*  Geschiclitliches. Beschreibung der Lager- 
stiitten. Beachaffenheit der Erze. (50 %  Fe, 15 %  S i0 2, 
4 bis 5 %  A120 3, 0,8 %  F, 2 %  Ca O, 0,5 %  Mg O, 0,2 %Mn, 
S =  Spuren.) W irtschaftlichcs. [Echo des M. 1913,
21. April, S. 406/9: 1. Mai, S. 499/501; 12. Mai, S. 539/42.]

Th. G athm ann: B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e r  
I t a b i r i t - E i s e n e r z o  in  M in a s  G o ra e a , B ra a i l ie n .*  
Dio Miichtigkeit dieser reichen, o ft ttber 65 %  Eisen 
cnthaltenden, leicht zcrreiblichen E rze ist sehr wech- 
selnd. D er V orrat an  mulmigen, trookenen oder auch 
schlammformigen Erzen m it 60 big 65 %  Fe auf den vom 
Verfaascr untersuchten Erzfeldern soli vielc Millionen t  aus- 
inachen. D er Vorrat an  Erzen m it rd. 50 %  Fo dttrfto ins 
Ungemessenc gehen. [Z. f. pr. Geol. 1913, Mai, S. 234/40.] 

Eisen- und Manganerze.
Dr. Bćla H orvath : B e r ic h t  t tb o r  d ie  c h e m is c h e  

Z u s a m m e n s e tz u n g  u n g a r i s c h e r  E ia c n -  u n d  M a n 
g a n e rz e .  M itteilung versclliedencr Erz-, P y rit- und 
B auiitanalyson. [Bany. Lap. 1913, 1. Mai, S. 547/9.]

H erbert K. Sco tt: U o b o r  o in ig o  b u lg a r i s c h e  
E r z la g e r s t i i t to n .*  D er Verfasscr m acht u. a. auch 
einigo kurze Angaben uber dio Eisen- und Mangancrz- 
vorkom mcn dca Landca., wobei er sich hinaichtlich der 
Eisenerze auf das W erk „The Iren  oro resources of the  
W orld“ sttttzt. [Buli. Nr. 103 Inst. Min. Met. 1913,
10. April, 19. S.

Manganerze.
R u s a is c h e  M a n g a n e rz e .  Uebersicht uber die 

Entw icklung des russischen M anganerzbcrgbaus und 
-handels in den letzten Jah ren  bis einschlieBlich 1911. 
[Techn. B latter 1913, 5. April, S. 105.]

Erzanreicherung.
A n r e i c h e r n  a r m o r  E is o n e rz e .*  Beschreibung der 

NaB-Aufbereitungsanlage derAm erican-Boston Mining Co. 
in D ioritc, Mich., Ycr. S t. N.-A. [Eng. Min. J . 1913, 
17. Mai, ,S. 1010/8.1

W e r k s b e s c h r e ib u n g e n .
Bering: B o c h u m c r  Y e ro in  f t t r  B e rg b a u  u n d  

G u B s ta h l f a b r ik a t io n .  Geachichtlichea. Kurze Werks- 
bcschreibung. Erzeugnisse. W ohlfahrtseinrichtungen. 
[Techn. Mitteilungen 1913, 12. April, S. 393/7; 19. April,
S. 419/22.]

D io  A d o l f - E m i l - H u t te .*
S. 713/45.]

D ie  W e rk e  v o n  C acn .*  [Rev. Mćt. 1913, Febr., 
S. 352/74. —  Vgl. St, u. E . 1913, 8. Mai, S. 783/5.]

F e u e r u n g e n .
Entztindungstemperaturen.

Dr. H .H o lm : U e b e r  E n tz t tn d u n g s to m p e r a tu r o n  
(Z u n d p u n k te )  b e s o n d e ra  v o n  B r e n n s to f f o n .  U n ter 
„Z undpznkt“ versteh t der Verfasser dio Tem peratur- 
bei der zuerat Selbstentzttndung in L uft bei Atmospliaren- 
dm ek ein tritt. „F lam m punkt“  ist jeno Tem peratur, 
bei der zuerst ein Aufflammen des Brennstoffes beim 
Niihem  einer Zttndflammo bcobachtet wird, und „Brenn- 
p u n k t“ ist die Tem peratur, bei der der Brennstoff nach dem 
Entzttnden durch dio Zttndflammo weiterbrennt. Dies- 
bczttgliche Angaben fiir eino Anzahl fcater, flussiger und 
gasformiger Brennstoffc. [Z. f angew. Chem. 1913, 9. Mai, 
S. 273/9.1

Ausnutzung minderwertiger Brennstotte.
D avid Moffart M jers: D ie  w i r t s c h a f t l i c h e  A u s- 

n u tn u n g  m in d e r w e r t i g e r  B r e n n s to f f e .  Aligemeinea. 
Venvendung von Holzabiallen ais Brennm aterial fttr 
Dampfkeaselfeuemngen. (W ird fortgesetzt.) [Eng. Mag. 
1913, April, S. 80/81; Mai, S. 227/40.]

Celteuerungen.
E. H. Peabody: O o lb r e n n c r  m it  m o c h a n i s c h e r  

Z e r s t i iu b u n g .*  K urze Beschreibung eines Brennera, 
bei dem daa u n ter D ruck zugeitthrte Oel ohne Zuhilfe- 
nahm o von D am pf oder L uft allein durch  entsprechende 
Ausbildung der Dttse zerstiiubt wird. [Eng. News 1913, 
15. Mai, S. 1000/02.]

Flam m enlose Feuerungen.
Jean  Meunier: F la m m e n lo s e  o d e r  k o n v c r g e n te  

V e r b r e n n u n g  d o r  G ase . [St. u. E. 1913, 22. Mai, 
S. 870.]

Schnabel: D io  A n w e n d u n g  d e r  O b e r f la c h e n -  
y e r b r e n n u n g  im  G ie B c re i-  u n d  H t t t t e n b e t r i c b .  
[St. u. E. 1913, 29. Mai, S. 910.]

Dam pfkesselfeuerungen.
E in e  n e u o  K e s s c l f e u e r u n g .*  Bei der beschriebc- 

nen Kessolfcucrung wird der B rennstoff an  beiden oberen 
Seiten eines V-formigen R ostes durch  jo eino Schnecko 
zugeftthrt und die Asche durch eine weitere an der tiefsten 
Stello dor Fcuorung liegendo Schnecko abgeftthrt. [Engi- 
necr 1913, 16. Mai, S. 524.]

V o rs c h l t ts s o  v o n  S c h l a c k e n r u t s c h e n  b e i 
W a s s e r r o l i r k e s s o ln .*  Angabo m chrerer K on stru k 
tionen, die oine Verlotzung des Heizers bei AufreiBen von 
W asserrohren u. ii. verhfiten. [Z. d. Baycr.-Rev.-V . 1913, 
15. Mai, S. 92/3.]

Gaserzeuger.
Paul Cousin: Y o r b e s s e ru n g o n  a n  S iom enB - 

G e n e ra to ro n .*  Von der Beschreibung und W irkunga- 
weiso der a lten  Siemensgeneratoren ausgchend, werden 
zunachst einigo Verbcsserungen an  diesen Gaserzeugera 
besprochen und im AnschluB daran  einige neucro Gas
erzeuger bcschriebcn. [Techn. Mod. 1913, 15. Mai, 
S. 369/76.]

Gw-osdz: U e b e r  G a s e r z e u g e r  f t t r  K r a f tg a s .*  
H albjahresbericht uber Neuerungen auf dem Gebieto 
des Gaserzeugcrbaues. Besprechung der Generatoren von 
Allan S tuart Cambridge, Rickie, Meson Gas Pow er Co., 
Torfgaserzeuger von Dr. Caro, Kerpely - Hochdruck- 
generator, Drchrostgaserzcuger und Dampfkcssel von 
Marischka. W anderrostgencrator der Firm a Julius 
Pintsch. Verfahren von Friedrich M att fttr Generator- 
gaserzeugung aus einem Gcmisch von Btaub- und stiick- 
formiger Kohlo (D. R . P . 251 238). Sauggaserzeuger fttr 
Holzabfiille. [Oel- u. Gasm. 1913, April S. 1/5; Mai,
S. 21/4.]

Rauchfrage.
Raym ond C. Benner und John  0 ’Conner: D io  

R a u c h p la g c .  Prof. R obert Kennedy Duncan an der 
Univcrsitiit P ittsburg  sind von einem S tifter 160 000 JC

siche Seite 203 bis 206.

[St. u. E. 1913, 1. Mai, 
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zu r Verfiigung gestellt worden zur Erforsehung der 
wissonsehaftliehen Grundlagon der Rauchplagc und ihrer 
Bokampfung. Zur Behandlung kom m en: Dio Chomie 
des RuBes, Rauchschaden an Gebaudon, Rauchplago 
und  Klima, Beschiidigung der Vegotation dureh RuB, 
EinfluB des Rauehes auf dio Gosundhoit der Monschon, 
die Kosten der Rauchfrago, dio Rauchfrago ais technisches 
Problem  und dio gesetzliche Regelung dor Rauchfrago. 
[R auch u. St. 1913, Mai, S. 213/8.]

R a u o h b e k a m p f u r ig  in  d e n  V e ro in ig to n  S ta a -  
to n . Auszug aus cincr Veroffentlichung des amorikani- 
schen Bergamtos. [Gesundheits-Ing. 1913, 3. Mai, S. 336/8.]

R a u c h b c k iim p fu n g .  ICurzer Auszug aus einem 
Y ortrag von R obert H. Clayton vor dem Zwoigvorein 
Manchester der Society of Chemical Industry . [Chem. 
T rade Journ. 1913, 5. April, S. 362.]

B e r ic h t  d e s  V e rc in s  f u r  F e u e r u n g s b o t r ie b  
u n d  R a u c h b o k i lm p f u n g  in  H a m b u r g  iiber soine 
T iitigkeit im Jah re  1912. [R auch u. St. 1913, Mai, 
S. 218/20.]

D r. O. K auseh: D io  s e i t  d em  J a h r o  1911  in  
D e u t s c h la n d  p a t e n t i o r t o n  V o r r ic h tu n g e n  z u r  
B o k a m p fu n g  d o s  R a u c h o s  u n d  R uB os b o i s t a t i o -  
n  ii ro n  F e u o ru n g e n .*  Zusammcnstellung der einschla- 
gigen P aten te . [R auch u. St. 1913, Mai, S. 230/3.] 

Elektrischs Oefen.
Charles B urton Thwing: A n o r d n u n g  z u r  R e g e 

lu n g  k lo in o r  e lc k t r i s c h o r  O ofen . [S t. u. E. 1913,
22. Mai, S. 870.]

K rafterzeu gu n g  u n d  -v er te i lu n g .
Zentralen.

V e rb o s s o ru n g  d o s  L o i tu n g s f a k to r s .  Moglich- 
keit und w irtschaftliche Vorteilo soleher E inrichtungon 
nach einem Vortrago von D r. G. K ip p . [Engineer 1913,
2. Mai, S. 473/4.]

Dampfraaschinen.
D io  S h u m a n - H a in e s - D a m p f m a s e h in e .*  Dio 

durch dio Ausbildung des Sonnenm otors bokannten E r
finder wollen die dazu benutzto  Dam pfm aschinc auch ftir 
andero Kr.iftzweckc, besonders A bdam pfvorw ertung, an- 
wonden. Genug Abweichungen vom Uoblichcn weist die 
Maschino freilich auf, ob diese aber betriebstechnisch 
yorteilhaft sind und inwioweit sio gerade einc Kolben- 
maschino zur yorteilhaften  Vorwertung niedriger Driicko 
geeignot machen, ist eino andere Frage. H a t auch eine 
von F raser und  Chalmers, L im ited, in E rith  bei der U n te r
suchung durch  Professor Jo h n  Goodman in Leeds gute 
Ergcbnisso aufgewiescn, so ist der angefiihrtc Vergleich 
m it den Erfindungcn yon dc L aval u n d  Diesel doch recht 
wenig angebracht. [Engineer 1913, 30. Mai, S. 574/7.] 

Dampfturbinen.
H. T. H err: E n tw ic k lu n g  d e r  D a m p f tu r b in c .*  

[ J .  F ranki. Inst'. 1913, Mai, S. 511/30.]
F. S.imuolson: D ie  F o r m i in d o r u n g  y o n  D a m p f -  

t u r b in e n s o h a u f o l r a d e r n  in f o lg e  d e r  Z e n t r i f u g a l -  
k r a f t .*  Versuche iibor die A usdehnung der N aben von 
D im ofturbinenschaufelradcrn  und iiber das Fcstsitzen 
dor N aben auf den Wollen. E rm ittlu n g  der auftre tenden  
Radial- und Tangentialspannungen. Guto Ueberein- 
stim m ung der Versuchsergcbnisso m it den thcorctischen 
Rochnungen. [Engineoring 1913, 9. Mai, S. 621.] 

Gasreinigung.
H . Stonowali Jackson : N o u z e i t l i c h e r  S t a n d  d e r  

R o in ig u n g  v o n  H o c h o fo n -  u n d  a n d e r e n  G a se n .*  
B asprechung einiger bokannter Verfahren m it wenigen 
Z ih lenangabon: Zschocke, Bian, Fowler-Mcdley, Theisori- 
wasehor, Thoisendesintegrator, und  einiger englischer 
Teorwaschcr fiir Steinkohlen. Hochofen. [Proc. Clev. 
In st. Eng. 1913, 3. Marz und 7. April, S. 152/78.]

J 4 Gasmaschinen.
Charles C. Sam pson: B o t r i e b s g r u n d la g e n  f i i r  

H o c h o f e n g a s m a s o h in o n .*  Gasleitung, Gasreinigung,

Druokrcgelung, MoBinstrumonte. W inko iiber Botriebs- 
einzelheitcn. W ert dauernder Betriebsaufzeichnungen. 
Angabe, daB sich sehon boi 4,6 %  W asserstoffgchalt des 
Gases gegeniiber 2 %  norm a! Vorziindungen einstellen, 
laBt auf ungiinstiges A rbeiten der Gasmaschinen schlieBen. 
[ J .  Am. S. Mech. Eng. 1913, Mai, S. 765/83.]

D o p p e l tw i r k e n d e Z w c i ta k t - G r o B g a s m a s c h in e .  
Dio von der R eading Iron  C om pany nach A rt der K orting- 
Ausfiihrimg gebauto Maschine besitz t n u r eino Lade- 
pum po fiir Gas u n d  L uft. D ie S tcuerung erfolgt durch 
Schwingscheibe und  Hobol. Niihero Angaben iiber Einzel- 
heiten  fehlen jedoeh. [Ir. Age 1913, 22. Mai, S. 1224/5.

V i e r  z y  l i n  d e r  - P r  o m io  r  - G a s m a s c h in o  y o n  
1000 PS. Dio Maschino h a t yier oinfachwirkendc, noben- 
einandcrliegendo Zylinder m it vor don Zylindcrkopfen 
liegender Steuerwcllo. Auf ban nach A rt de r bokannten 
K leinm aschinon, n u r ist dio Kreuzkopffiihrung ais Spiil- 
zylinder ausgobildot, um  den R est de r Verbrennung3gase 
im letzten Viertel des Ausschubhubes heraustre iben zu 
konnen. [Engineering 1913, 30. Mai, S. 734/7.] 

Oelmaschinen.
F. E. J u n g o :D e r  J u n lc o r s -M o to r .*  B auart, Eigen- 

schaftcn in betriobs- und  warm otechnischer Beziehung, 
Kriiftovertoilung. [K ra ft und  B etrieb 1913, 19. Miirz, 
S. 50/3; 23. A pril, S. 65/7; 21. Mai, S. 80/3.]

A r b e it sm a sch in en .
Kom pressoren.

K o m p r e s s o r  m i t  K u g o ly c n t i l c n .*  D ie aus viclen 
kleinen Kugolventilon (Stahlkugoln au f stiihlerner Ventil- 
platto) bostohondo Ausfiihrung ist k o n stru k tiy  sehr ge- 
schickt, grundsatzlich ab er ais reines G ew ichtycntil n ich t 
nachahm onswort. In tcressan t d st w oiter die Ausbildung 
oinos n u r durch Fcdern  angcdriickten Zylinderdeckcls, um  
bei dom sehr geringen Spielraum  zum Kolben von n u r
0,8 mm dio Gefahr von Briichen za  yermeiden. [E ngineer 
1913, 16. Mai, S. 523.]

Verladeanlagen. 
K o h le n e n t l a d e a n l a g e  d o r  C a n a d ia n  P a c i f i c  

in  F o r t  W ill ia m .*  Anw endung von H ulett-E ntladorn . 
Beschreibung derselben m it Angabo yerschiedener Einzel- 
hoiton. [R ailw ay Age G azette  1913, 30. Mai, S. 1173/6.] 

N e u e  U m la d e y o r r ic h tu n g .*  [Gliickauf 1912,
14. Dez., S. 2025/6. —  Vgl. St. u. E. 1913, 1. Mai, S. 749.] 

T r a n s p o r t y o r r i c h t u n g  f i i r  a b g e s o h n i t t e n o  
B lo c k e n d e n .*  [St. u. E. 1913, 22. Mai, S. 868/9.] 

Kransteuerungen.
R. L oder: E l e k t r i s c h e  K r a n s t e u e r u n g e n .*  Aus- 

ftthrungen der Siom ens-Schuckertwerke. E inteilung in 
Schaltungen fiir F ahr- oder Drchwerke und fu r H ubw erke 
fiir allo S trom artcn  sowie B ehandlung der Leonardschal- 
tung. [E. T. Z. 1913, 15. Mai, S. 557/62.]

K am m erer: E l e k t r i s c h  g e s to u o r to  F l i e h k r a f t -  
b ro m se .*  [Z. d. V. d. I. 1912, 30. Nov„ S. 1925/30. —  
Vgl. St. u. E. 1913, 22. Mai, S. 867/8.]

Drahtseilbahnen.
R a th : D io  o b e r -  u n d  u n t e r i r d i s o h e  S e i lb a h n  

d e r  D e u t s e h - L u x e m b u r g i s c h e n  B c r g w e r k s -  u n d  
H ii t te n -A .-G . b e i  D o r tm u n d .  Hinweis auf die durch  
diese Anlago erstreb ten  Vortcile, Vorbindung de r Zechcn 
und  des Ilu ttcnw erkes de r Gesellschaft, Mischung der 
Kohle zur Vorkokung, A nfuhr von V ersatżm aterial. Dio 
K reuzung de r Bahnlinien muBto durch  unterird ische Fiih- 
rung  yerm ieden werden. Geologischc Verhiiltnisse. Bau 
des T unnels im Sehildyortriebvcrfahren. K urze Kenn- 
zcichnung der Seilbahnanlage solbst. [G luckauf 1913,
10. Mai, S. 725/31; 17. Mai, S. 765/72.]

Hangebahnen.
®r.>5ng. E n g e lb e r tL eb c r:V erw en d u n g  u n d  n e u e ro  

A n o r d n u n g  d e r  Z w e is o h ie n o n h iin g e b a h n -*  [S t.u . E. 
1913, 29. Mai, S. 899/904.]

N e u e  H i in g e b a h n  w o ich en .*  [Ir. Ago 1912, 5. Dez., 
S. 1323. —  Vgl. St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 786.]
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Bagger.
B. Schneider: D o r  M a m m u t- B a g g c r  z u m  p n e u -  

m a t i s c h o n  S c h la m m tr a n s p o r t .*  Einigo A nw cndun- 
gon des bekannten  Vorfahrcns zur B eseitigung von 
Schlam inen aus Klilrbecken, so fiir Kohlcschlam m  auf
13 m iiber K larwasserspiegel bei 1200 m E ntfernung. 
[R óhren-Ind. 1913, 1. April, S. 214/9.] 

Blechrichlraaschinen.
H einrich E lender: B o r c e h m in g  d e r  W a lz e n  b e i  

B lo c h r ic h tm a s c h in e n .*  [W .-Techn. 1913, 1. Mai, 
S. 259/62.]

Schleifm aschinen.
N e u o  S c h le i f m a s c h in e n .  Kurzo M itteilung tiber 

eine schwere Schleifmaschine von 50 t  Gewicht ftir H art- 
guflwalzen. Schleifsehciben-Durehm esser rd . 600 mm, 
-Broito rd . 200 m m , -A ntrieb 40 PS . Erw iihnung einer 
neuen Flachcnschleifmaschine. A usfuhrungen de r N orton 
Grinding Com pany in W orcester. [Ir. Ago 1913, 22. Mai, 
S. 1225.]

W erkse in rich tungen .
Gebaudekonstruktionen.

D io  L u f t s c h i f f h a l l o  im  L u f t s o h i f f h a f e n  zu  
P o t s d a m ,  ausgefiihrt von der M aschinenfabrik Augs- 
burg-NUmberg A. G., W erk Gustavsburg.* [Z. d. V. d. I. 
1913, 3. Mai, S. 681/7.]

Willy Lesser: E is o n  o d e r  E is e n b e to n  b e i
G e s c h i i f t s h a u s b a u to n .  Naeh Ansicht des Verfassers 
ist bei Geschiiftsbauten dem Eisen der Vorzug zu geben; 
wo es sich um  Speicher und Fabrikbauten  oder um  óffent- 
licho Gobiiudo handelt, da w ird der E isenbeton dio Kon- 
kurronz besiegen. [Deutsche Bauzcitung 1913, 5. April, 
S. 254.]

W. F ran z : D io  G c b i iu d e fo rm e n  d e r  F a b r i k .  
F lachbauten . [W .-Techn. 1913, 1. Mai, S. 287/9.]

E in  n e u e s  L a g c r h a u s  fU r E i s e n e r z e u g n is s e -  
in  C h ic a g o .*  E inrich tung  eines groBcn Hiindlerlagers. 
[Ir . Tr. Rey. 1913, 24. April, S. 978/80.]

N e w y o r k e r  S t a h l l a g e r .*  E inrich tung  eines Lager- 
hauses fUr hochwcrtigo S tahlm atcrialien in der Geschiifts- 
s tad t. [Ir. T r. Rev. 1913, 1. Mai, S. 1022/4.] 

Schornsteine.
H arold  C ane: F e s  t i g k e i t  v o n  g em  a u e r  to n  S c h o r n -  

s te in e n .*  Naehweis, daB bisherige Vorscliriften unge- 
nugend. H ochster W inddruck mUBte festgelegt werden. 
Fórderung des Folilcns von Zugspannungen u n d  Ein- 
ha ltens bestim m ter zulilssigcr D ruckspannungen. [Ir. 
Coal Tr. R ey. 1913, 16. Mai, S. 817.]

Gasfernversorgung.
P. Schnorrenberg: G a s f e rn y e r s o rg u n g .*  Er- 

orterung der F rag en : Wie haben sich dio bisher bestehenden 
Gasfemversorgungen bowilhrt ? und Welcho Eigcn- 
schaften h a t das Kokereigas beim Dauerbozuge und zu 
den yerschiedenen Jahreszeiten ? [J . f. Gasbel. 1913,
17. Mai, S. 464/7.]

Roheisenerzeugung.
Hochofenbau.

A. Stepanow : D e r  J e r m o lo w s k c r  H o c h o fe n .*  
Angaben uber Beobachtungen am  Jerm olow skcr H och
ofen (S latoust), dio A nhalte  fiir wttnschenswerte Aendo- 
rungen im Betriebo der Holzkohlcnhochbfen bieten. 
[ J .  d. russ. m et. Ges. 1913, H . 2, S. 151/62.] 

HochofenprozeB.
L. B lum : U e b e r  d io  O x y d a t io n  d e s  S c h w e fe l-  

g o h a l to s  d o r  H o c h o f o n s c h la c k c .  Zn d e r S c h i if c r -  
sehon Feststellung (vgl. Ferrum  1913, 8. Feb r., S. 129/36 
u n d  St. u. E. 1913, 9. Ja n ., S. 68/9) der O xydierbarkcit 
des Sulfidschwcfcls der Hochofenschlacko bei Gegenwart 
von Feuchtigkeit und  K ohlensaure berichtot der Yer
fasser, daC es -ihm gelungen sei, den Naehweis zu cr- 
bringen, daB dio Oxydation des Ca S zum  Ca SO, uber 
das Ca S2 0 3 gehe. Im  Falle dieser Feststellung handclte

es sich um  O xydation u n te r  atm ospharischem  EinfluB 
auf der Schlackenhalde bei trockcnem  W etter. [Ferrum  
1913, 8. Mai, S. 225/6.]

v. Ehrenw erth : E r s p a r n i s s e  d u r c h  Y e r 
w e n d u n g  v o n  T ro c k e n w in d .*  [S t. u . E . 1913,
15. Mai, S. 832.]

H ochofenbetrieb.
A. A w ram enko: K u r z e  U e b e r s ic h t  d e r  E n t 

w ic k lu n g  d e r  R o h e is e n e r z e u g u n g  in  d e n  H o c h -  
o fo n  d e s  S a t k in s k e r  W e rk e s .  Schilderung de r A rbeit 
sowie der im Laufe der Jah ro  yorgenomm enen baulichcn 
Aenderungen an  zwei Holzkohlcnhochofen zu Satk insk  
(Ural). [ J .  d. russ. m et. Ges. 1913, H . 2, S. 207/23.] 

W inderhitzung.
W. K utschew ski: Z u r  F r a g e  d e r  B e r e c h n u n g  d e r  

C o w p e r - W in d c r h i t z e r .*  E in  Vcrsucli, dio yorteil- 
h aftesten  Abmessungen der W indcrhitzer zu bcrechnen, 
und  Hinwciso auf einzuhaltendo Arbeitsbodingungen. 
[J .  d. russ. m et. Ges. 1913, H . 2, S. 196/206.]

GieGerei.
Anlage und Betrieb.

G ic B o r o ig r u n d f la c h e  u n d  A u s b r in g e n .*  Eino 
Studio tiber den R aum bedarf von StUck-, W erkzeug- 
m aschinen-, Stahl- und  TempergieBereien. [Foundry  
1913, Mai, S. 201/4.]

C. Biegler: J l i f is t i in d o  b e i  d o r  E r r i c h t u n g  v o n  
G io B e re io n . Yerfasser weist auf dio dringendc N o t
wendigkeit hin, bei GieBereineubauten den E n tw urf und  
dio A usfiihrung des Bauw crks n ich t allein durch den 
GioBereibotriobsleitor und einen beliebigen B auunter- 
nehm er entscheiden zu lassen, sondern auch einen Sach- 
verstiindigen m it Sondcrerfahrung auf dcm Gebiete des 
GieBereibaucs hinzuzuziehen. [Eisen-Zg. 1913, 10. Mai, 
S. 363/4.]

E in o  M u B te rg ie B c ro i fU r l a n d w i r t s c h a f t l i e h o  
M a s c h in e n .*  Eingeliende Beschreibung der neuen Grau- 
gieBcrei de r Em erson-Brantingham -Co. in Rockford, Jll. 
Grundrisse, Aufrisse, Einblicke, Einzclhciten. [Foundry  
1913, Mai, S. 176/82.]

Ad. V ieth : F o r m c r c ih i l f s m a s c h in e n .*  Sand- 
trockenofen: T rockenkam m ern, flacho D arren , D relirohr- 
ofen, stehendo Trockenofen. [P r. M asch.-K onstr. 1913,
2. Mai, S. 60/2.]

G ie B e re i m it  u n u n te r b r o c h e n e m  B e tr ie b .*  
[Ir. Ago 1913, 2. Jan ., S. 52/61. —  VgL St. u. E . 1913, 
29. Mai, S. 904/8.]

M odelle.
J . R . Moorhouso: H e r s t e l l u n g  e in e s  H o s c n r o h r -  

m o d c lle s .*  Hólzem es K em m odell w ird in Gips ab- 
gegossen und auf den GipsabguB dio W andstiirkc m ittels 
feuch ter Lederstreifen aufgezogcn. [Foundry  Tr. J .  1913, 
Mai, S. 283.]

Form erei.
Sidney G. S m i th :F o r m c r e ie in e s  v o l le n  Z y l in d c r -  

k o p fe s .*  Lehinlehrenarbeit. Allgemeinc A rbeitsanord- 
nung. H erstellung, Zusam m ensetzung und Y erankerung 
de r einzelnen Teile der Form . [Foundry  T r. J .  1913, 
Mai, S. 277/9.]

E in  n e u e s  V e r f a h r e n  f u r  F o r m e r e i  v o n  F e u e r -  
t o p f e n  f u r  Z e n t r a lh o i z u n g e n .  E iserne geteilte  K ern- 
bflchso, grttne K erno ohno Eisen, auf F o rm platte  dauernd  
fostgcschraubtes Modeli. [Foundry  1913, Mai, S. 205/6.] 

E in e  r a t i o n e l l e  H e r s t e l l u n g  g r o B e r e r  E is e n -  
g u B -M a s s e n a r t ik e l .*  A nw endung von M odellplatten 
an Bcispielcn erliiutert. [Eisen-Zg. 1913,10. Mai, S. 360/1;
17. Mai, S. 395/6.] • - r

Josef H o m er: E i n f a c h s t e  V c r f a h r e n  f u r  H e r -  
s t o l l u n g  y o n  G ie B e re i w e r k z e u g c n .  II .*  Vorkehrur.- 
gen zum Form en und  GieBen von Form kasten . Fo rt- 
se tzung: Form erei yon Abzieh- und K ern p la ttcn ; K ern- 
eiacn aus Schmied- und  GuBeisen. [Foundry  1913, Mai,
S. 199/200.]

Ztitschrijtenvcrzeichnia nebst Abhurzunge>\ siche Seite 203 bis 206.



1078 S tah l und Eison. ZeitschriftenscJiau. 33. Jahrg . Nr. 20.

J . M ehrtcns: B r a u c h b a r k e i t  b lo ib o n d e r  GioB- 
f o r m e n ,  in  d o r  E is e n -  u n d  M e ta l lg ie B e re i .  [S t.u .E . 
1913, 29. Mai, S. 910.]

H ans Rolle: U e b e r  B e tr io b s c r g o b n is s o  m it
D a u e r fo rm o n .  [S t. u. E. 1913, 29. Mai, S. 896/9.] 

Form m aschinen. 
D u r c h z u g f o r m m a s c h in o n *  des K g l.' W iirttem - 

bergischen HU ttenworks W asseralfingen fttr R ippon- 
hoizkorper. [P r. M asch.-K onstr. 1913, 2. Mai, S. 57/8.] 

U. Lohso: E lo k t r i s e h e  E o r m m a s e h in e n .  [St. u. E. 
1913, 29. Mai, S. 910/1.]

Schm elzen.
K ip p b a r o r  V o r h e r d  f i i r  S c h m e lz o fe n .*  E inlauf 

dos Eisens und EinguBoffnung fiir flussigen Zusatz m it 
Sclmuloch in don hohlon Lagerzapfon. GicBsehnauze seit- 
lich, Einwurfsoffnung oben. [Mot.-Techn. 1913, 31. Mai, 
S. 181.]

K. Gerdsejowski: M a te r i a ł -  u n d  W a r m c h a u s -  
h a l t  d e s  G ie B o ro ik u p o lo fe n s .  Vorfasser borechnet 
fiir Kupolofen einen W iirm ewirkungsgrad von etw a 70 % .
J. d. russ. m et. Goś. 1913, H. 2, S. 163/84.] ;

H. K loss: B a u  u n d  B o t r io b  v o n  K u p o lo fe n .*  
Bogichtung. W indzuftihrung. Ofenbau. Ofenmaterial. 
K aam N eues. [Fouerungstechnik 1913, 15. Mai, S. 282/6.] 

GrauguB.
N o r m a lie n  f t l r  G u B o fo n to i le .  E s wird an dio 

bei einzelnen F abrikan ten  sohoinbar vergcssenen N or
m alien des Verbandes deutscher E isenw arenhandler er- 
innort. [Mittoilungon des Voreins doutscher EisengieBe
reien 1913, Mai, S. 51/2.]

B a s  A u f t r o to n  v o n  S p a n n u n g e n  in  G uB - 
s t t lc k e n .*  E rkliirung der Ursachen der zum Verziehen 
oder RoiBen fiihrenden Spannungen an  einigen Bei- 
spiolen: P la tto , Fcnster, Riomseheibe, Schwungrad,
Fundam en tp la tte . [Eisen-Zg. 1913, 10. Mai, S. 359/60.]

H. J . Coc: E in f iu B  d e r  M e ta l lo id e  a u f  d io  
E ig e n s c h a f t e n  v o n  G u B e isen . [St. u. E . 1913, 
29. Mai, S. 911.]

StahlformguB.
Edwin F. Cono: S ta h lf o r m g u B  a u s  d e m  e lo k -  

t r i s c h o n  O fen .*  D er eloktrischo Raffinierofen dor 
Trcadwell Engineering Co., E aston , Pa. Betrieb. Er- 
zougnis. Vergleicho an  H an d  von Analysen, Festigkeits- 
priifungen, W irkung von R affinationszusatzen. Diclitig- 
keit. [Ir . Ago 1913, 29. Mai, S. 1280/3.]

II. Souther: U e b e r  S ta h lg u B .*  Unterschiedo in 
de r chemischen Zusam m cnsetzung der yerschiedenen, ais 
StahlguB angesprochenen M aterialien (StahlguB, Semi- 
stccl, schm iedbarer GuB usw .); anderw eitige Erzeugnisse, 
welche fu r gcwisso Zweeke gleichwertigen E rsa tz  bioten. 
[Ir. Ago 1913, 22. Mai, S. 1234/5.]

E . F . Cono: D a s  G li ih e n  v o n  S ta h lfo rm g u B .*  
EinfiuB des Gliihens au f d as Gefiige u n d  die physikalischen 
E igenschaften von Kohlenstoff-, Nickel- und  Vanadin- 
stahlguB ; langsam es und  schnelles Abkiiłilen, Gltih- 
tem pera turen , Gliihofen. [Ir. Ago 1913, 1. Mai, S. 1049/54.] 

2)r.'2,ltQ. P. Oberhoffer: D ie  B e d e u tu n g  d e s  
G li ih e n s  v o n  S ta h lfo rm g u B .*  [St. u. E. 1913,
29. Mai, S. 891/6.]

Jo h n  Howe H all: M a n g a n s ta h lg u B .*  W eitere 
in teressante C harakteristika und  Beispiele der yerw en
dung von M anganstahlguB (s. S t. u. E. 1913, 27. Febr.. 
S. 374). W iirm ebehandlung; Anordnungen fiir die Be- 
arboitung groBer Stiicke. [Ir. Ago 1913, 20. Marz, S. 712/3.] 

Frederie C. W eber: H a r tg u B - E is e n b a h n r i id c r .  
[Met. Chem. Eng. 1913, Febr., S. 92/4. —  Vgl. St. u. E. 
1913, 29. Mai, Ś. 908.]

E r ze u g u n g  d e s  s e h m ie d b a r e n  E ise n s .
Siem ens-M artin-Verfahren.

H erb ert F. Miller: E in e  n e u e  B a u a r t  v o n  W a rm e -  
s p e ie h e r n .*  Neue B au art der K am m ern und  des G itter- 
werks, um  ein Verschlaeken durch  F lugstaub moglichst 
zu rerm eiden. [Ir. Age 1913, 24. April, S. 993/4.]

Zeitnchriltenverzeichnis nebst Abk

Zem entieren.
D a s  E in s e t z e n  o d o r  Z o m e n t io r o n  r o n  M a- 

s c h in e n te i l e n .*  W iedergabo von im Botriobo bewiihrten 
Verfahren. [W .-Techn. 1913, 15. Mai, S. 310/2.] 

FluBeisen.
s. a. P y r o m e te r  ( B o tr ic b s i lb e rw a c h u n g ) .

W. Heiko: D ie  E n ts c h w e f e lu n g  d o s  E is e n s ,  
i h r o  G o so tzo  u n d  d o ro n  A n w e n d u n g .*  [S t. u. E. 
1913, 8. Mai, S. 765/9; 15. Mai, S. 811/7.]

A lbert E. Groone: E n t f e r n u n g  d e s  P h o s p h o r s  
d u r c h  e lo k t r i s c h o  E r h i t z u n g .  [Ir. Tr. Rcv. 1912, 
14. Nov., S. 927/31. —  Vgl. St. u. E . 1913, 1. Mai, S. 751.]

V erarb eitu n g  d e s  s e h m ie d b a r e n  E ise n s .  
W alzdruck.

A. Rodsowitsch-Belowitscli: U e b o r  d e n  s p e z i-  
f i s c h o n  D r u c k  d e s  M e ta l lc s  a u f  d ie  W a lz e n  b e im  
W a lz v o r g a n g .  Theorotische B etrachtungen tiber den 
W alzvorgang. [ J .  d. russ. m et. Ges. 1913, H. 2, S. 111/26.] 

Umkehrwalzwerk.
Andrew Lam berton: D u o - U m k e h rw a lz  w e rk  m it  

in  e in e r  R ic h tu n g  d u r c h la u f e n d e m  e le k t r i s o h e m  
A n tr io b s m o to r .*  [St. u. E. 1913, 22. Mai, S. 871/3.]

V o rs u c h e  a n  d e m  e lo k t r i s c h  a n g e t r i e b e n e n  
B lo c k w a lz w e rk  d e r  J u l i o n h t i t t e ,  O b e rsc li lo s ie n .*  
[E l.’ K raftbotr. u. B. 1912, 14. Jun i, S. 341/50. —  Vgl. 
St. u. E. 1913, 15. Mai, S. 825/8.]

W. Schom burg: Z u m  K r a f tv e r b r a u c h  v o n  U m - 
k e h r b lo c k w a lz w e r k e n .  [St. u. E. 1913,15. Mai, S. 828.] 

PanzerpIattenstraBe.
P a n z e r p l a t t o n w a lz w o r k  d o r  B c a r d m o r e - W e r k o  

in  G la sg o w .*  Die von Messrs. D av yB ro thers, L im ited, 
P a rk  Iro n  W orks in  Sheffield, gebaute StraBe h a t W alzen 

. aus N ickelstahl von 1245 mm D urchm esser und 4572 mm 
Ballenliingc. Die H ilfseinrichtungen sind ftir Blócke bis 
100 t  Gowicbt bereehnct. Dio Błocko werden auf einer
12 000-t-Presse vorgeschm iedet und  in zwei Gasofen m it 
ausfahrbaren  H erden erw arm t. [Engineoring 1913,
30. Mai, S. 740.1

WeiBbleehwalzwerke.
Jos. D iether: N e u e r u n g e n  b e i  W e iB b le e h w a lz -  

w e rk o n . [St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 775/5.] 
Walzwerkszubehor.

I i u p p e lm u f f o n h a l t e r .*  [St. u. E. 1913, 1. Mai 
S. 749.]

H. Illies: U e b e r  a m e r ik a n i s c h o  R o l lg a n g e  
m it  G l io d e r k o t te n .*  [St. u. E. 1913, 15. Mai, S. 823/5.] 

Nietungen.
G. H illiger: S c h u c h s e h e r  N ie tk o n t r o l lo r .*  B e

schreibung der B etriebsvorteilo und  der K onstruk tion  
oinos MeBinstrumentea, das D ruck und Zeit de r Nie
tungen  aufzoichnet und  gleiclizeitig auf einem Ziffcr- 
b la t t  fiir don A rbeiter die Zeit der N ietung nach Er- 
reichen eines festgesetzten N ictdruckos angibt. [Z. f. 
D am pfk. u. M. 19i3, 30. Mai, S. 263/5.]

Hiirten.
E in s a t z h i i r tu n g  a u f  d e n  C a m b r ia -W e r k e n  im  

J o h n s to w n ,  Pa.*  Kurzo Mitteilungen von Boslor u n ter 
Beigabe einiger Ofenskizzen. [ I r  Age 1913,17. April, S. 943 1

W. G arttner: S a lz b a d o h a r te o f e n  m it  O el-
f e u e ru n g . Beschreibung oiner Ausfiihrung dor deutsehen 
Oolfeuerungswerko Carl Schm idt in Heilbronn a. N. 
[Z. f. pr. Masch.-B. 1913, 7. Mai, S. 588.]

Rob. R . A b bo tt: W ir k s a m k e i t  y o r s c h io d e n e r  
H a r t u n g s m i t t e l  d e s  H a n d e ls .*  [Buli. Amer. In st. 
Min. Eng. 1912, Dez., S. 1407. — Vgl. St. u. E. 1913,
1. Mai, S. 751/2.]

Schleifen.
S c h le i f o n  u n d  R i f f e ln  v o n  H a r tg u B w a lz e n .*  

D as Schleifen; das Riffeln m it 1 bis 2, m it 4 bis 8 M cssern; 
h a rte  Stellen; H erstellung und  Berechrjung der Riffel- 
messer. [Mot.-Techn. 1913, 31. Mai, S. 178/80.] 

Kriegsmaterial.
E . G. Grace: H e r s t e l l u n g  v o n  K r i e g s m a te r i a l  

a u f  d e n  S o u th - B c th le h e m - W e r k e n .  [Ir. Age 1912,

urzunęjen sirhe Seite 203 bis 206.
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31. Okt., S. 1032/4. —  Vgl. S t. u. E . 1913, 15. Mai, 
S. 829/30.]

E ig en sch a ften  d e s  E ise n s .
Ausdehnung.

Dr. A. W em or: T h o r m is c h o  A u s d e h n u n g  f o s t e r  
K o r p e r  b o i h o h o r e n  T o m p e r a tu r e n .*  Beschreibung 
eines A pparates zur Messung der W arm eausdehnung von 
MetallstiŁben m it Hilfe des Spiegelablesungsverfahrens. 
Wiedorgabo der W iirm eausdehnungszahl von N ickelstahl- 
eorteń von 5 bis 33 %  Nickel bei 0 bis 300° C. Stabo aus 
Kesselblech m it ausgepriigter Seigerungszonc zeigten in 
d e r R andzone eino etw as groBere W arm eausdehnung ais 
in  der Kernzone. [Z. f. D am pfk. u. M. 1913, 9. Mai, 
S. 227/30.]

Rosten.
W m. H. W alker: D io  K o r r o s io n  v o n  E is e n  u n d  

S t a h l .  Dio elektrolytisclie Theorie des R ostens g ilt 
zw ar ais dio Grundlage, sio e rk la rt aber auch noch n ich t 
alles. Verfasser verweist auf dio Unterschiede, welche dio 
mechanischo B ehandlung (W alzen) hervorbring t; weiter 
zeig t er an  dem Beispiel der 98 Jah ro  a lten  K cttenbriicke 
von N ew buryport, Mass., daB dio Inhom ogenitiit des 
M aterials durchaus n ich t im m er dio der Theorie ent- 
spreehende verdorbliche Rollo spielt. AuBerdem wider- 
sto h t reinstes Eison dem R osten durchaus n ich t besser 
wie Eisen, wclchcs K upfer oder Nickel enthiilt. N am ent- 
lich fiir K upfer wird oin Beleg aus der P rax is crbracht. 
Basische Farben  und  Chrom ato muBten theoretisch  Eisen 
8chiitzen, G raphit und RuB das R osten beschleunigen. 
F iir pralctischo Zwecke sollto m an deshalb dio un tersten  
Farbschichten  m it basischen F arben  verselien und  auf 
diese, der W otterbestiindigkeit wegen, RuB- oder G raphit- 
farbon auftragen. [Ir. Ago 1913, 15. Mai, S. 1205.]

H aldanc Geo: E l e k t r o l y t i s c h o  M e th o d e n  z u r  
V e r h in d o r u n g  d e s  R o s te n s .  H ierfiir g ib t es zwei 
M ethoden: 1. Ueborziehen m it einem olcktro-positiveren 
M etalle, 2. B enutzung des E isens ais K athodo u n ter Yer
w endung einer auBeren Strom ąuelle. [Met. Chem. Eng. 
1913, Mai, S 289 1

J . Newton F rie n d , W alter W est und  J . L loyd 
B cntloy: K o r r o d i e r b a r k e i t  v o n  N ic k e l ,  C h ro m - 
u n d  N ic k e lc h r o m s ta h lo n .  [St. u. E. 1913, 8. Mai, 
S. 788/9.]

J. Newton Friend und C. W. M arshill: E in f lu B  d e s  
S i l iz iu m s  a u f  d e n  R o s t -  u n d  S i iu r e a n g r i f f  d e s  
G u B e ise n s . [St. u. E. 1913, 29. Mai, S. 911.]

Georgo C. und M elnlle C. W hipplo: W a lz s in to r  a is  
U r s a c h e  d e r  ó r t l i c h e n  R o s t b i ld u n g  b o i F lu B - 
c iB e n ro h re n .*  [St. u. E. 1913, 22. Mai, S. 871.]

M eta lle  u n d  L e g ie r u n g e n .
Ferrosiliziura.

D ie  V o rp a c k u n g  v o n  F e r r o s i l iz iu m .  [S t. u. E . 
1913, 29. Mai, S .  908.]

B e tr ie b s i ib e r w a c h u n g .
Verwaltungsstatistik.

Gosta Odelberg: O o k o n o m isc h e  u n d  to c h n is c h e  
V e r w a l t u n g s s t a t i s t i k  in  s c h w e d is e h e n  E is e n -  
w e rk e n . Allgemcines. Roheisenerzeugung, Lancashire- 
und Bessemerverfahren. MartinprozeB. W alzwerk. [Tek. T. 
1913, 23. April, S. 52/5.]

Lóhnung.
" L o h n p r i im ie n  in  d e r  G u B p u tz e r e i .  B ericht tiber 

verm inderto Selbstkosten und  verm ehrtcs Ausbringen 
infolge eines Lohnungssystem s, das Zeitersparnisse m it 
Priim ien belohnt. [Foundry  1913, Mai, S. 182/3.] 

Normalien s. auch GrauguB (GieBerei).
Adolf S an tz: D ie  A u s n u tz u n g  d e r  N o r m a l i -  

s i e r u n g  z u r  V e r m in d e r u n g  d o r  Z e i c h e n a r b e i t  
im  K o n s t r u k t i o n s b u r c a u .*  [W .-Techn. 1913, 15. Mai,
S. 299/304.]

Toleranzlehren.
U r to i lo  a u s  a m o r ik a n i s c h e n  F a b r i k e n  t ib e r  

T o le r a n z l e h r e n .  [Z. f. pr. Masch.-B. 1913, 21. Mai, 
S. 050/4.]

Pyrometer.
Johannes R autenkranz: W e r t  d e r  T e m p e r a tu r -  

m e s su n g  b e i  d o r  B e a r b e i tu n g  d o s  S ta l i le s  u n t e r  
b e s o n d e ro r  B e r i i c k s ic h t ig u n g  d e r  Q u a l i t i i t s -  
s t i lh le .*  Bedeutung einer richtigen W armobehandlung. 
Besprechung der sogenannten tliermo-elektrischen und 
elektro-optischen Verfahren zur Tem peraturbestim m ung. 
Die Tem peraturmoBapparato in den Gliihereien sollen 
imm er so eingerichtet sein, daB sio dic Tem peraturw erto 
kurvenmiiBig registrieren. [Z. f. W erkz. 1913, 15. Febr., 
S. 198/201; 5. Miirz, S. 231/5.]

E in  n o u o s  P y r o m e te r  f i i r  g e s e h m o lz o n e  M e
t a l le .*  Beschreibung eines vcrbesserten, therm o-clek- 
trischen, von der Krown In stru m en t Com pany, Phila- 
delphia, auf don M arkt gebrachten Pyrom eters zum Messen 
de r T em peratur von geschmolzcnen M etallen. [Ir. Ago 
1913, 1. Mai, S. 1004; Met. Chem. Eng. 1913, Mai, S. 299.] 

Druckmesser.
H . Obel: U o b e rw a c h u n g  d o s  O fe n b o tr io b c s .*  

D er Verfasser weist darauf hin, daB die yollkommeno 
Uoberwachung bei Gasringofen durch Anwendung des 
Obel-Zugmessers und Obel-Zug- und Dniekmessers moglich 
ist. [Tonind.-Zg. 1913, 3. April, S. 521/2.]

Im mo Gienek: S o lb s t t i i t i g o  G a s r e g e lu n g  in  
H i i t t c n b e t r io b e n .*  [St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 709/75.] 

Gesehwindigkeitsmesser.
D ayid Robortson: D a s  S t r o b o s k o p  f i i r  Go- 

s c h w in d ig k e i t s m o s s u n g e n  u n d  a n d o ro  U n to r -  
su e h u n g o n .*  K onstruktion der elektrisch orregton 
Stimmgabol und des Goschwindigkeitsantriobos der 
Schlitzschoibo. Versuchsergebnisso. Anwondungsgobioto. 
L iteraturzusam m enstellung. [Transactions of tho Insti- 
tu tion  of Engincors and Shipbuildors in Scotland 1913,
18. Marz, S. 37/82.

Feuerungstechnlsche Messungen. 
b. a. G aso  (C h e m isc h e  P r i ifu n g ) .

D e r  W o r t  g a s a n a l y t i s c h o r  M o ssu n g a n  f u r  d o n  
F e u o r u n g s b o t r io b .  Auszug aus einom Vortrag von 
Oberingoniour N io s  im H am burger Bozirksvoroin deB 
Verein8 doutschor Chemiker. Ueberblick iiber dio E nt- 
wicklung der gasanalytisehcn Apparato. Ausgostaltung 
und Verwertung dor Gasanalyso im allgemeinen. Anwen
dung der Gasanalyse auf den Betrieb von Gaserzeugem 
im besondoron. [Rauch u. St. 1913, April, S. 180/7.]

O. Bindor: W d r m e s tu d ie n .  [Z. f. D am pfk. u. M. 
1913, 21. Marz, S. 137/40.]

v. J tlp tn e r: V c r s u c h s w c is o  u n d  r o c h n o r is c h o  
B e s t im m u n g  d e r  B ro n n w o r te .  (Forts. folgt.) [Feue- 
rungsteohnik 1913, 1. Ja n ., S. 120/4; 15. Ja n .,  S. 140/4.] 

Schm ierung.
L. Ubbelohde: K o m b i n ie r t e  O c l- u n d  G r a p h i t -  

s c h m ie r u n g .  (Vgl. St. u. E . 1912, 10. Okt., S. 1695/7.) 
Vorteilo des kiinstlichen G raphits ftir diese Zwecke. 
[Petroleum  1913, 7. Mai, S. 905/0.]

D am pfmaschinen.
E iń e  b o m o r k e n s w e r to  B e t r i e b s s t o r u n g  e in e r  

D a m p f m a s c h in e  m i t  V e n t i l s t e u e r u n g .  R e g e l-  
m aB ig o  B o t r ie b 8 m a 8 o h in o n r e v is io n o n .  D urch L o
sung einer K lem m verbindung h a tto  sich die AuslaB- 
steuerung veratellt. D urch rechtzeitige Indizierung wurdo 
de r Fehler en tdcck t und  schwererer Schadcn yerh iitet. 
[Soz.-Techn. 1913, 15. Mai, S. 190/1.]

DampfausfluB.
U n t e r k U h l t e r  D a m p f .*  K ritische Besprechung 

d e r A rbeit von Stodoła (ygl. St. u. E. 1913, 29. Mai,
S. 919) und wesentlich hohero Bowertung de r durch 
U nterkiihlung entstehenden Verlustc. Zurtickfuhrung des 
yerschiedenen W irkungsgrades yon tiberhitztcm  und 
gesiittigtem  D am pf auf derartige  Ursachen, [Engineering 
1913, 16. Mai, S. 673/4.]

siehe Seite 203 Lis 206.Zcitschriltenverzeicknis nebst Abkiirzungen
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E i n z o l u n t e r s u e h u n g e n .
Leinweber: R e c l in o r is e h e  B e s t im m u n g  d os

O r te s  e in e s  D i e h tu n g s f e h l e r s  a m  b a r o m e t r i s o h e n  
A b f a l l r o h r  e in o r  K o n d e n s a t io n .  M itteilung, wie 
aus dem  erreiohten V akuum  die entspreohende Hóho des 
zugehorigen A bfallrohres boreehnet, der so bereehnete 
P u n k t duroh Niyellieren bestim m t und  die U ndiehtigkeit 
tatsiiohlioh an  der borochneton Stelle gefunden wurdo. 
[Prom etheus 1913, 17. Mai, S. 526/8.]

Rudolf S laby: E in  o in f a o h e s  V e r f a h r e n  z u r  
B i ld u n g  v o n  D i f f e r o n t i a lk u r y o n .*  Nachweis, daB 
die durch  Versohiobung de r urspriinglichen K urvo cr- 
halteno Differen7.kurvo u n te r B eobachtung einfacher 
Regoln der D ifferentialkurye entspricht. [Z. d. V. d. I .  
1913, 2 4  Mai, S. 821/2.]

M e c h a n is c h e  MaterialprGfung.
Priifungsanstalten.

V iktor L uftsch itz : E i n r i c h tu n g e n  e n g l i s c h e r  
u n d  a m e r ik a n i s c h e r M a t e r i a lp r u f u n g s a n s t a l t e n .*  
Dauorvorsuchsm aschinen fiir Biegungs-, Verdrehungs- 
und  Sehlagboanspruchung. Stehende und  liegonde Ein- 
hebolmaschinon von B uk ton  & Co. B auarten  der Pru- 
fungsm aschincn von Em ery, Olsen und  R iehlć B rothers. 
E inrich tung  der P rilfungslaboratorien yon Hoohschulen, 
einer groBen A utom obilfabrik, der Pennsylyania  R aił 
road Co. und  der staatliehen  A nstaltcn  in  W ashington und 
P ittsbu rg . Verschiedeno B auarten  von D aueryersuehs- 
m aschinen und  Uniyersalraaschinen. Aufsatz ontliiilt 
zahlreicho A bbildungen, jedoch weniger Einzclheiten. 
[Z. d . Oest. I. u. A. 1913, 25. April, S. 257/62, und  2. Mai, 
S, 273/7.]

PriiJungsm aschinen.
Dr. Max K urre in : D o r  g o g c n w i ir t ig e  S t a n d  d e s  

M a to r ia lp r i i f m a s c h in o n b a u e s .*  Maschinen zur Pril- 
fung von Z em ońt,' Beton, Steiticn und  Holz auf Zug, 
Druok, Biegung und  Kniekung. (Fortsetzung  folgt.) 
[E isonbau 1913, Maiheft, 174/83.]

Lieferbedingungen.
S t r e e k g r o n z e  f i i r  B o to n r u n d e is e n .  [St. u. E. 

1913, 29. Mai, S. 886/7.]
Lćon K ugener: U o b e r  d ie  A u fn a lim o  d e r S t r e c k -  

g re n z o  in  d io  A b n a h m e b o d in g u n g o n  y e r s c h io -  
d o n e r  E is o n -  u n d  S ta h lo r z e u g n is s e .  [St. u. E. 1913, 
29. Mai, S. 887/9.]

Kerbschlagprobe.
M i t to i l u n g e n  i ib e r  d ie  U n s ic h e r h e i t  d e r  B e - 

u r t e i l u n g  d e s  M a te r i a l s  n a c h  d e n  E r g e b n is s e n  
d e r  K o r b s c h la g p r o b o n .*  Hinweis auf die Versuohe 
von B aum ann (vgl. St. u. E . 1912, 26. Sept., S. 1633), 
nach denon dio ais Norm  festgcsetzte B reite  der Kerb- 
schlagprobcn von 30 mm infolge der H inderung der 
Querzusammonziehung des M aterials leicht zu falsehen 
Versuchsergebnissen fu h rt und  dio Anw endung sehm alerer 
Korbschlagproben empfohlen wird. [Z. f. D am pfk. u. M. 
1913, 16. Mai, S. 241/3.]

F . R ogers: D io  W id e r s t a n d s f i i h i g k e i t  v o n  
S t a h l  g e g e n  S c h liig e .*  B ericht iiber den heutigen 
S tand  in Anw endung und  B ew ertung de r Kcrbschlag- 
probo insbesondere auch nach  den A rbeiten von Ehrens- 
berger (ygl. St. u. E. 1907, 11. Dez., S. 1797/1809; 18. Doz., 
S. 1833/9.). Dio D iskussion behandelt in ersto r Linio 
den EinfluB der angew andten K erbform . [J .  W. ofSc.
1912, Noyembor, S. 24/55.]

Knickyersuche.
H. Rudoloff: K n io k r o r s u o h o  m it  e in e r  S tro b o  

d e s  c in g e B til rz te n  H a m b u r g e r  G a sb o h il l te r s .*  
Ergobnisso der Kuickyersucho an  drei Druckstroben von
3,29 m Lange, dio aus jo zwoi U-Eison N. P . 16 und  je 
zwei P aar Bindoblechen bostandon. Eino goringo Exzen- 
triz itiit yerkloinerte dio K nicklast wesontlieh. Vergleich 
dor ■ Yorsuchscrgobnisse m it don ^Form eln yon Euler,

Totm ajor, K rohn, Muller-Broslau und  VierendeeL N u r 
dio Form el von Muller-Breslau ergab m it don Vorsuchett 
gu t uberoinBtimmendo W erto. [Z. d. V. d. I. 1913,
19. April, S. 615/20.]

Dampfkesselmaterial.
E . H eyn u n d  O. B auer: U n t e r s u c h u n g  e in es- 

o s p l o d i o r to n  D a m p f fa s s e s .*  DampffaB aus FluB
eisen m it GuBoisenfutter fiir Driicke bis zu 18 a t. D as 
Blech zoigto bei der ZerreiB- u n d  Biegeprobo normalo- 
W erto. Es h a tto  eino s ta rk  ausgepragtc Soigerungszone. 
Uoberhitzung w ar n ich t nachweisbar. K erbschlagyer- 
sucho zeigten, daB das M ateriał im  Einlieferiingszustand 
sehr sprodo war. Ausgliihen yerm inderte dio Sprodigkeit. 
D ie Sprodigkeit w ar dem naoh n ieh t, dem M ateriał eigen- 
tiim lieh, sondem  e rst dureh  irgcndcine B ehandlung des- 
M aterials heryorgerufen. Ałs solcho werden B eanspruehung 
und  dadurch  bedingte Form iinderungen des M aterials in 
der B lauw arm etcm peratur yerm utet. [M itt. M aterialpr.- 
A m t 1913, H eft 2. S. 92/116.]

SJr.^ltg .1* E . D aiber: D io  B ie g u n g s s p a n n u n g e n .  
in  \ ib o r l a p p te n  K e s s e ln i e tn a h te n .*  [Z. d. V. d. I. 
1913, 15. M arz, S. 401/7. —  Vgl. St. u. E. 1913, 15. Mai, 
S. 828/9.]

Radm aterial.
D io  Z u n a h m o  d e r  B rO c h e  d e r  R a d e r  y o n  

E i s e n b a h n f a h r z e u g e n .  Auf G rund elfjilliriger S ta
tis tik  wird nachgewiesen, daB dio BrucJio yon Riidern 
und  Radroifen die iiberwiegendo Ursache der Zugent- 
gleisungen bilden. [Ir. Age 1913, 6. Marz, S. 588/9.] 

Werkzeugstahl.
W o rk z o u g s t i ih lo  f u r  d io  M a r in o  d e r  V or- 

e in ig to n  S ta a to n .  U ntersuchung yon Stiihlen fiir 
DrohmeiBol, Fraser, PreBluftwcrkzouge u. a. Aufstellung 
oiner W ertziffer, Schnittdaucr d iyidiert durch Anscliat- 
fungspreis. (Vgl. St. u. E . 1913, 5._ Jun i, S. 929/39.)' 
[Ir. Ago 1913, 3. April, S. 839/41.]

M eta llograp h ie .
Allgemeines.

F. R obin : D io  V e r a n d e r u n g  d o r  M e ta l l e  d u r c h  
E r h i t z u n g  n a c h  ó r t l i c h e r  D e f o r m a t io n .*  In  einem 
gleichmiiBig ka ltgehiirte ten  M etali entwiclceln sich bei 
nachfolgendem  Ausgliihen grobe K rista llkom er, deren Ab- 
messungen abhangig von de r G liih tem peratur und  d e r  
Gliihdaucr sind. Bei einem ortlich  k a ltgeharte ten  M etali 
is t die Erscheinung noch doutlicher: dio K om vergroberung 
t r i t t  in diesem Falle  viel stiirker au f; sie geht yon d e r  
deform ierten Zono aus und  yerliiuft ziemlich w eit in  d a s  
M ateriał hinoin. B cobachtung dieser E rscheinung beim 
Abschneiden, Lochen und Anstem peln yon Bleehen. 
[Mćm. S. Ing. civ. 1913, Ja n .,  S. 64/74.]

J . Feschtschenko-Tsehopo wski : Z c i lo n a r t i g e S t r u k -  
t u r  in  E is o n -  u n d  S t a h le r z e u g n i s s e n .  W enn dio- 
Z eilenstruk tur durch m echanische Einflusse en tstanden  
ist, so kann sie durch  Ausgliihen behoben w erden ; ist sie  
durch Schlackeneinschliisse heryorgerufen, so ist das A us
gliihen erfolglos. [ J .  d. russ. m et. Ges. 1913, H . 2, S. 140/50.}

H . C. H. C arpentor: D io  k r i t i s c h e n  P u n k t e  y o n  
r e in e m  E is e n  m i t  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t ig u n g  
d e s  P u n k t e s  Aa. [St. u. E . 1913, 8. Mai, S. 790.] 

Sonderuntersuchungen.
F . A. M itchell: W a r m o b o h a n d lu n g  v o n  C h ro m - 

V a n a d iu m - S ta h l .*  Nahere Angaben ttber Durchfiih- 
ran g  und  Ergebnisse der W arm obohandlung von Chrom- 
V anadium -Stahl yerschiedener H iirte  und  Vorwendungs- 
zwecke. A nalysen,W arm obehandlungstem peraturcn ,physi- 
kalischo E igenschaften, E rhitzungsyerfahren . [American 
Vanadium  F ac ts 1913, April, S. 7/10.]

E. V igouroux: U o b e r  d io  U m w a n d lu n g e n  d e r  
E is e n - S i l i z iu m - L o g ie r u n g e n .*  l in  Gegensatz zu 
anderen Forschem  w urde festgestellt, daB durch einen 
Siliziumzusatz die T em pera tu r der A2-Um wandlung er- 
h o h t wird. Dio E rhohung n im m t bis zu ungefahr 3 %

siehe Seite 203 bis 206.ZeUschrilletwerzeichnis nebst AbTcurzungen
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Silizium fast gleichmiiBig zu. [Compt. rond. 1913, 5. Mai,
S. 1374/6.]

G. Charpy und  A. Cornu: U e b e r  d ie  A b s c h c id u n g  
v o n  G r a p h i t  i n  E i s e n - S i l i z iu m - L e g ie r u n g e n .  E in 
fluB von E rh itzen  (auf 700 bis 900° C) au f die Abscheidung 
dea Kohlenatoffs ais G raphit. [Compt. rend. 1913, 26. Mai,
S. 1616/8.]

K althartung.
P. Galy-Ache: U e b e r  d io  K a l t h a r t u n g .  Er- 

k larung und  N a tu r der K a lth a rtu n g . [Rev. Met. 1913, 
Mai, S. 585/94.]

C h e m i s c h e  P ru fu n g .
Allgem eines.

H. Loitm eier: Z u r K e n n t n i s  d o r  S e h m e lz p u n k te  
v o n  S i l ik a t e n .  EinfluB der KorngroBo auf den Schmelz- 
pun k t. B estim m ung des Sehm elzpunktes einiger Silikate 
duroh langor anhaltcndes E rh itzen ; Vorsuehsergebnisso. 
[Z. f. anorg. Chem. 1913, H eft 3, S. 209/32.]

Probenahm e. 
s. a. B r e n n s to f f o  (C h e m isc h e  P ru fu n g ) .

N a h e r e  A n g a b e n  u b e r  N o r m a ls ie b o  u n d  d e ro n  
M e ssu n g . H erstellung u n d  Ver\vendung der zur genauen 
Bestim m ung der Eeinheit dionenden Siebe. N ahere A n
gaben iiber von dem  B ureau of S tandards aufgestellte 
Normalsiebo von 100, 200, 20 und  30 Maschen fiir Zem ent 
und Sand. Messung, PrOfung und  Eicliung der Siebe. 
[Circular Nr. 39 of th e  B ureau of S tandards 1912, 16. Dez.]

W in. W. C lark: V o rs c h li ig o  f i i r  e in e  N o r m a l-  
p r o b e n a h m o  v o n  F e r r o  v a n a d in .  [Met. Chem. Eng. 
1913, Mai, S. 298.]

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

Dr. E . SzAsz: E in o  n e u e ,  r a s c h e  M e th o d e  z u r  
B e s t im m u n g  d o s  K o h lo n s to f f g o h a l to s  in  E is e n  
u n d  E is e n le g ie r u n g e n .*  A pparat zur direkten  Ver- 
brennung des K ohlcnstoffs im Sauerstoffstrom  und 
schnellen Bestim m ung der gebildeten K ohlensaure auf 
gasvolum etrischem  Wego. Beschreibung der Versuchs- 
ausfiihrung nobst Boleganalysen. [Z. f. ang. Chem. 1913,
16. Mai, S. 281/6.]

Schwefel.
A. B. Conner: S c h n e llo  S ch  w c f e lb e s t im m u n g  in  

S c h w e f e lk io s - A b b r i in d e n .  Dio in einem Schiffchen 
befindlicho Probe wird im elektrischen Ofen in einem voll- 
kom m en troekencn L uftstrom  e rh itz t; die siiurehaltigen 
Gaso werden in eingestellto Kalilauge geleitet, deren 
UeberschuB dann zu rd ek titrie rt wird. [ J . Ind . Eng. Chem. 
1913, Mai, S. 399/401.]

E. A. Goocli und D. U. H ill: D ie  R e in ig u n g  d e s  
b e i d o r  B e s t im m u n g  v o n  B a r iu m  g e f  ii l l t e n B a r i u m -  
s u l f a ts .*  N ach Auflosen dos B arium sulfatniederschlags 
in  konzen trierter Schwefelsiiure u n d  E iiulam pfen konnen 
dio okkludierten Salze durch Auswaschen en tfe m t werden; 
das E indam pfcn goschieht durch Anwendung einer Ge- 
bliisolampe von oben und u n te r  Zuhilfenahm o eines 
P latinnetzkegels. [Z. f. anorg. Chem. 1913, H eft 4, S. 397 
bis 401.]

W. H. H atfie ld : E in f lu B  d e s  S c h w e fc ls  a u f  
d io  B c s t i i n d ig k e i t  d e s  E i s e n k a r b id s  b e i  G e g e n 
w a r t  v o u  S i l iz iu m . [St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 789/90.] 

Phosphor.
J . R . Cain und  E. H . T u ttle : D ic  B e s t im m u n g  

v o n  P h o s p h o r in  V a n a d in s ta h le n .  Bei derPhosphor- 
bestim m ung in V anadinstahlen muB das Vanadin durch 
Ferrosu lfat in den vierw ertigen Z ustand  ubergefuhrt 
werden, um  eine unvollstandige Fiillung und ein Mit- 
ausfallen des V anadins zu verhindem . N ahere Angaben 
iiber Analysenausftihrung. [ J .  W ashington Academ y of 
Sciences 1913, 4. Mai, S. 249.]

C. M. Johnson : D ie  B e s t im m u n g  v o n  P h o s p h o r  
in  F e r r o w o l f r a m ,  m e ta l l i s c h e m  W o lf r a m p u lv e r ,  
W o lf r a m o x y d  u n d  W o lf r a m s a u r o  d u r c h  d i r e k t e  
L o s u n g . Die vielfach ubliehe Phosphorbestim m ung in 
w olfram haltigen M aterialien, wobei dieso m it N atrium -

k arb o n at und Salpeter aufgeschlossen werden, orgeben zu 
niedrige W erto. Bosehreibung einer Phosphorbestim m ung, 
zu de r die genannten  Stoffe d irek t gelost werden. [ J .  In d . 
Eng. Chem. 1913, April, S. 297/8.]

C. H . und N. D. R idsdale: E in  n e u o s  V o r f a h r e n  
z u r  g e n a u e n  B e s t im m u n g  d e s  P h o s p h o r s .  [St. u. E . 
1913, 15. Mai, S. 832/3.]

Chrom.
E. G a rra tt:  K o lo r im e t r i s c h e  B e s t im m u n g  d e s  

C h ro m s  in  S ta h l .  Das Yerfahren beru h t auf dem  Z usatz 
einor organischen C hrom verbindung (D inatrium salz de r 
,8-D ioxynaphthalin-3,6-D isulfosiiurc), wodureh jo nach 
dem  Chrom gehalte eine blaBrotlicho bis kirschroto E arbo  
hervorgerufen wird. Man vergleicht m it N orm alproben 
von bekanntem  Chrom gchalt. [J . Ind . Eng. Chem. 1913, 
April, S. 299/300.]

Vanadium.
Z u r  B e s t im m u n g  d e s  V a n a d iu m s  in  E is e n  

u n d  S ta h l .  [St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 7S5/6.]
Stickstoff.

N. Tschishew ski: E is o n  u n d  S t ic k s to f f .*  Bo- 
stim m ung von Stickstoff in Eisen und  U ntersuchung d or 
Bedingungen, u n te r  denen Stickstoff in Eisen bzw. Eison- 
legierungen gebunden wird. [ J .  d. russ. m et. Ges. 1913,
H . 2, S. 127/34.]

Sauerstolf.
C. M. Johnson: D ie  B e s t im m u n g  v o n  S a u e r s t o f f  

in  m e ta l l i s c h e m  W o l f r a m p u l r e r  u n d  e in ig e  B o- 
m e r k u n g e n  i ib e r  d ie  B o s t im m u n g  d e s  S a u e r s t o f f s  
im  S ta h l .*  Beschreibung des A pparates und  der Aus- 
fuhrung  des Verfahrens nach  L e d e b u r .  [J . Ind . E ng . 
Chem. 1913, April, S. 295/7.]

Brennstoffe.
s. a. S te in k o h le  ( B re n n s to f fe )  u n d  E e u e r u n g s -  
t c c h n i s c h c  M e ssu n g e n  ( B e tr ie b s t ib e rw a c l iu n g ) .  

A. C. E icldner: G e n a u ig k e i t  u n d  G ro n z e n  d e r  
K o l i lo a n a ly s e .*  Dio Eestlegung bestim m ter Genauig- 
keitsgrcnzcn fiir K ohleanalysen is t fast unm oglich, da es 
zu viele und vorschiedene E aktoren  g ib t, dio dio E r
gebnisse bceinflussen. H icrzu gehoren A rt und Q ualitiit 
(lor Kohlo, A rt der Probenahm e, A nalysenverfahren, Go- 
schickliehkeit und  E rfahrung  des A nalytikcrs. [ J .  In d . 
Eng. Chem. 1913, A pril, S. 270/82.]

N o r m a l i s i e r u n g  d e r  K o h le m u s tc r u n g .  Von 
der chem ischen U nterkom m ission des South Africa E n - 
gincering S tandards Com m ittee vcroffentliclito Yor- 
schliigc iiber dio Probenahm e von Kohlen aus Kohlen- 
gruben, Schiffsladungen, W aggonladungen, Kohlebehiil- 
te m  und Sacken. B ehandlung dor genomm enen Kolile- 
probe im L aboratorium  zur B estim m ung des Heizwertes. 
E intcilung der Kohlen nach ih rer StilckgróBe. [Ir. Coał 
Tr. Rcv. 1913, 11. April, S. 574/5; 18. April, S. 619.]

A. Zschim m er: Z u r  U n t e r s u c h u n g  u n d  B e w e r-  
t u n g  d e r  B r e n n s t o f f e  u n d  d e r  F r a g e  d e r  H e iz -  
w c r tg e w a h r .  [Z. d. B aycr. Eev.-V . 1913, 15. A pril,
S. 65/9; 30. April, S. 75/9.]

Gase.
s. a. F e u c r u n g s t e c h n is c h o  M e ss u n g e n  ( B e t r i e b s -  

i ib o rw a c h u n g .'
S. H. W o r r e lh E in e A b i in d e r u n g d e r  J a e g e r s c h e n  

M e th o d e  d e r  G a s a n a ly s e .*  A pparat u n d  Versuchs- 
ausfulirung zur B estim m ung des M ethans in G eneratorgas. 
[Met. Chem. Eng. 1913, Mai, S- 245/7.]

G. A. B urrell und  F . M. Seibert: L a b o r a to r i u m s -  
a p p a r a t  f i i r  g e n a u e  A n a ly s e  v o n  R a u c h g a s e n .*  
Beschreibung eines A pparates zur genauen B estim m ung 
von K ohlendioxyd, Sauerstoff, K ohlenm onosyd, W asser
stoff und M ethan in  Rauchgasen, wie er im B ureau ofM inea 
bei eingehenden R auchgasuntersuchungen V erw endung 
findet. [Met. Chem. Eng. 1913, Mai, S. 254/6.]

S)r.-Qng. W . A llncr: E in e  S i c h e r u n g s v o r r i c h tu n g  
f i i r  d a s  J u n k e r s s c h c  R e g i s t r i e r k a l o r im e te r .*  E in - 
rich tung , um  eine U ntcrbrcchung der Gas- oder W asser- 
zufuhr anzuzeigen. [J . f. Gasbel. 1913, 10. Mai, S. 438/41. J

Zeitschriftenvcrzcichnis tubst Ahkiirzungcn siehe Seite 203 lis  206.
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Statistisches.
AuBenhandel Deutschlands (einschl. Luxeraburgs) in  den Monaten Januar bis Mai 1913.

E i n f u h r

t

A u s f u h r

t

5 593 659 1 152 565
300 002 3 885

Steinkohlen , A n th ra z it, u n b earb e ite te  ICannelkohle (238 a ) .......................................... 4 071 183 13 687 651
2911 166 26 073

K oks (238 d ) ....................................................................................................................................... 235 150 2 868 838
9 033 1 023 580

51 869 374 660

R oheisen ( 7 7 7  a ) .............................................................................................................. ........................................................................... 43 491 374 349
Ferroalum in ium , -chrom , -m angan , -nickel, -silizium  u n d  andore n ich t schm ied-

bare  E isenlegierungen ( 7 7 7  b ) ............................................................................................. 653 27 405
B rucheisen, A lteisen (S o h ro tt); E isenfeilspiine usw. (842, 843 a, 843 b) . . . . 141 930 92 630
R ohren und  R ohrenform stiicke aus n ich t schm iedbarem  GuC, H iihne, Ventile usw.

(778, 778 a u. b, 779, 779 a u. b, 783 o ) ...................................................................... 355 33 584
W alzen aus n ich t schm iedbarem  GuB (780, 780 a  u. b ) ............................................... 697 6 528
M aschinenteile, roh und  bearbe ite t,**  aus n ich t schm iedbarem  GuB (782 a , 783a— d) 3 711 2 474
Sonstige E isenguB w aren, roh und  b o arb e ite t (781, 782 b, 783 f— h ) ................... 4 562 42 186
B o h lu p p en ; B ohsch ienen ; R ohblocke; B ram m en; vorgew alzte B locke; P la tin en ;

K n iippel; T iegelstahl in  Blocken ( 7 8 4 ) .......................................................................... 3 625 280 563
336 206 772

Stabeisen , B andeisen ( 7 8 5 b ) ...................................................................................................... 10 786 • 446 863
88 183 636

257 44 514
B leche: bis 1 mm s ta rk  (786 c) ............................................................................................. 6 584 17 457
V erzinnte Bleche (W eiBblech) (788 a ) .................................................................................... 17 426 288

22 8 340
B leche: abgeschliffen, lak ie rt, poliert, geb riiun t usw. (787, 788 c ) ....................... 90 2 352
W ellblech (789, 789 a) ................................................................................................................ 3 945
D ehn- (S treck-), R iffel-, W affel-, W arzeń-, andore Bleche (789, 789 b, 790) . . 7 103
D ra h t, gow alzt oder gezogen (791 a u. b, 792 a  u. b ) ............................................... 5 780 193 445
Schlangenrohren , gow alzt oder gezogen; R ohrenform stiicke (793, 793 a u. b) 52 3 216
A ndere R ohren , gow alzt oder gezogen (794, 794 a u. b, 795 a u. b ) ................... 3 316 118 102
E isenbahnsch ienen  usw .; S traB enbahnschienen (796, 796 a u. b ) ................................. ) 212 140
E isenbahnschw ellen (796, 796 c ) ............................................................................................. } 124 42 720
E isenbahnlaschen , -u n te rlag sp la tten  (796, 796 d) ........................................................ i 13 797
E isenbahnachsen ,- radeisen , -riider, -rad satze  ( 7 9 7 ) ........................................................ 479 51 744
Schm iedbarer GuB; S chm iedestuckef usw. (798 a —d, 799 a — f ) ............................ 9 463 72 379
B riicken- und  E isen k o n stru k tio n en  (800 a  u. b ) ............................................................ 618 42 579
A nker, S chraubstocke, Am bosse, Sperrhó rner, B recheisen ; H am m er; K loben und

R ollen zu FJaschenziigen; W inden usw. (806 a  u. b, 8 0 7 ) ................................. 632 4 709
L andw irtschaftliche  Geriite (808 a u. b, 809, 810, 816 a  u. b ) ................................ 924 27 217
W erkzeuge (811 a u. b, 812, 813 a —e, 814 a u. b, 815 a —o ) ................................. 866 10 797
E isenbahnlaschenschrauben , -keile, Schw ellenschrauben usw. (820 a ) ................... 3 6 924
Sonstiges E isen b ah n m ateria l (821 a u. b, 824 a ) .................................. ....................... 36 7 076
Schrauben , N iete, S ch rau b en m u tte rn , H ufeisen usw. (820 b u. c, 825 e). . . . 655 10 888
Achsen (ohne E isenbahnachsen), A chsenteile (822, 8 2 3 ) ............................................... 36 1 748
W agenfedern (ohne E isenbahnw agenfcdern) (824 b ) ........................................................ 262 894
D rahtseilo , D rah tlitzen  (825 a ) .................................................................................................. 258 2 774
A ndere D rah tw aren  (825 b— d ) .................................................................................................. . 402 19 263
D ra h ts tif te  (ouch H uf- und  sonstige Nagel) (825 f u. g, 826 a u. b, 827) . . . . 231 28 862
H aus- und  K tichengeriite  (828 d  u. o ) .................................................................................... 159 13 839
K e tte n  usw. (829 a  u. b, 8 3 0 ) .................................................................................................. 1 936 2 010
Feino M esser, feino Scheren und  andere  feine Schneidw aren (836 a u. b) . . . 46 2 296
Nśih-, S trick-, S tick-, W irk- usw. N adeln  (841 a —o ) .................................................... 55 2 023
Alle iibrigen E isenw aren (816 c u. d —819, 828 a— c, 831— 835, 836 c u. d — 840) 986 32 022
Eisen und  E isenlegierungen, unvollstand ig  angem eldet (u n te r 843 b ) ................... — 989
Kessel- und  K esselschm iedearbeiten (801 a — d, 802— 8 0 5 ) .......................................... 667 16 919

Eisen und E isenw aren in den M onaten Ja n u a r  bis Mai 1913 
Maschinen ,, ,, „  ,, ,, „  1913

262 629 
39 397

2 722 361 
225 094

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

M aschinen . . . .

302 026 
268 784 

36 025

2 947 455 
2 413 073 

204 329

Insgesam t 304 809 2 6 1 7 4 0 2

• Die in Klatnmern stehenden Ztffern bedeuten die Nutnmern des statistischen Warenrerseichnisses. ** Die A u s f u h r  an 
baarbeiteten gu3elsernen M-wohinanteilen Ut unter dea betreffenleti Maschinen m t t  aufgeMhrt. + Die A u s f u h r  an Sohmiedestlickan fUr

Maschinen Lit unter den betreffenden Maschinen mit aufgefUhrt.
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AuBenhandel F rankreichs in E rzeugnissen des e lektrisehen Ofens 
in den Jahren 1910 bis 1912.*

E in fu h r A u ifu b r

1912
t

1911
t

1910
t

1912
t

1911
t

1910
t

B a u x i t ............................ — -- — 144 000 154 000 _* *

T o n o r d o ............................ — — — 8 300 8 800 4 200
A lum in ium su lfat . . . — — — 423 978 874
A l u m i n i u m ................... — — — 6 600 4 000 4 100
IC alzium karbid . . . . 3 302 2 162 445 6 225 5 058 4 824
K alk sa lp e to r u n d  Z yana- 

m i d ................................. 3 160 1 664 614 rd . 800 rd . 800 rd . 800
F e rro s il iz iu m ................... 753 1 677 — 3 766 3 598 _ * *
Y erschiedono Forrolegio- 

rungen  ........................ 157 206 — 6 531 6 749 _* *

* Lo Gćnio Civil 1913, 21. Ju n i, S. 154 nach  „ J o u rn a l  du four e lectriąuo  ot 
<le l ’ć loctro lyso“ 1913, 15. Fobr.

** A ngabon fohlcn. 
t  1913, 12. Jun i, S. 14G1.

Eisenerzversehiffungen vom 
Oberen See.

Wio w ir dcm „ Iro n  Age“ f  
on tnehraen , botrugen dio 
Eisenerzverschiffungen vom 
Oberon Soo im M ai d. J . 
7 400757 t  gogen 6013 779 t  
im gleichen M onat des Vor- 
jahres, d. s. 1 386 978 t  mehr. 
Bis zum 1. Ju n i wurden im 
laufendon Jah ro  8 281 009 t  
verladen gegen 6 221 086 t  
bis zum gleichen Zeitpunlcto 
des V orjahres; dio Zunahm e 
betriigt also 2059 923 t. Dor 
Anteil des H afens D ulu th  
an  den Yerschiffungen bis 
zum 1. Ju n i beliiuft sieh auf 
25,77 (i. V. 21,14) % , wahrend 
von Superior 27,52 (32,24) %  
verladcn wurden.

W irtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. —  D o u ts c h la n d .  Die Lage 

des R  jheiicnmarlętes i ł t  im allgomcinon unverandort. 
Dio Abrufe haben zwar etw as naohgelassen, sind jedoch 
im m er noch so rciclilich, daB eine flotto Boschiiftigung 
gewiihrloistot ist. Auch in  den Prcisen ist keine Aende- 
rung  eingetreten.

Vom belgischen Eisenm arkte w ird uns u n te r  dcm 
'21. d. M. geschrieben: Der M arkt s tand  in dieser Wocho 
e rn eu t im Zoichen der Abschwilchung. Das ArbeitsbcdUrf- 
nis h a t sich tro tz  der bereits in den lotzton M onaten vor- 
.genommenen standigen und  nunm ehr rech t scharfcn 
Proiskiirzungcn n ich t stillen lassen; die W erko gehen 
neuen A uftragen in H albzeug und  Fertigeisen unausgesetzt 
•eifrig und u n te r fortw iihrcnder Bewilligung neucr Preis- 
zugestandnisse nach, ohno daB os zu einor sio bofriedi- 
genden K auftiitigkeit kom m t. Dio R o h e i s e n n o t i e r u n -  
g o n  wurden mUhsam auf der bisherigen Grundlago bo- 
h a u p te t; groBere nouo AbsohlUsso sind ab er auch in dieser 
Wocho n ich t zustande gekommen, es blieb bei der Deckung 
d es Augenblicksbedarfs. F r i s o h o r e i r o h e i s e n  schlieBt 
im  Bćcken fo n  Charleroi m it durchsehnittlich  80 fr f. d. t, 
froi Verbrauchswerk des engoren Bezirlcs, O .-M .-Roli- 
e i s e n  m it 81 bis 82 fr, T h o m a s r o h e is e n  m it 85 fr 
u nd  G ie B e r e ir o h e is e n  m it 88 bis 89 fr. F ilr H a lb z e u g  
haben  sioh die Absatzverhaltnis.sc, besonders nach GroB
britannien , w eiter versehlechtert. Dio Ausfuhrprcise 
wurden um  durchgangig 2 sh f. d. t  ormiiBigt und stollon 
sieli am  WochenschluB, fob Antwerpen, wie fo lg t:

B l o c k e ....................................................... 80 bis 82 sh
. Dreizolligo StahlknUppel .................. 82 ,, 83 „

Zweiziilligo S ta h lk n t tp p e l ..................84 „ 85 „
Einhalbzollige P l a t i n o n ...................... 85 „ 87 „

Dio S t a b e i s e n n o t i e r u n g e n  fUr den ln landsverkchr 
sind  bei F lu B s ta b c i s c n  auf dor letz ten  Grundlago von 
135 bis 140 fr bohauptet w orden; S c h w e iB s ta b c is e n  
gab aber um  weitere 2,50 fr nach und  schlieBt zu 152,50 
bis 157,50 fr f. d. t  frei V erbrauchsstiitte  des engeren 
Bezirks von Charleroi. Dio A u s f u h r s a tz e  sind fUr beide 
S tabeisensorten um  weitere 4 bis 5 sh gowichen. FluB- 
stabeison w ar zu le tzt f. d. engl. t  fob Antw erpen zu 97 
bis 99 sh, SchweiBstabeisen zu 98 bis 100 sh zu haben. 
F ttr B le c h o  grober und  feiner W alzart haben sich weitere, 
wenn auch nuiBige Ruckgango n ich t vermeidon lassen, 
diese gehen f Ur den A usfuhrverkehr m eist nioht Uber 1 sh 
hinaus. D.m ach wird f. d. engl. t  fob Antwerpen n o tie rt:

F luB eisen -G robb leche ...................... 112 bis 114 sh
1/ 8zolIige B l e c h e ...............................114 „ 116 „

3/32zolligo B l e c h o ...............................116 „  118 „
’ /i zollige F e inb leche...........................118 „ 120 ,,

Im  I n la n d s T e r k o h r  war m eist um 2,50 bis 5 fr billiger 
ais in der vorhergehcnden Woche anzukom m en. D er 
Grundpreis fu r F lu B e is o n b le c h o  schlieBt m it 145 bis 
150 fr. In  B a n d e is o n  ist noch cinigermaBen gu t zu 
tu n ; die Preissiitze dor Vorwoohe blieben daher bestehen; 
sio sind fUr den Inlandsvcrbrauch 175 bis 180 fr und 
zu r Ausfuhr £  6.14/— bis 6.15/—. D r i lh te  und D r a h t -  
e r z e u g n is s e  liegen nam entlich im Bezirk von Charleroi 
sehr m a tt;  der Auftragseingang ist ituBerst schwach ge- 
bliebon, so daB eino Reiho von Worken zu Arboiter- 
ontlassungen schroiton muBte, um  die Erzeugung ein- 
zuschriinken. D rah t Nr. 20 BW G zur A usfuhr no tie rt 
je tz t £  7.4/— bis 7.6/—. Die belgischen AuBcnhandpls- 
ziffern der ersten fttnf Monato d. J. zoigen fttr dio wich- 
tigston Erzeugnisse folgendes Bild:

E i n f u h r A u s f u h r

J a n u a r  bis M ai

1912
t

1913
t

1912
t

1913
t

Eisenerze . . . . 2589160 3036840
‘vjmŃ
2G7402 310860

Rohoison . . . . 355900
40557

295921 16914 15592
Altoisen . . . . 62803 80808 62330
StahlguB, roh  . . 1738 2640 59 126
S tahlb lócke . . . 21756 22747 13855 17405
StahlknU ppel und

P la tinon  . . . . 10856 10551 23886 46114
T r a g e r ................... 348 925 37561 42152
Schienen . . . . 2806 5211 73151 62277
B l e c h o ................... 9458 10227 79105 74944
A ndorę n ich t naher 

bczeichnete Er-
zougnisse . . . 16103 19024 244432 257425

D r a h t o ................... 19931 21401 23315 18443
R o h r o n ................... 6353 6396 995 1020
D rah ts tiftc , Ntigel 370 426 15104 12911
A ndero n ich t naher 

bezoichn. A rtikel 12978 14777 57902 61589
Rollendos E isenbahn- 

u nd  S traB enbahn- 
m ate ria l . . . . 1321 1964 50044 46634

M aschinen u n d  Ma- 
sehinenteile  . . 35940 42565

o(MT*OW

28176

Roheisenverband, G. m. b. H. in Essen. —  Wie in
der am  21. Ju n i abgohaltcnen H a u p tv e r s a m m lu n g  
ttber die M a r k t la g e  m itgeteilt wurde, kann  die Ver-
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kaufstiitigkcit fiir das zweite H alb jah r 1913 im  In land  
im  groBen und  ganzon ais beendct gelten, da fast allo 
Abnehm cr den B edarf gedeckt haben. D er Auftrags- 
oingang w ar bofriodigond. Auf dom A uslandsm arkte, 
wo dio Abnehm cr in don lotzton M onaten groBo ZurUck
haltung  beobachtct habon, ist in dor letzten Wocho das 
Gcschiift wioder etw as regor goworden, nachdem  infolgo 
dor Proishorabsetzung in den G lasgow-W arrants sich dio 
Lago des englischen Roheisenm arktos otwas gekliirt hat. 
Dio Proiso im Auslando sind infolgo der gesunkenen 
onglischon Preiso zuriickgcgangon. D er Versand im 
M onat Mai w ar sohr bofriodigond und  betrug  101 %  der 
Bcteiligung.

Auflósung der Róhrenkoiwention. —  N ach langen 
vorgoblichen Verhandlungen h a t sich dio V e r o in ig u n g  
d e r  R o h r o n w e r k o  am  20. Ju n i aufgelóst. —  Dio Werko 
„ P h o o n ix “ , Aktien - Gesellschaft fiir Bergbau und 
H iittenbetriob in Hordę, G o ls c n k i r c h e n e r  B o rg - 
w e r k s - A e t ie n - G o s e l l s c h a f t ,  Rheinelbe bei Gelsen
kirchen, T h y s s e n  & Co., M illheim-Ruhr, und H a h n -  
s c h o  W o rk  o, Aktiongesollschaft, Berlin, haben ein A b- 
k o m m e n  i ib e r  d e n  Y e r k a u f  v o n  G a s r o h r e n  gc- 
troffen, das bis zum 1. Ja n u a r 19141iiuft. Dio in Dilsscl- 
dorf errichtete Verkaufsstcllo h a t ihro T atigkeit bereits 
aufgenommen.

Diisseldorf-Ratinger Rohrenkesselfabrik, vorm. Diirr & 
Co., Ratingcn. —  Dio am 20. Ju n i abgehaltenc ordcntlicho 
H auptycrsam m lung beschloB d ic E r h o h u n g  d e s  A k t io n -  
k a p i t a l s  auf 1 500 000 J l  durch Ausgabe von 500 sechs- 
prozentigen Vorzugsaktien m it Diyidcndenberechtigung 
ab. 1. Ju li 1913.* Dio Vorzugsaktien werden von einer 
B ank  zu 105 %  m it der V crpflichtung tibernom men, sio 
den Stam m aktionarcn zum Kursę yon 1 12%  im Vcr- 
hiiltnis von 1 zu 2 in d e r Zeit vom 15. bis 31. Ju li 1913 an- 
zubioten,

Orenstein & Koppel —  A rthur Koppel, Aktiengesell
schaft, Berlin. —  In  der am 21. Ju n i abgohaltcnen H aupt- 
versam m lung w urde dio E r h ó h u n g  d e s  A k t i c n k a p i -  
t a l s  um 9 000 000 J l  besehlossen.**

Socićtć Anonyme des H auts-Fourneaux et Forges de 
Villerupt-Laval-Dieu (Frankreich). —  D er Verw altungsrat 
dieser Gesellschaft beruft eino auBcrordcntliche H aupt- 
yersam m lung auf den 7. Ju li, um  iiber den A ntrag einer

* Vgl. St. u. E. 1913. 29. Mai, S. 924.
** Vgl. St, u. E. 1913, 19. Jun i, S. 1046.

Socićtć Anonyme des H auts-Foum eaux, Forges et 
Acićries de Denain et d’Anzin, Paris. —  Dio Gosellschaft 
crzielte in dcm am 31. Dezem ber 1912 abgesclilosscnen 
Geschiiftsjahro einon Rohgewinn von 13 245 990,64 fr. 
N ach Abzug dor Abschreibungcn, de r R uckstellungon fiir 
W orkserwcitorungon und Ycrbosserungen und  sonstigor 
Rucklagen usw. im  Gosamtbotrago von 11 183 151,25 fr 
erg ib t sich oin Roingowinn von 2 062 839,39 fr, der sich 
durch  don V ortrag aus 1911 von 47 997,97 fr auf
2 110 837,36 fr  erhoht. H ieraus worden an  don Ver- 
w altungsrat 132 000 fr  verg iitct und  ais Dividemlo 
1 920 000 fr  oder 80 (i. V. 75) f r  f. d. Aktio yorteilt. Zum 
Y ortrag auf neue Rechnung yerbleiben som it noch
58 837,36 fr. Das A kticnkapital botriigt 12 000 000 fr. 
V orkauft wurden von dor Gosollschaft im B erichtsjahre 
294 195 (i. V. 278 504) t  Eertigcrzcugnisso und 30 958 
(29 891) t  Rohstahlblocke, yorgowalzto Błocko und

E n g lis c h e r  und d e u tsc h e r
Im  Ju n ih cft 1913 yon „Technik u n d  W irtschaft“  der 

M onatsschrift des Vercines deutscher Ingenicure, finden 
w ir u n te r  obiger U eberschrift einen Aufsatz von W. M a t-  
sc h o C , der sich in erfrculieh energisoher W eise gegen 
Angriffe wendet, dio von englischer Seite gegen die doutscho 
In d u strie  geriehtet werden, Angriffe, die jedos auch im

V o r s c h m c lz u n g  m it der S o c ie tó  M ć ta l lu r g iq u o  do  
S o n o l le -M a u b e u g c  in Longwy-Bas (Meurthe-ot-Mcselle) 
BeschluB zu fassen. Dio Gesellschaften yerfiigcn iiber 
ein A ktienkapita l von 4 000 000 fr bzw. 12 500 000 fr.

Neues Eisenwerk in Spanien. —  Wio wir dor „ Iro n  
and  Coal T radcs Roview“ * entnohm en, h a t sich vor ku r
zem in Paris dio S o c ić tć  d o s  M in e s  o t F o u r n e a u s  do  
la  M o d i tc r r a n e o  m it einem K ap ita ł von 5 000 000 fr 
gebildet, um Eisoncrzgrubcn im Alpujarras-Gcbiet in d o r  
spanischen Proyinz G ranada zu erwerben und  oino Eisen- 
bahn zwisohen den Grubon und der SeokUsto zu baucn, 
wo eino ncuo Hochofcnanlago errich te t werden soli.

E isenerzverladungen in  Ost-Texas. —  Wie das „ Iro n  
Ago“ ** m itteilt, wird dic E a s t  T e x a s  I r o n  O ró  D c v e -  
l o p m c n t  C o m p a n y  binnen kurzem  den Versand von 
Eisenerzen aus ihren Gruben in Cass County bei Oro City 
noch P o rt Boliyar aufnehm en. E s sollen tiiglich ungefahr 
300 t  E rz yerladon worden.

United States Steel Corporation.f — Dor A u f t r a g s 
b e s t a n d  des S tah ltrustes am  31. Mai d. J . zeigt m it
6 425 511 t  gcgonilber dom 30. April d. J . (7 110 742 t)  
einon Ruckgang um  685 231 t. D am it ist der niedrigsto 
Stand seit Endo August 1912 erreicht, an  wcichcm Zeit- 
punkto  bei der Steel Corporation A uftrage im Gesamt- 
um fango von 6 261 989 t  yorlagcn.

Der Landeseisenbahnrat iiber FrachtermiiBigungen. —  
In  der Sitzung vom 20. d. M. h a t der Landeseisenbahnrat
u. a. folgende Bcsehliisso gcfaBt: E iir den Yersand von 
E is e n  u n d  S t a h l  des Spczialtarifs I I  yon L a u c h e r t h a l  
(Hohenzollern) u n d  anderen siiddcutschen S ta tionen w urde 
dio Gowalirung einer Erachtcrm aBigung nach Berlin 
und  Vororten b e f t i r w o r t e t ;  zur U nterstiitzung der 
K leineisenindustrie des Kreiscs H crrschaft S e lim a  1- 
k a ld e n  wurden FrachtermiiBigungen fiir E is e n ,  S t e i n 
k o h le ,  K o k s  u n d  H o lz k o h lo  nach sowie ftir E is o n -  
e r z e  von Stationen dieses Kreises b o f i i r w o r to t .  D er 
L andeseisenbahnrat sprach sich ferner dahin aus, daB 
eino scliwierigc Lago des n i c d e r s c h lo s is c h c n  S t c in -  
k o h lc n b e r g b a u e s  anzuerkennen sei, welche die Go- 
w ahrungbesondererTariferm aB igungonerforderlichm ache, 
und e m p f a h l  die Einfiilirung yorschiedener F r a c l i t -  
e r l c ic h t e r u n g c n .

* 1913, 20. Ju n i, S. 1001.
** 1913, 5. Jun i, S. 13(3. 

f  Nach The Iro n  Age 1913, 12. Ju n i, S. 1441.

K niippel einsehlieBlich einer kleinen Mongo Roheisen. 
Der G esam tum satz des U nternehm ens stellto sich im 
B erichtsjahre auf etw as iiber 65 000 000 fr, d a ru n te r fur 
rd . 3 000 000 fr  Eisenerze und  Kohlen aus Azincourt, 
dio n ich t von der Gesellschaft yerb rauch t wurden. Die 
V orrato an Halbzeug und  insbesondere Roheisen haben 
s ta rk  abgonommon infolge d e r  sehr groBen B esehaftigurg 
der Abteilung fiir Fcrtigerzeugnisso. T ro tz  der Inbctrieb - 
nahm e des Hochofens N r. 8 in Anzin zu Anfang des 
laufenden Jahres, dio librigens durch  das zwecks Neu- 
zustcllung nótig werdendo Ausblascn des Hochofens 
Nr. 4 in Denain yom nachsten M onat ab ausgeglichen w ird, 
sieh t sich die Gesellschaft gezwungen, wieder Roheisen 
hinzuzukaufon. Um  nun in  Z ukunft geniigend m it Roh- 
oisen yersehen zu sein, h a t  dio Gosellschaft m it der so
fortigen E rrich tung  yon zwei groBen Hochofen boi 
E scaudain begonnen.

W ettb ew erb  in C h in a .
w irtschaftlichon Kam pfo zulassigo MaB tiberschreiten. 
W ir stim m en an unscrem  Teil den Ausfiihrungen im  yollen 
Um fange zu und  glauben, es unseren L csem  schuldig 
zu sein, nachstehend den angezogenen Aufsatz m it wenigen 
Kiirzungfcn zu bringen, um  sie m it den A bsichten der 
B ritish  Engineers’ Association, jener eigens ais w irtsehaft-
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licho K am pforganisation im  Ostcn gegrUndeton Vorcini- 
gung, bekannt zu m achen. W. MatsclioB schreibt wie 
fo lg t:

„ Im  fernen Ostcn geht GroBes vor sich. China, das 
Riesenreich m it seinen m ehr ais 400 Millionen Einw ohncrn, 
is t „erw ach t". Neue Bcdttrfnissc m achen sich geltend; 
E isenbahnen, welche die Glieder des unermeBlichen 
Reiches m iteinander verbindcn, dio a u B e re  E inheit her- 
stellen sollen, der die innere, das Zusammeńgohorigkeits- 
gefiihl, ohno weiteres folgt, sind am  dringlichsten, in 
ihrem  Gefolgo U ntornehm ungcn ungowohiiton Umfanges 
zur ErschlioBung der reichcn Bodenschiitzc. GroBe Gcld- 
sum m en brauch t China, R iesenauftrage, dic sich iiber 
Jahrzohnto  crstrccken, h a t cs ais Gegenleistung zu vcr- 
geben. Kein W under, daB stiirkster W ettbew erb um den 
aussiehtsreiclien M arkt besteh t, daB cr am  schiirfsten ist 
zwischon den drei groBcn In d u strio staa to n : Amerika, 
E ngland und D eutschland. Ih re  K am pfm cthodcn unter- 
schoiden sich gencrell n u r wenig von einander. Ver- 
schioden ist n u r  der Grad ihrer Anwendung, der abhiingig 
is t von don Geldm itteln, dic das H cim atland zur Ver- 
ftlgung ste llt; die Hohe dieser M ittcl is t ein zuverliissiger 
Gradm esser fUr das w cltw irtschaftliche V erstandnis der 
Einhcimischen.

EinfluB auf die E rzichung des Nachwuchses zu 
erzielon, wird m it R echt ais eino H auptsache angesehen. 
D eutsche, englischc, am erikanische Schulen fiir Chinesen 
werden gegrOndet. Stiindigo Ausstellungon, welche die 
neuesten Erzeugnisse der heimischen Industrio  vorftthren 
sollen, sind im  W erden. GroBo Vereinigungen, wio dio 
B ritish  Engineers’ Association in  England, entstehen  m it 
dem  cinzigen Zweck der griindlichen B earbeitung des 
chinesischen M arktes.

H ierzu kom m t dic Beteiligung an den neuen S taats- 
anleihen, die m ehr oder weniger nachdrttckliche Unter- 
stiitzung  durch  dio D iplom atie. D e r K am pf im  Ganzen 
e n tb e h rt n ich t eines gcwissen groBen Zuges. N icht um 
Augenblickserfolgo wird gckiim pft, die wcltw irtschaftliche 
S tellung der drei Landcr selbst w ird auf Jahrzelm te  
liinaus durch  den Ausgang des K am pfes bestim m t.

E inem  Englarider bliob es vorbehalten, dieso M ittcl 
des Vorgehens um  eines zu verm ehren, das im scharfsten 
Gegensatz zu dem  gerade von don Ehglandern  besonders 
nachdriicklicli in A nspruch genomm encn R uhm  der fair- 
ness steh t.

Dio von S t a f f o r d  R a n s o m o , dem O rganisator der 
B ritish  Engineers’ Association, herausgegcbcne Londoner 
Z eitschrift „ E a s t o r n  E n g in e e r in g "  veroffentlicht seit 
einiger Zeit Aufsiitzc iiber D eutschland, sein Ingenicur- 
wesen und seine Industrie , die weit (iber das MaB des 
selbst fiir ein sehr robustes Gcwissen Zulassigen im W ett
bewerb hinausgehcn.

E in Bcispiel aus dem Miirzheft des E astern  Engi- 
neering! In  einem „Chineso o r B ritish  Ignoranco" iiber- 
schriobenen Aufsatze wird zunachst der britische Gesandto 
in Peking aufs scharfsto angegriffen, weil er oine deutscho 
F irm a m it dem Bau einer fiir das Gcsandtschaftsgebaude 
bestim m ten E lektrizitiitsanlagc bcauftrag t h a t („an  
outrageously suicidal m easure“ nen n t der Verfasscr das 
Vorgehen). Wo solle da bei den Chinosen das V crstandnis 
fiir die Vorziige englischer W aren herkomm en ? E r fiihrt 
dan n  fo rt: „Dio Louto in London, Paris, Berlin oder 
New Y ork mógen sehon lachen iiber den einfiiltigen 
Chinesen, der sein V ertraucn auf deutsche M ilitarinstruk- 
teu re  und dcutsclies K ricgsm aterial setzt. E in  Beispiel 
nach dem andern  in  don verschiedensten Gegendcn zeigt, 
daB ein solches Vorgehcn zum Sturz des Reiches gefiihrt 
h a t. Das zwingendsto Beispiel is t das letz tc , wo das von 
deutsehen Offizieren ausgebildete tttrkische H cer von einem 
Feinde yern ieh te t worden ist, der im  Vergleich m it der 
T ilrkei ais wonig beachtensw ert angesehen worden war. 
A ber die Tilrkei h a tto  n ich t n u r dio Ausbildung ih rer 
Soldaten  D eutschland zu danken, sondern auch ihre 
W affen und  ihre Munition. E in jam m ervolleres und ver- 
aehtlicheres Schauspiel h a t dio Geschichte wohl noch nie

erlcbt, ais das der Ttlrken, die sich m it den holzornen 
Kugeln und den n iclit krepierenden Geschossen, dio in 
Deutscliland hergestellt worden sind, vcrteidigen w ollten." 
Von den deutsehen Offizieren, denen ja  dio W ertlosigkeit 
der W affen und M unition bekannt gowesen sei, h a tte  m an 
sclbstvcrstandlich in diesem Kricgo keine besonderen 
Boweise von M ut erw arten diirfcn. Diesem giftigen Aus- 
fall folgt dann dio M ahnung an  die Chinesen, di© deutsehen 
In stru k teu rc  und das deutscho K ricgsm aterial so schnell 
wio moglich zu beseitigen, sofern sio n ich t das gleicho 
Schicksal erleben wollten. Es wird dann au f Jap an  hin- 
gewiesen, das von dem Augcnblick an , wo es sich von 
seinen deutsehen m ilitarischen und  technischen B eratem  
freigem acht habe, wo cs n ich t m ehr dio lcichte Bouto 
der „unohrlichen“ deutsehen K aufleutc gewesen sei, groB 
und  sta rk  geworden sei. Leider habe China im Gegensatz 
zu Jap an  den Deutsehen gesta tte t, sich in T singtau nieder- 
zulasscn und do rt einen M itte lpunkt zu schaffen, von dem 
aus es don ais „D eutscho P cst“  (Germ an Blight) bekannten 
Bazillus w oiterverbreite, der das H crzb lu t des rechtmiiBigen 
chinesischen Geschaftcs nach und nach aussauge.

E ine der erkennbarsten W irkungen dieses Bazillus 
seien dio lotzthin nach D eutschland gegangenen Auftriigo 
fiir W affen und  M unition, A uftrage, die fiir dio deutsehen 
Firm en je tz t um  so w ichtigcr seien, ais sio dieso wertlosen 
Saclien ja  n ich t melir wie frilher auf den ttirlcischen M arkt 
wcgkarren konnten.

Dio N utzanwondung, dio aus diesem Lugengowebe 
fiir China — und E ngland gezogen w ird, liest sich besonders 
erbaulicli, weil der Yerfasser je tz t im N am en der Morał 
spricht.

„W ir hoffen auf die Zeit, wo China in der Lago sein 
w ird, seine Angclcgcnhciten selbst zu ftthren und  seino 
m ilitarischen wio industriellen B cdurfnisse au f einem 
„bona fide“  M arkt zu bestellcn, auf dem es m it „ fa irness"  
bedient w ird.“ In  der Zwischenzeit sei es Aufgabe der 
britisclien - Regiorung, „C hina iiber all tlie.se wichtigen 
Dinge aufzuklaren, wenn n ich t im  Interesse der englischen 
F abrikan ten , so doch im In teresse  de r offentlichcn Morał. 
E s g ib t L andcr, dio es ehrlich m it China in diesen vcr- 
zweifeltcn Uebergangszeiton m einen und die auf die D auer 
auch den N utzen davon haben werden. Von diesem 
S tan d p u n k t aus muB os m it Bcfriedigung erfttllcn, daB 
D eutschland n ich t zu diesen g ehort."

Ais der Verfasser diesen Aufsatz schrieb, w ar ihm  
sicherlich n ich t gegenwartig, was einige Zeit vorhor dio 
in dom E astern  Engineering gern z itierte  angesehene 
Londoner Fachzeitschrift „T he E ngineer" anlśiBlich des 
K rupp-Jubiliium s geschriebon h a t:  „D io Begeistcrung, m it 
der diese H undertjah rfeie r in D eutschland gefeiert worden 
ist, h a t zweifellos ihren G rund in dem Zusam m enhang, 
der zwischen don K rupp-W erken und dor K riegsrtistung 
besteh t, die den Nam en K rupp  beriihm t gem acht und  
D eutschland zu seiner heutigen hohen S tellung u n te r den 
Yólkern gehoben h a t."

Auch H err S tafford Ransom e wird n ich t glauben, 
daB es „hólzerne" Kugeln sind, dio den N eidem  D eutsch
lands bisher einen so heilsam cn R espekt eingefloBt haben.

W eitere Aufsatze des E astern  Engineering beschaf
tigen sich m it der angeblichcn M inderwertigkeit dcutscher 
Schienen, m it schlechten Erfahrungen, dio angeblich 
Ja p a n  au f dem Gebiete de r Eisen- und  S tahlindustrio  
m it D eutsehen gem acht h a t usw.

Alle dieso Aufsiitze sind im gleiehen Tone gehalten : 
U nterstellungcn, Verdachtigungcn mttssen, da  T atsachen 
fehlcn, zur H erabsetzung allcs D eutsehen dicncn. Man 
konnto beim Lesen des E aste rn  Engineering beinahe zu 
de r Ansicht gelangen, daB es doch um  dio AYcttbewerb- 
fiihigkeit der englischen W aren bedenklich bestellt sein 
muB, wenn solcho M ittel angew endet werden.

D abei sind dio Beispielc des E astern  E ngineering 
auBerordcntlich unvorsichtig  gewahlt. W er die cnglische 
Fachpresse auch n u r  oberfliichlieh yerfolgt —  und dazu 
is t H r. S tafford R ansom e ais H erausgeber einer englischen 
Fachzeitschrift doch einigermaBen in der Lage u n d  ver_
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pflieh tet — , weiB, welchen K aum  darin  dio K lagen uber 
dio R ilckstandigkeit gerado der onglischen Eisen- und 
S tah lindustrie  einnehm en und  wio nachdrucklich auf die 
vorbildlicho Organiaation und Technik in  D eutschland 
hingowiesen wird in diesen Industriezweigen w iein m anchen 
anderen. Dio onglischen K lagen worden verstandlich, 
wenn m an dio Abb. 1 und 2 be trach te t.

YcrgroBert sich h icm acli der A bstand  in  der Roh- 
eisencrzcugung der beiden Liinder im m er m ehr zugunsten 
D eutschlands, so auoh in  der W oiterverarbeitung: in 
Schienen, Halbzeug, Triigem , D rah t, gewalzten R ohren, 
um  n ur oinigos lierauszugreifcn, h a t  D eutschland dio 
unbostrittone F iihrung auf dcm  W eltm arkt.

E s g ib t wohl kaum  cin anderes Gobiet, das so ge- 
eignet ist, dio E rrungenschaftcn deutscher Technik so 
oindringlich vor Augen zu f uh ren, wic gerade das von 
H m . S tafford Ransom o g e g o n  D eutschland ausgespielte 
E isenhuttenw esen."

Zum Beweis des Gesagten verweist M a tsc h o B  auf 
dio ausgezoichneto Ausbildung in der K raft- und Trans- 
port-W irtsehaft auf don deutschen W erken u n ter Hervor- 
hobung, welche Entw icklung boi uns dio Ausnutzung der

M/ZZ/one/? 6

deres Intercsso zuzuwenden, viel eher auf e n g l i s e h e r -  
Wio oben erw ahnt, is t der Spiritus recto r des E astem  
Engineering S tafford  Ransom o zugleich Bcgrttnder d e r  
B ritish  Engineers’ Association, dio gerado in don letzten 
Wochen eino um fangreicho W erbetatigkcit in  allen be- 
doutenden S tiidtcn E nglands betreibt.*  Ih r  gohoren 
sohr ernsthaftc, auch in D eutschland hochangcschene- 
Ingonieuro an : Douglas Viokcrs ais Vorsitzonder, dann 
der P riisident der In stitu tio n  of Meclianical Engineers 
E llington, W ilfrid Stokes, W illiam P o rte r und viele 
andere, dio siehcrlich m it E cch t don Anspruch erheben 
durfen, rechtlich donkendo Ingenieure und K aufleute zu 
soin, die cs dann  aber auoh im  eigensten Intercsso unmog- 
lich billigen werden, daB m it W affcn der gcsehilderten A r t 
gogon dieErzeugnisso deutscher Fachgenossen vorgegangen 
w'ird, W affen, dio geeignet sind, die Atmosphiiro, deren 
beginnondo K laru ng von allen E insichtigen dies- u n d  
jenscits des K analcs so frcundlich begruBt wird, von 
neuom zu vergiften.

DaB im  iibrigen dio Engliinder m it groBer T a tk ra ft 
fiir ihre W oltm arktstellung kiimpfen, ist ih r gutes E c c h t;  
daB os ihncn besonders schwer ankom m t, gerade D o u ts c h -
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A b b ild u n g : 1. R o h e is e n e r z c u g u n g  D e u ts c h la n d s  u n d  G roG - 
b r i t a n n ie n s  1900 b is  1912.*

Gicht- und Koksofengase gonommen habe, u n ter Hinweis 
auf dio nouesten F ortsch ritto  in der Gasrcinigung und 
u n te r  Betonung der technischen Fortsch ritto  in unseren 
Stahl- und  W alzwerken. Insbesondere wird liervorge- 
hoben, welche groBen Auftriige unserem  M aschinenbau 
und unserer E lektro technik  in den letz ten  Jah ren  seitens 
des Auslandes zugefallen seien. Alles boweise, daB es 
bei der von englischer Seite behaupteten  Mindcrwertig- 
kc it der deutschen Erzeugnisso sich doch um  grobo Tau- 
schungen handeln mUsse. D er Aufsatz fiihrt dann fo rt:

„D och genug liiorvon! Dio wenigen Beispielo geniigen, 
zu zeigen, wio die vergif teten  Pfeile des E astorn Engineering 
den Schutzen selbst treffen. Auch dio W irkung auf dio 
ChLiesen wird ausbleiben. Liigen haben kurzo Beine; 
de r klugo und  naehdenklicho Ghinese, der don E astem  
Engineering liest, wird sich unw illkurlich frag en : Wio 
kann sięh dor Engliinder erlaubon, m ir solche offenbaren 
U nw ahrheiten zu erzahlen ? GroBo Vorsicht allen An- 
preisungen einer solchen Z eitschrift gegenuber wird voraus- 
sichtlich das Ergebnis sein.

N ach allcdem liegt auf d e u t s c h e r  Seite kaum  ein 
AnlaB vor, den Angriffen des E astem  Engineering beson-

* Fiir da? Ja h r 1912 liegt dio engliselie Ziffer noch 
n icht vor. Sio is t hier auf 9 Mili. t  angenommen, wahr- 
Rcheinlieh zu hoch, d a  im ersten  H alb jah r 1912 nur 
3,66 Mili. t  Roheisen erzeugt worden sir.d.

A bb ild u n g : 2. S c h lc n e n a u s fu h r  D c u tsc lilf ln d s  u n d  G roB - 
b r lU u n lc n g  1902 b U  1912.

l a n d  ais obenburtigen, auf m anchen Gebieten ais iiber- 
legenen M itbewerber anerkennen zu miissen, m acht dio 
geschichtlicho Entw icklung begreiflich: E ngland — friih 
schon ein m achtvollor E in h e its taa t —  h a t auf dem  kampf- 
zerissenen Festlando jahrhunderte lang das entscheidende 
W ort gcsprochen, h a t  ohno ernstlichen W iderstand da3 
miichtigo W eltreich, dessen es sich heu te  erfreut, auf- 
bauen konnen, h a t bis vor wenigen Jah ren  auoh den 
W eltm ark t unbeschrankt bolicrrscht, w’iihrend sich die 
deutschen Stiim m e im omllosen Biirgerkriege zerfloisohten, 
ohnm iichtig zu jeder Betiitigung nach auBen. DaB dem 
lieute n ieh t m ehr so ist, daB D eutschland —  seit m ehr 
ais 40 Jah ren  zum E in h e its taa t zusammengeschweiBt —  
einen Aufstieg sondorgleichen erleb t h a t, daB es W e l t -  
g e l tu n g  beansprucht, beanspruchen darf und m u B , wenn 
es n ich t in dio Reiho der N ichtzahlenden zuruckfallen 
soli, das is t dem  Engliinder noch n ich t so rcch t zum 
BowuBtsein gekommen. D as H errschaftsgefuhl, das die 
glanzvolle Geschichte seines Landes ihm  eingeim pft h a t,  
sitz t noch zu tief im  B lute. So faE t das Um denken auch 
dcm w citcrblickenden Englander n ich t eben leicht. Bis 
das Vcrstiindnis fUr dio durch dio Entw icklung des letzten  
halbcn Jah rh u n d erts  geschaffene neuo Lage in dio b reite

* Dic Londoner „Engineering“  vom 23. Mai berich- 
tet, daB schon 150 Fitm en, die ein K ap ita ł von m ehr ais 
1200 Millioneu .11 yertreten, der Vereinigung angehoren.
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Masso des Volkes gedrungen sein wird, bedarf es noch 
einer groBen Spanne Z eit.“

Dio maBloson Angriffe von englischor Seito, von 
denon w ir obon n u r oino kleino Probo geben konnten , 
werden iliro W irkung hoffentlich n icht vcrfehlen, a lle r
dings in etw as anderer R ichtung, ais von der Gegenseito 
beabsichtigt wurde. Sio werden sicherlich dazu beitragen, 
allo in Deutsohland an  der A rbeit befindlichen Kriifto 
zu crhóhten  Leistungon anzuspom on, um dom deutschen 
Ingonieurwesen in China m ehr und m ehr zum Siego zu

vcrhelfen. Es ist- erfroulich, aus gorado h ier vorliegonden 
Berichten iiber die Entw ieklung der doutsch-chinesischen 
Ingenieursehulo iń Shanghai, tiber dio wir in  der nachstcn  
N um m er dieser Zoitsobrift oingehender berichten werden, 
zu ersehen, dafi dieses U ntem ohm en sich in gedeihlichster 
Entw ieklung befindet und  an  seinem Teil dazu beitragen 
w ird, unserer Industrie  scharfo W affen in China zu sehmio- 
don. Allo interessierten Kreiso werden sich wohl aueh in 
Z ukunft gorno weiter an der Forderung aller dieser Bo- 
strobungen beteiligen.

Bucherschau.
H a e d e r ,  Dr. H ., Ingenieur: Die Preiśbildung in  

der Maschinenindustrie. Wiesbaden: O. Haeder 
1912. (V III, 84, X , X X  S.) 8°. 4 JL

Dio Sehrift soli oin Beitrag zur K larung dor Frago 
der Preiśbildung in dor M aschinenindustrio soin. Sio bo- 
handelt in  zwoi groBon H auptabschnitton dio Selbstkosten 
und dann dio Angobotabgabo, dio Auftragsortoilung 
und den Prois; im oinzolnon: Kalkulationsarton, Vordin- 
gungsweson, Spozialisierung und Massonfabrikation, Vor- 
treto r und  Handler, Intcrossongomoinsehafton, Prois- 
yorabredungen usw .; in mohroron Anhiingon sind Licfor- 
bodingungen vorschiodonor Bohordon und uber 50 Bei- 
spiolo von Vcrdingungsergobnisson abgodruckt.

Eingohond wird dio Frago dor Selbstkoston be- 
handelt. Bei don Iibrigen Punkton bleibt dio Darstellung 
zum groBon Toil selir allgomoin, begntigt sich haufig m it dor 
einfachen Mittoilung gobriiuchlichor Vorfahron odor einor 
kurzon Sehildorung bestohender Verhaltnisso, ohno in 
eino K ritik  ihrer wirtschaftliehen Tragwoito und Bo- 
reelitigung oinzutroton; an  manchen Stollon, bosondors 
z. B. in don A bschnitten tiber dio Beschaffung dor Loko- 
m otiven und iiber Vortrotor, Zweigburoaus, Zwisehon- 
hśindler, findon sich aber bcaehtenswerto Stroiflichtor. 
Auch dio Zusaminenstellungen tiber dio in don lotzton 
Jah ren  entstandonon VergróBerungon, Vcreinigungon, 
Vorschmelzungen und Intoressongomoinschafton bestimm- 
te r  Maschinenfabriken worden maneliom willlcommon 
sein, wonn sio auch anderseits im Rahmon der Sehrift 
wohl ontbehrlich gewesen waren. Boi don mitgetoilton 
Ergobnisson yon Verdingungon is t leidor n icht gontigond 
ersichtlicli, nacli woleli en Gesichtspunkten sio aus oiner 
groBeren Anzahl ahnlichor ausgowiihlt oder ob n u r solche 
wiodorgogobon wordon sind, dio recht hoho Untersohiede 
zwischen dom liochsten und niedrigston Angeboto zeigen; 
eino oingehondoro Besprechung dos Zwoekes, dom die 
Zusammonstellungen dioser Ergobnisso dienon sollon, 
ware erwtinscht gewesen, wio auch an andorer Stello dio 
SchluBfolgerungon, dio aus don mitgotoilton Angabon 
und Untorlagen sich ergeben sollon, doutlicher hatten  
gekennzeichnet werden konnen.

Dio Beispielo, dio dio Unzuliinglichkeit gewisser ver- 
allgomeinernder Kalkulationsverfahrcn beleuchton sollen, 
sind recht lohrreich, dio Darlegungon iiber dio Durehfiih- 
rung einer richtigen Selbstkostonborechnung dtirftcn hier 
und da abor Bedenken begegnen. So fiillt auf, daB Haeder 
das Verfahren, dio allgomeinon Gcsehiifts- und  Ver- 
w altungsunkosten aussehlioBlich auf dio gezahlten Lohno 
zu yerroehnen, ais das allgomoin iibliche hinstellt und, 
wio cs schoint, fur dureliaus bofriedigond hiilt. Dazu sei 
nur auf dio Moglichkeit hingowioson, dioso Unkosten 
auf dio Summo von Lolm- und M aterialwert zu ver- 
rechnen, und dio Folgerungon, dio sieh fiir don Konstruk- 
teu r ergeben, wenn er weiB, daB auf einen Mohraufwand 
an Lohnon boi der Selbstkostonborechnung noch ein 
hoher Prozontsatz fiir allgcmeino Unkosten aufgesehlagen 
wird, wahrend oin Mołiraufwand an  M aterialkoston ohne 
Aufschlag bleibt.

In  dom A bschnitt „Lolmo" rorm iBt m an einen 
Hinweis auf dio auBerordontlicho • Bedeutung, die dio 
Anwendung des Akkordlohnes an  Stello dos Stundonlohnes .

fiir dio Vermindcrung dor Selbstkosten hat. Dio dor 
S ta tistik  dos M otallarbeitor-Verbandes ontnommono Ta- 
bello iibor dio Hoho der Lohno an verschicdonon Orton 
dos Reiches zeigt fiir zwoi Orto oinon goringeron Durch- 
schnittslohn fiir Akkordarboiter ais fiir Lohnarboitor. 
Es schoint, daB dio Tabollo n icht zwischon dom wirklich 
orziolten D urchschnittsyerdionst dor A kkordarbeitor und 
dom fiir sio goltondon Vcrrochnungslohnsatz untorscheidot.

R echt dankenswort sind dio Ausfiilirungon und  An
gabon iibor dio Beriicksichtigung dor U nkosten dor 
Maschinonarboiton, allgomoin dor Bankunlcoston, donon 
in violon Maschinonfabrikon noch zu wonig Aufmerksam- 
koit gesehonkt w ird; dio Zahlonangabon wordon haufig 
schiitzbaro H andliaben bieton, im oinzolnon allerdings 
vorsichtig nachzupriifon sein. Dio Ausfiilirungon iibor das 
K apitaloptim um  bei Aiischaffung oiner Masehino (S. 21) 
und  don Agglomerationsfaktor boi dor Standortfrago- 
(S. 83/84) sind auf K osten dor leichton Yerstiindlichkeit 
zu sehr zusanimengodrangt.

Zu oinom vorliiiifigon allgomeinon Uoborblick iibor 
dio Punkto , dio bei der Preiśbildung und Proispolitik 
im  Maschinonbau oino Rollo spiolon, diirfto das Buch: 
manchem willkommen sein.

D iis s e ld o r f . ®ipr.'Qttg. J. Free.

Ferner t:ind der R edaktion folgendo W erke zugegangen: 
D u is b e r g ,  C . : Fortschritte und  Probleme der chemischen 

Industrie. Vortrag, gehalten in der allgomeinon Sitzung' 
des V III. Intcrnationalen  Kongresses fUr angew andto 
Chemio am  9. Soptombor 1912 in New York. Lcipzigr 
O. Spam er 1913. (32 S.) 8°. 1 J i.

Handbuch der Mineralchemie. Bearb. von Prof. Dr.
G. d ’A c h ia r d i ,  Pisa, R . A m b c rg , Pittsburgh,-
Dr. F. R. v o n  A r l t ,  Wion [u. a.]. Hrsg. von H ofrat 
Prof. Dr. C. D o e l te r ,  Vorstand des Mineralogischen 
In s titu ts  an der Universitiit Wien. 4 Bdc. Mit vielen 
Abb., Tab., Diagr. u. 1 Taf. Bd. 3, Abt. 1 (Bg. 1— 10).. 
Dresden u. Leipzig: Th. Steinkopff 1913. (S. 1— 160.) 
4°. 6,50 Ji.

•Jj Dio vorliegondo Lieferung dos schon wiederholt- 
an dioser Stelle* erwahnten Handbuches bringt nach- 
stehendo A bschnitto: AUgemeines tiber das Vorkommen 
der Elem cnto Ti, Zr, Sn und Th (C. D o e l te r )  —  Die 
Analjrsenm ethoden zur Bestimmung und Trennung der 
Titansiiuro (K. P e te r s )  —  T itandioxyd —  R u t ii 
(C. D o o lto r)  —  StrUverit (G. d ’A c h ia rd i)  —  A natas
—  Brookit —  Pseudobrookit (M. H e n g le in )  —  Titan- 
sesquioxyd (C. D o e l te r )  —  T itanate  —  Silicotitanato 
(F. Z a m b o n in i)  —  Germanium (R. P r ib r a m )  —  
Analysonmethoden zur Bestimmung und Trennung des 
Zirkonoxyds (K. P e te r s )  —  Zirkonoxyd —  Zirkon 
(C. D o o lte r )  —  Analysonmethoden ftir Lavenit, Eu- 
dialyt, Jonstrup it, K atap leit (R. M a u z o liu s )  —  Silico- 
zirkoniate (F. Z a m b o n in i) .  3i 

S a l ig e r ,  Sr.-Qng. R., ord. Professor der k. k . Technischen 
Hochschulo in W ion: Schubwidcrstaild und Verbund in  
Eisenbetonbalken auf G rund ton Vcrsuch und Erfahrung. 
Mit 25 Tab. u. 139 Abb. Berlin: J . Springer 1913. 
(2 Bl.. 66 S.) 4° (8°). 5

* Ygl. St. u. E. 1913, 2. Jan ., S. 40; 3. April, S. 582,
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V  ereins - Nachrichten.
Verein deutseher  Eisenhiit tenleute.

B ern h ard  S c h u c h a r d t  f .

Am 3. Ju n i 1913 verstarb  zu Berlin-G runcw ald der 
In h ab er der bekannten W erkzeugm aschinenfirm a Schu
c h a rd t & Schutto , Norwegischer Goneralkonsul, K om m er
zien rat B o r n h a r d  S c h u c h a r d t ,  
langjahriges Mitglicd unseres y e r 
eins. Mit ihm  is t oino dor mar- 
k an testen  Pcrsonlichkeiten der 
W erkzcugm aschincnindustrio da- 
hingegangon.

Schuchardt wurdo im Jah re  
1855 in Kassel geboren, wo er 
au ch  soinem Studium  oblag. Seine 
kaufmiinniseho Ausbildung genoB 
e r  in Engiand. GroBere, im Aus
lando untem om m ono Geschiifts- 
roison gaben ihm schon in jungen 
Jah ren  Einblick in dio industrięl- 
lon Verhiiltnisso Europas. Im  
H erbst 1880 wurdo er MitbegrUn- 
d e r  dor Firm a Schuchardt &
Sehiitte  in Berlin, dio anfangs im 
boscheidcnstcn Umfango botrioben 
wurde. Ais im Ja h re  1890 eine 
Anzahl Mitglieder des Yereins 
deu tseher E isenhiitten leute  eino 
Reise nach N ordam crika unter- 
nahm en, befand sich Schuchardt 
in ih rer M itte. E r sah dio da- 
m alige Ueberlegonheit des ameri- 
kanisehen W erkzeugm aschinenbaucs und fiih lte , daB 
h ier Vorbilder fiir dio deutsehe Industrio  waren. Seine 
F irm a betriob nun dio E infuhr der allerbcstcn am eri
kanischen W erkzeugm aschinen nach D eutschland und

h a tte  einen vollen Erfolg dam it zu yerzeichnen. —  
D er deutsehe W erkzougm asehinenbau fand  in don einge- 
fiihrten ■Masehinen Anrogungen, dio in  auBerordentlicher 

Weise auf seino Entw icklung 
w irkten. W ieder war es B ernhard 
Schuchardt, dorerkannto , daB don 
m it seiner Firm a verbundenen deu t- 
sehen Fabrikon groBere Absatzge- 
bieto zu erschlieBen w aren, wenn 
m it de r ncuzeitlichen B au art der 
Masehinen auch neuzeitliche Ar- 
beitsverfahren und  Verkaufsorga- 
nisationen geschaffen wp(irden. Sein 
B liek w ar au f die ganze W elt ge
r ic h te t ,  und  so sind die In- 
geniouro der F irm a Schuchardt
& Schiitto in allen W eltteilen zu 
finden , wozu d^r Verstorbene 
p.Tsonlich duroh eino groBo W elt- 
roiso im  Jah ro  1906 don G rund 
gelegt hat.

Boi allen seinen U nterneh
m ungen lieB sich Schuchardt s te ts 
von dom G rundsatze strengster 
R echtlichkeit loiten. Schlicht wio 
seine Denkungsweiso blieb auch 
sein A uftreten . D er vornehmo, 
aber innerlioh doch so oinfaehe 
Mann nahm  dio Herzon aller 

gefangen, die m it ihm in B eruhrung kam en. Dio 
deutsehe M asoliinenindustrio h a t Ursache, dem allzu 
frtth Heimgsgangenen ein dankbares A ugećcnken zu 
bewahren.

Fflr die Vereinsbibliothek sind eingegangen:

(D io  E ln s e n d e r  s in d  d u rc h  •  b c z e lc h n e t.)

Bergwerke, D ie, und Scdinen im  niederrheinisch-west■ 
jSlischen Bergbaubezirk im  Jahre 1912. Essen (Ruhr)
1913. (96 S.) 8°. [Verein* fu r die bergbaulichen Inter- 
ossen im Oberbergam tsbezirk D ortm und.]

Bericht aber die Deutsche Ingenieursehide* fiir Chinesen  
in  Shangha i fiir die Zeit ron  Cliinesiseh-Neujahr 1912 
bis Chinesisch-Neujahr 1913 (Erstes Schuljahr). (Mit 
1 Taf.) Shanghai 1913. (20 S.) 8°.

Bericht iib e r die Lage  der im  Verein* fiir die berg- und  
huttenmannischen Interessen im  Aachener Bezirk  ver- 
tretencn Industriezweige wahrend des Jahres 1912. 
Aachen 1913. (17 S.) 4°.

Bericht des Vereins* fiir Feuerungsbetrieb m ul Rauch- 
bekampfung in  H am burg uber seine Tatigkeit im  Jahre 
1912. H am burg (1913). (74 S.) 4°.

Bericht des Vorstandes des Zentralvereim * der Bergwerks- 
besitzer Oesterreichs, e rs ta tte t in der XVI. ordentlichen 
Gonoralrersam mlung vom 31. Mai 1913. Wien 1913. 
(22 S.) 4°.

F i s c h m a n n :  D ie  Ausstellung des Stahlicerks-Yerbandcs* 
und  des Vereins deutseher Briicken- und Eisenbau- 
Fabriken auf der Internationalen Banjach-Ausstellung  
in  Le ipzig  1913. (O. O.) 1913. (32 S.) 8°.

K ro h n k o * , Dr. O .: Entw icklung und gegenwdrtiger Stand  
der Photographie in  naturlichen Farben. (Aus der „Mo- 
natsschrift fUr Photographie“ . ) Berlin 1913. (17 S.) 4°.

Report, Second A nnu al, of the Director of the Bureau * of 
Mities for the fiscal year cniifiCju k^SO , 1912. W ashing
ton  1913. (88 S.) S°. / >
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Aenderungen In der Mitgliederliste.

Gruber, Karl,  Ing ., Eison worksdirektor, Pohorella-Vasgyor, 
Oberungarn.

Heinen, Anton, Inh . d. Fa. H . A. Heincn, Dusseldorf, 
Ju licherstr. 27.

Iluth, Herm ann, Bcrgassessor, H agen i. W ., Elbcrfelder- 
straBe 64.

Lóffler, Gotthold, Ingenieur, Greiz R , ii. L ., St. Adelheid- 
stra6e 9.

Leder, Georg, Oberingenieur des Stahlw . der Oesterr. 
A lpincn M ontan-Ges., D onawitz bei Leoben, Steierm ark.

Meese, Franz,  GioBoreiingenieur, Essen a. d. R uhr-W est, 
Adelkam pstr.

Noesen, Valentin, Ingenieur d . Fa. P. W ilrth  & Cie., 
Luxem burg.

Schachtsieck, Waldemar, Inganieur, B lankenstein a. d. R uhr, 
M arktplatz.

Scheffer, Bergassessor, D ortm un . B etenstr. 12.
Schenck, Carl, D irektor, Vorstan sm tglied der Diisscl- 

dorfer M aschincnbau - A. G. vorm  J .  Losenhausen, 
Dusseldorf, Grim mstr. 12.

Stótzer, Christian, Ingenieur, Inh . o. Metallg. u. Arrna- 
tu renf., Coln-Ehrenfeld, G um prechtstr. 10.

Wagner, Gustav, Ingenieur, M agdeburg-W osterhilsen, 
Sohlenerstr. 128.

Werner, Ernst, ®ipl.'Qlig., Berlin W  9, Konigin-Augusta- 
straBe. 13.

N ouo  M itg l ie d e r .
Spaeter, Carl Georg, Coblenz, Rhoinzollstr. 8.

V o r s to r b e n .
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