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Selbsttatige Kupolofenbegichtung.
Von Th. E h rh ard t, beratendem Jngenieur in Berlin-Halensee.

Das Bestreben, bei der Beschickung der Kupol- 
ófen die menschliehe Arbeit auf das Beladen 

der FSrderwagen oder -kiibel zu beschranken, dic 
Begichtung im iibrigen aber selbsttatig zu gestalten, 
hat sich in neuerer Zeit irnmer mehr geltend ge- 
macht. Es soli auf diese Weise an Lobnen gespart 
und die Ueberwachung der Gattierungsarbeiten, 
die auf der hochgelegcnen Gichtbiihne umstandlich 
war, erleichtert werden.

Es liegt kaum ein Jahrzehnt ztiriick, daB der 
Wunsch, an Stelle der Handbeschickung die mechani- 
sche Beschickung treten zu sehen, auf groBe Be- 
denken und Widerspriiche stieC. Vor allein fiirchtete 
nian, daB eine selbsttatige Yorriehtung nicht in so 
vollkommener Weise „aufgebe", wie dies ein Arbeiter 
von Hand konne, ferner glaubte man an ein Hiingen 
der Gichten und ein sich nótigmachendes Nach- 
stochem; endlicli waren die hohen Anlagekosten 
einHindernis, die man sich entweder errechnete, oder 
die von ausfiihrenden Firmen berechnet wurden, 
denen mehr an einem mdgliehst groBen Geschafts- 
abschluG lag ais einer zweckentsprechenden und 
billigen LOsung der Aufgabe.

Inzwischen hat die Ausgestaltung se lbsttatiger  
Bcschickungsanlagen yerschiedene AusfOhrungsarten 
ins Leben gerufen, die die Aufgabe m ehr oder weniger 
gliieklich lOsen.

Mehrfach ist versucht worden, um eine moglichst 
gleichmaBige Yerteilung des Gichtguts zu erzielen, 
den Kupolofen an seiner oberen Miindung durch 
senkrechtes Einfallenlassen zu beschicken. Um 

êi solcher Fullung die Fallhohe fiir Koks und Eisen 
festzustelJen, seien einmal folgende Abmcssungen 
angenommen: Gichthóhe 7,5 m; Hohe von Gicht 
bis zur oberen Ofenausmiindung G,5 rn, zusammen

m- Hiervon ist das MaB von GieBereisohle bis 
Ofensohle von 2 m abzuziehen; es verbleibt dann 
eine Fallhohe von 12 m. Mit einer solchen Be- 
schickung ist der Naehteil verbunden, daB der 
Sclimelzkoks, den man sonst sorgfaltig gegen StoB 
ind Reibung zu hiiten pflegt, zertriimmert wird, 
■owohl durch den eigenen Fali ais auch durch den 
Aufachlag der nachfolgenden Eisensatze. Letzteren 
wohnt bei einem Gewicht von 500 bis 600 kg bei 12 m

Fallhohe eine lebcndige Kraft inne, die nachteilig 
auf Bodenklappo und Ofenwandung einwirkt

DaB jene Fallwirkung anderseits aber auch nicht 
iiberschatzt werden soli, dazu diene folgende Betrach- 
tung, wozu ich die Anregung einem Nichtfaehmann 
vcrdanke, der bemerkte, „es sei doch verwunderlich, 
daB ein solches Gewicht nicht den Boden durch- 
schlage“. Fiillt eine Kugel im Gewiclite eines Eisen- 
satzes, z. B. von 500 kg, aus 8 m Hohe, so hat sie 
unten eine Geschwindigkeit yon v =  V 2 g h  
V ’2 -9 ,8 i* 8 "=  12,52 m/sek. Die in der Kugel auf-

G vlgespeicherto lebcndige Kraft betriigt A =  -  • 0

=  ■ 1 ‘ =  4000 mkg. Wohl die wenigsten9,81 2 °  °
Kupolofenboden wurden imstande sein, diese Wucht 
abzufangen. Wenn nun ein Brucli der Boden- 
platte nicht yorkommt, so ist dies dem Urnstande 
zu danken, daB cin Satz nicht aus einer zu- 
sammenhiingenden Masse besteht, sondern aus 
Stticken von geringerem Gewicht Bei den 
meisten selbsttfitigen Beschickungen wird ein Kubel 
vor der Einwurfoffnung gckippt, wobei die Masseln 
auf einer schiefen Ebene in den Schacht rutschen 
und von da aus fallen. Beim Verlassen der Rutsche 
entfernen sich die Stiicke yoneinander und treffen 
n ach cin an d er  auf die vorbeschickte Koksschicht. 
Die in den einzelnen Stiicken yorhandene Energie 
wird unter Yerrichtung von Deformationsarbeit 
yernichtet Die durch die lose Schichtung der 
Ofenfiillung bedingten Liicken yermindern die un- 
mittelbaro Kraftiibertragung auf den Boden; auch 
die Reibung an der Ofenwandung wirkt in diesem 
Sinne. Durch das Auseinanderfallen des Eiscn- 
satzes beim Einkippen erhalt man also nur 
schnell aufeinanderfolgende schwache StoBe auf die 
Unterlage.

Die einzelnen Masselstucke haben bei ilirer 
Ankunft in der Niihe des Bodens eine groBere Ent
fernung ais beim Yerlassen der Rutsche, eine Tat- 
sache, die nicht aUgemein bekannt sein diirfte, aber 
aus den Kur\Ten in Abb. 1 leicht zu erkennen ist. 
Fallen drei Kfirper nacheinander im zeitlichen 
Abstande von nur J/>o sek aus gleicher Hohe herab,
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so ist dic Entfernung von jo zwei Korpem beim 
Beginn des Sturzes nur 5 cm. Nach 1f ,  sek Fallzcit 
ist sie bereits 45 cm; nach I p  sek, d. h. nach einem 
Wege von 12 m, sind dio zwei Stuckc schon 150 cm 
auseinander. Dieser mit der Fallhohe wcchselnde 
Abstand der Stiicke verleitct leicht zu der irrtiim- 
lichcn Annahme, daB auch eine zeitliche Verschiebung 
in bezug auf das Auftreffen auf den Boden erfolge. 
Das ist nicht der Fali; der Zeitabstand auch beim 
Aufprallen bleibt */,<, sek.

Von dieser Sonderbetrachtung kchre ich zur 
„Hochbeschickung“ zuriick. Wenn auch mit zu- 
nehmender Fiillung des Ofens die Fallhohe sieh 
vermindert, so bleibt doch bei geffllltem Schacht 
noch ein toter Raum von 0 bis 7 m oberhalb der

A bbildung 1. Zeit =  W eg cv erh a ltn is  bciin froicn F a li 
m ehrere r K orpcr.

Gicht, uin den nicht nur die Fallhóhe vergroBert 
wird, sondern auch die Beschickung, also Eisen,
Koks und Zuschliige, gehoben werden miłssen.

Neben einer damit verbundenen Unwirtschaftlich- 
keit bestehen folgende weiteren Nachteile. Dor Einbau 
einer Funkenkammer oder sonstiger Yorkchrungen 
zum Niederhalten des Auswurfs von Asche und 
gluhendcn FlugkSrpern, also von Einrichtungen, 
die heute fast ausnahmslos von allen Behorden 
verlangt werden, ist unmóglich ge worden. Ferner 
sind Unfalle mit dieser Beschickungsart nicht aus- 
geschlossen, weil bei der Bewegung der gefiill- 
ten Hunde mittels eines fahrbaren Auslegerkrans 
ein llerabfallcn von Fordergut im Bereiche der 
MOgliehkeit liegt.

Eine andere Art von selbsttatiger Begichtung 
bildet die Seilbalm- und Schiencnhangebahn-Be-

schickung mit elektrischem Antrieb. Beiden ist 
gemeinsam, daB die beladenen, kippbaren Kubel 
erst senkrecht aufgewunden werden miissen, um 
dann wagerecht oder auch etwas geneigt vor den 
oder die Kupolofeu zu fahren, wo die Entleerung 
der Kubel uber einer in den Ofen miindenden 
Schurrc erfolgt und zwar selbsttatig oder durch 
Handauslósung.

Die Eisen- und Kokskiibel folgen meist einander 
und werden in der Regel durch einen besonderen 
Mann in einem Fiihrerkorb gesteuert. Die Anordnung, 
dic den Hiittenwerks- und Haldenbcsehickungen 
entlehnt ist, hat jedenfalls etwas GroBziigiges. Sie 
begniigt sich, im Gegensatze zur vorigen, mit der 
Hebung der Gichten bis zur ublichen Ofeneinwurf- 

hfihe, umgeht also jene toto Fallhohe und 
schaltet damit die erwahnten Gefahren aus, 
die dort fiir Menschen und Guter vorhanden 
sind; aber von einer volligen Gefahrlosig- 
keit kann, der schwingenden oder Luft* 
fórderung wegen, nicht die Rede sein. 
Was dann die betriebliehe Zuverl&ssigkeit 
und Wirtśchaftlichkeit anlangt, so ffflt 
hier ins Gewicht, d<ifi ein Mann auf der 
Biihne stehen muB, um fiir dic Entleerunj 
der Kiibel zu sorgen, falls die Kubel- 
bewegung nicht elektrisch erfolgt, oder 
daB andernfalls ein Mann, wie eben er- 
wahnt, steuert. S olchę Anlagen crfordern 
hohe Anlagekosten und sind kostspiclig in 
Betrieb und Unterhaltung. Sic konnen 
daher meines Erachtens nur in GieBereien 
groBen Umfanges bzw. bei solchen in 
Betrachtkommen, wo die Rohstofflagerung 
nicht in unmittelbarer Nahe des Ofen- 
hauses (was sonst die Regel bilden muB) 
erfolgen kann oder Forderung und Hebung 
nicht in einem Vorgang vereinigt werden 
konnen. Oft tragen solche Anlagen den 
Stempel, daB sie weniger aus den Anscliau- 
ungen und Bedurfnisscn des GieBerei- 
betriebes herausgewachsen sind, ais viel- 
melir voin Standpunkt des demselben 

mehr oder weniger fem stehenden Liefercrs von 
Hebezeugen und Forderanlagen entworfen wurden. 
r-s Einer dritten Art von Ofenbeschickung sei auch 
gedacht, obwohl sie keine selbsttiitige im strengeren 
Sinne bildet. Sie setzt die herkommłiche Biihne 
voraus und schaltet lediglich das Einwerfen von 
Hand aus. Zum Heben dient ein S ch ach tan fcu g . 
Dio Gattierung wird ebenerdig auf dem Lagerpla^ 
in Beschickwagen verwogen und ais Ganzes nut 
dem Aufzuge gelioben, um dann von Hand oder 
mechanisch zum Ofen gefahren und eingekippt z11 
werden. Die Ruckforderung der Hunde geschieht 
gleichartig, bei groBen A nl^en mittels Doppel' 
aufzugs. Da bei dieser AusfUhrung der Bcschickvor- 
gang an der Gicht von u n ten  nicht zu beobachten ist. 
auch die Satzbereitung abseits, also nicht unter 
direkter Aufsicht der Bctriebsleitung, vor sich
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aufierdem aber auch ein Mann auf der Biihne arbeiten 
oder wenigstens haufig nach dem Rechten sehen muB, 
so kann solcher Einrichtung keine groBe Ueber- 
legenheit gegeniiber den alten Einrichtungen bei- 
gemessen werden. In einer groBeren HandelsgieBerei 
des Ostcns wurde eine Beschickanlage nach diesen 
Grundsatzcn errichtet. Ein fahrbarer, elektrisch 
angetriebener Masselbreeher empfiingt dabei die 
Masseln vom Eisenbahnwagen. Das zerkleinerte 
Eisen fallt in Einzelgefacher. Diesen entlang liiuft 
cin Kanał im FuBboden, in welchem mit Wagen 
versehene Hunde verkehren, die von der einen Seite 
das Roheisen und von der Gegenseitc das Bruch- 
eisen sowie die Eisenabgiingc der GieBerei und am 
Ende den Koks empfangen. Die beschickfertigen 
Hunde rollen dann zum Schaehtaufzug und mussen 
auf der Gichtbuhne zum Ofen befordert werden. 
Besonders lastig wurde bei dieser Anlage eine bau- 
polizeiliche Yorschrift empfunden, die verlangte, daB 
der Schacht feuersicher gestaltet wurde durch voll- 
kommene Bekleidung mit Blech. Diese durchaus 
verfehlte Yorschrift erschwerte eine Ycrstandigung 
zwischen Gichtbuhne und Lagerplatz1). Man war 
genotigt, stets einen Mann mit dem Fordergut nach 
oben zu bringen, der auf der Gichtbuhne dann half, 
den Inhalt der Hunde in den Ofen zu werfen.

Ais vierte Bauart soli die selbsttatige Schrag- 
aufzugbeschickung besprochen werden, die ich bereits 
fruher in dieser Zeitschrift4) behandelt habe. Damals 
konnte nur erst von einem ernsthaften Anlauf zur 
Ausgestaltung solcher Anlagen gesprochen werden; 
die damit versehenen Oefen waren durchweg mittlerer 
GroBe. Es mangelte also an einem Urteil iiber groBe 
und kleine Anlagen. Gegner der Schragaufzug- 
begichtung erkllirten, daB die Gichten sich im Ofen 
schrag lagern miiBten, und daB die Schichtung nicht 
so gleichmiiBig ausfallen konne wie bei der Iland- 
beschickung. Die neueren Erfahrungen leliren aber 
das Gegenteil, und dies liiBt sich aus folgenden Yor- 
gangen erklaren. Bruch, Trichter und Feineisen 
sowie Koks und Zuschlage werden bei Hand- wie bei 
Schragaufzug-Beschickung mit Mulden oder Kiibeln, 
also nicht stuekweise und einzeln, in den Ofen be- 
fórdert; voneinander yerschieden ist bei den zwei 
Arten des Setzens nur der Einwurf der Roheisen- 
inasseln. Das Masselstiick entgleitct den Handen des 
Setzers etwa in 1/ i bis 1 m Entfemung vom Ofen, 
folglieh ist die Fallrichtung eine Parabel, aber kein 
Lot. Selbst der beste Sctzer kann beim Einwurf nur 
etwas rechts oder links werfen, nicht aber — wie 
zuweilen irrtumlich angenommen wird — dic ganze

') Die behordlicho MaBnahmc ware wohl fiir cincn 
W arenaufzug in einer vielstoekigen Zigaretten- oder 
Strohhutfabrik aus Grfinden dor Feuersieherheit am 
Plata gewesen; sio beim GieBereiaufzug zu yerlangen, 
»t durchaus unangebracht, denn bei den lienachbarten 
Bauteilen (GieBereimauer, Eisenfachwerkswand und 
eisemer Buhne mit Wellblechdach) diirfto Feuersgefahr 
auch bei groBer Boshaftigkcit ausgesehlossen sein.

*) Th. Khrhardt: ,,Alte und neue Kupolofcnbe-
•chkkong", u. E. 1909, 13. Jan., S. 51/6.

Abbildung 2. TJmbau an zwei neuen Kupolofen 
mit fahrbareni Schragaufzug.
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Kreisflache des Schachtes gleichmaBig verteilt treffen. 
Die gleichmaBige Schichtung aber bewirkt gerade 
die Schragaufzugseirikippung dadurch, daB der ganze 
ungeteilto Satz hinuriterfallt und sich beim Auf- 
schlagen besser zusammenruttelt, auch weniger 
Zwischenraume entstehen laBt ais der Einzelwurf 
von Hand. Um dieses festzustellen, nehme man sich 
nur dieMuhe.befaufsteigenderOfenfiillung ab und zu 
mit Hilfe eines Spiegels und einer elektrischcn 
Gliihlampe die Fiillung zu beobachten. Es ist schwer 
zu Yerstehen, wenn man vereinzelt noch die Hand- 
beschickung ais Yorbildlich hinstellt. In Zukunft 
ist eher anzunehmen, daB man von einer GieBerei- 
leitung, der die Durclifilhrung einer selbsttatigen 
Beschickung infolge ortlieher Hindernisse yersagt

Schray& fnj 

6 r$  -

A /łe Kupolofen

A bbildum Kupolofen- und Sehragaufzug-Neubau bei Grtlich 
begchrnnktcn TerhŚltnissen.

ist, hort: Meine Schmelzer sind so gut eingeschult, 
dafi sie ebenso gut aufgeben wie eine Beschick- 
vorrichtung.

Aus den zahlreichen neueren Schmelzanlagen mit 
Schragaufzugbeschickung soli eine Anordnung und 
dereń Arbeitsweise hier erlautert werden. In einer 
bestehenden GroBgieBerei wurde der Ersatz zweier 
veralteter Kupolofen durch neue groBere Oefen 
erforderlich Diese sollten mit Schragaufzugbe- 
schickung ausgebaut werden. Die zu geringe Tiefe 
des alten Ofenhauses (s. Abb. 2) machte die Be
seitigung der (zart punktierten) B&ckwand und die 
Abtragung der alten, ohnedies viel zu niedrigen 
BUhne nOtig.

Bei der aus der Abb. 2 erkennbaren Aus- 
gestaltung der Keuanlage ist die Bewegung und

Hebung der Rohstoffe folgende: Ein auf Schmalspur 
rollender WagentroB von so viel Wagen (ohne Sciten- 
wande), wie Eisen zur Gattierung erforderlich sind, 
wird bereits vormittags beladen. Wenn der Ofen 
gefullt werden soli, wird die nach Art von Guter- 
wagen gekuppelte Wagengruppe unter den Schrag- 
aufzug gezogen, um die verschiedenen Satzeisen 
dem [auf einer eingelassenen Laufgewichtswage 
ruhenden abgewogenen Kiibel zuzufiihren. Die 
Wage ist ais Mehrhebelwage ausgebildet und 
zeigt das Gewicht jedes Bestandteils der Gat
tierung an.

Hat der Kubel den ganzen Satz erhalten, dann 
fahrt er nach einem Zug am Schaltseil hinauf 
und kippt selbsttatig ein,um  zur GieBereiflur(Wag- 
schale) zurlickzukehren, wo er die Koksgicht empfangt

Das Einzcl- oder Getrenntfordcrn hat denYorteil, 
daB Koks und Eisen sich regelrecht getrennt auf- 
schichten, statt durcheinander zu fallen, wie es bei 
gemeinsamem Einkippen von Koks und Eisen mit 
einem GefiiB erfolgt.

Die Hunde tragen Eoh- und Brucheisen fiir 
mehrere Satzc; nach ihrer Entleerung rollen sie 
zum Eisenlager, um wieder beladen zu werden. 
Dio Gleisanordnung ist, wie im GrundriB ersichtlich, 
so getroffen, daB der Verkehr ohne Stockung von 
Wagen vor sich gehen kann.

V orziige dieser selbsttatigen Beschickung sind 
vor !allem die vollige Uebersichtlichkeit des Be- 
schickungsvorgangcs infolge Wegfalle3 der her- 

kominlichen Biihne (diese bc- 
schrankt sich auf nur einen \ er- 
kehrsstreifen vor den Oefen) 
bei einfacher Bauart, ferner der 
Umstand, daB der Gattierungs- 
vorgang im engeren Banne der 
Kupolofen, statt, wie bei andereu 
Bauarten, drauBen auf deraLa- 
gerplatze, also unter unmittelbarer 
Aufsicht erfolgt. Das Beischaffen 
derKohstoffe inForm vonBoden- 
fiirderung ist iiberdies billiger und 
weniger gefahrlich ais jede Art 
vonSchwebe- oderLuftforderung.

Wahrend frtiher, wie bemerkt, nur Oefen mittlerer 
Stundenleistung mit Schragaufziigen bestanden, sind 
in den letzten Jahren solche nut 3500 kg sowie mit 
7000 bis 10 500 kg Stundenleistung in mehreren 
GieBereien hinzugekommen. Die Inhabcr erklaren 
ohne Ausnahme ihre Zufriedenheit; in keinem Falle 
móchte man wieder zur Biihnenbeschickung zuriick- 
kehren. Die Mogliehkeit einer besseren U eb erw ac h u n g  
erschwert Nachlassigkeiten, so daB z. B. in einer 
ArmatuiengicBerei bei vorgenommenen Priifungen 
die friihere Beobachtung, daB AusschuBstucke mit 
Kemeisen und eingeschlossenen Sandkernen oder mit 
Emaille bedeckte Stiicke im fertigen Satzeisen zu 
finden waren, nicht mełir gemacht wurde.

Abb. 3 veranschaulicht eine abweichende Aus- 
ftihrung von Schragaufzugbeschickung, die beim Um-
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Abbildung 4. Queraehnitt und Seiłenaneicht der Abbildung 3.

rungen sich ais viel zu klein erwiesenen alten Kupol- 
8fen mit einer Biihnenhohe von nur 4,2 in machten 
?me Ersatzanlage in einem Nebenraum notig. Der 
■ipue Kupolofcn von 6500 kg stiindlicher Schmelz- 
leistung erhielt eine Beschickhóhe von 6,9 m. Dic 
*lte Beschickbtihne samt Kupolofen blieb bestehen; 
sie wurde zur Aufnahme von Rohstoffen in gleicher

Gestellschurre abgefahren werden. Die verschiedenen 
Vorgange sind ohne weiteres aus der Zeichnung 
erkennbar. In der Stunde mussen elf Auffahrten 
und Einkippungen mit Eisen (je 600 kg) und zehnmal 
muB Schmelzkoks (je 47 kg) ebenso gefórdcrt werden, 
zusammen mussen also 21 Spiele erfolgen. Die Auf- 
zugswindę wird durch einen 6-PS-Elekt.romotor

Hohe noch in den neuen Ofeiuraum hinein enveitert. 
Die Zwischcnlagerung aller Rohstoffe wurde nótig, 
weil der frcie Hofraum ais Lagerplatz zu eng war und 
nur kleine Mengen aufnehmen konnte, die von hier 
aus durch den Schriigauizug gleich gehoben wurden 
(s. Abb. 4). Die Arbeitswcise ist also folgende: Der 
Inhalt mehrerer Kubel wird in die rollbare Schurre 
auf der Zwischenbuhne gekippt, von wo nach Bedarf, 
entweder zur Beschickung der alten Kupolfifen oder 
zur Yorratslagerung, abgezogen wird. Sind mchrere 
Wagen verfiigbar,dann kann auch ohne Benutzung der

bau einer alteren GieCerei von mir konstruiert wurde. 
AuBer der gewohnlichen Beschickung des neuen 
Ofens hat dieser Aufzug die Nebenaufgabe, groBere 
Schmelzvorrate auf eine Zwischenbuhne zu fordem, 
wie auch von der Zwischenbuhne den neuen Ofen 
zu beschicken. Die nach wiederholten Giefiereierweite-
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angetrieben. Sobald die Yorrate auf der GieBereiflur 
yergTiffeu sind, erfolgt die Beschickung des neuen 
groBen Ofens durch den Aufzug von der Zwischcn- 
bijhne aus. Die oberste Lagerbflhne wurde ais solche 
nur Yorsorgend nnd zwar fiir den etwa eintretenden 
Fali ausgestaltet, daB sich spaterhin ein weiterer 
Platzmangel fiir Rohstoffe geltend machen sollte.

Z usam m enfassun g.
Es werden verschiedenartige Ausfiilirungsformen 

selbsttatiger Kupolofenbeschickungcn (Begichtung

von der oberen Ofenmiindung aus, Seil- und 
Schienenhangcbahn-Begichtung, Begichtung durch 
Schachtaufzug auf eine Biihne, Schragaufziige) 
beleuchtet und gegeneinander abgewogcr.. Yon der 
letzteren Bauart mit Schriigaufzug werden eirnge 
Beispiele ausfiilirlicher geschildert und an Hand 
von Skizzen erliiutert, wobci im besonderen auch 
eine Ausfiihrung betrachtet wird, bei der riiurn- 
lich beachrankte Yerhaltnisse iiberwunden werden 
miissen.

Die neuzeitlichcn Yersuche iiber die selbsttiitige 
Beschickung der Kupolofen anstatt eines 

auf eine GichtbOhne fordernden Aufzugs haben 
zu verschiedonen Ausfiihrungsarten gefiihrt. Diese 
haben aber den gemeinsamen Fehler, daB sie Schmelz- 
gut, Brennstoff und Zuschlag nicht in den Ofen,

SbA/e

sondern vor diesen bringen und sich zur Weiter- 
befórderung in den Ofen dann in der Regel einer 
sehiefen Ebene bedienen. Es sind jedoch gewisse 
Nachteile fiir den regelmiiBigen Schmelzvorgang mit 
der ungleichmaBigen Schichtung von Schmelz- und 
Brennstoff infolge des einseitigen Zubringens ver- 
bunden.

In Fachkreisen wurde deslialb mit besonderem 
Interesse eino Erfindung begriiBt, welche die deu 
alteren und neueren Einrichtungen anhaftenden 
Mangel vermeidet. Die nach D. R. P. 230 695 ge- 
schiitzte selbsttatige Kupolofen-Beschickung ge- 

stattet ein Einbringen des Forderkiibels 
in  den Kupolofen und ermoglicht da
mit eine gleichmaBige Yerteilung der 
Beschickung im Ofen.

DieAufgabe, den Kubel in den Ofen 
zu bringen, ist friiher in Amerika zu 

losen versucht worden, 
indem man eine Langs- 
bahn quer durch den 
Ofenleitete. DasStiick 
der Bahn, welches sich 
im Ofen befand, wurde 
aber durch die Hitze 
des Ofens, die wahrend 
der ganzen Schmelzung

Abbildung 1. Fahrbarer Sohragaufzug mit elektrischem Antrieb.

Senkrecht entladende Beschickvorrichtung mit Schragaufzug 
fur Kupolofen.

Yon Oberingenieur E rn st W iilfrath  in Schmalkalden.
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Durcbfahrt zu geben, so wurde er ander- 
seits doch moglichst nabe an dieKranfahr- 
balm herangeruckt, um die Ausliiufe kurz 
zu haltcn. Der Anbau steht mit der Giefi- 
halle in vollstandig freier Ycrbindung, so 
daB der Raum unten um die Oefen herum 
begehbar ist und der Arbeiter, der das Ab- 
stechen besorgt, zugleicli die Schauloeher 
der Dftsen tiberschen kann, ohne sich dafjiir 
nach auCen begeben zu miissen. Bei man
chen Anlagen mutS dieser Arbeiter fort- 
wahrend zwischen dem Raum, in dem die 
Oefen aufgestellt sind, unter UmstSnden 
sogar zwischen dem Freien und der GieB
halle, in welcher die Ausliiufe miłnden, hin 
und her gehen, was besonders im Winter 
infolge des schroffen Temperaturwechsels 
nachteilig sein kann. Bei der beschriebe- 
nen Anlage wird dieser Uebelstand ver- 
mieden. Ein besonderer Yorleil derselben 
ist der Umstand, daB dic Begichtungsleute 
unten auf dem Lagerplatz, auBerhalb des 
Bereichs der Ofenhitze, stehen, also bei 
der Beschiekungsarbeit niclit einmal yon 

Abbildung 2. Kahrbarcr, elektrisch betricbener der Gichtflaminc crhitzt und dann wieder
SohrSgaufzug. Fdrdorkilbel in Mittelstellung. abseits davon abgekiihlt werden. Auch sind

sie dcrBelastigung durch die Gichtgase nicht 
dauernd darauf einwirkte und beim Leerschmelzen ausgesetzt. Der Schmelzmeister kann die Begich- 
des Ofens an dieser Stelle selir groB war, rasch tung des Ofens bequemer iiberwachen, die Bestci-
verunstaltet und dadurch unbrauchbar. gung der Gichtbuhne bleibt ihm erspart. Der Ofen-

Diese Unzutraglichkeiten sind nun durch die obige satz wird in einem Kubel zusammengewogen und
Ausfuhrung yermieden worden. Die Firma Zobel, vom Aufzug in den Ofen gefahren. Hicr selbsttatig
Neubert & Co., Maschinenfabrik und Eisen- 
gieBerei in Schmalkalden, die das alleinige 
Ausfiihrungsrecht besitzt, hat den Aufzug 
mit elektrischein Antrieb so ausgebaut, 
daB er den an ihn gestellten Anforderungen 
im weitesten MaBe geniigt. Im folgenden 
soli eine solche, vor etwa einem halben 
Jahre dem Betrieb iibeigebene Anlage 
besproehen werden.

EinBild der Gesamtanlagegeben Abb. 1,
2 und 3. Der vollsttadig im Freien auf- 
gestellto Schritgaufzug hat eine ziemlich 
groBc Stutzweite, d. h. sein unterer FuB 
fet vom Kupolofen abgeriickt und gibt 
damit die Moglichkeit, den unteren Teil 
der Oefen dureh einen gegen die Witte- 
rang schiitzenden Nebenbau mit der 
HauptgieBhalle in Yerbindung zu brin- 
gen. Der obere Teil der nach Bedarf in 
einer Reihe an der GieBhalle entlang auf- 
gestellten Oefen ragt durch das Dach des 
^ebenbaues hindurch und steht ganz im 
Freien, so daB die etwas groBere Full- 
fiffnung der Oefen von auBen sichtbar is t  
Wenn also auf der einen Seite darauf Be- 
dacht genommen wurde, die Aufstellung 
des Ofens auBerhalb der GieBhalle zu be- 
"irken, um dadurch dem Laufkran frcie Abbildung 3. Fahrbarer, elektrisch betricbener Scliragaufzug.
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Schmelzerzeugnis ,und die Gatticrung 
schmilzt ungleichmaBig fort 5Iit 
anderen Worten, die Beschickung 
senkt sich nicht gleichmaBig uod 
kann liangcn bleiben. Diese Nach- 
teile zeigen sich an den alteren Be- 
schickungen, bei denen die Zubringe- 
gefaBe vor dem Ofen ausgekippt wer
den, wobei der Ofensatz iiber eine 
liutsche in das Ofeninnere glcitet- 
Der infolge seines geringen Eigefl- 
gewiehts und anderer Reibungswider- 

Abbildung 4. Schiebebtihne (mit eingcbauter Wagę). stande langsamer ais das Eisen glei-
tende Koks wird sich anders lagern,

Schmelzung geht dort sehneller voran ais auf der namlich derart, daB das Eisen einen schragen Haufen
anderen Seite, \vo weniger Koks liegt und deshalb an der e in e n  Wand des Ofens bildet und der Koks sich
weniger Hitze entwickelt werden kann. Natur- mehr an der unteren Wand anhiiuft. Wenn infolge
gemaB wird sich auf letzterer Ofenseite mehr Eisen des Mitrę iBens von Eisen und Koks beim Abrutsclien
anhSufen, man bekommt also ein weniger heifies eine grobe Auseinanderlagerung der beiden praktisch

Abbildung 5. 
Selbsttiitige Endausschaltong; 

fiii' Heben und Seokcn.

zur Ruhe gebracht, offnct sich 
der Boden des Kflbels, und 
der Satz fallt senkrecht hin- 
unter in den Ofenschacht.
Wenn also die Fiillung des 
Kiibels einigermaBen schicht- 
weise zusammengestellt wurde, 
so kommt der Satz auch in 
derselben Schichtung in den 
Ofen zu liegen. Aus alter 
Erfahrung ist bekannt, daB das am schwierigsten 
zu fchmelzende Roheisen zuerst dem Ofen zugefiihrt 
wird, dann eine Scłiicht Roheisen mit nicderem 
Schmelzgrade, hierauf Bruch und zum SchluB Koks 
mit Kalkstein. Je gleichmaBiger nun jede Schieht 
uber den Ofenquersclmitt verteilt wird, desto besser 
ist es fiir die Schmelzung. Dies gilt in besonderem 
MaBe fur den Koks. Wenn dieser einseitig in dem 
Ofen liegt, so begegnet der auf dieser Seite einstro- 
mende Wind einem UebermaB von Koks, und die

K i / b e / 1

Sewictit c/es /eeren 
ffąMs rd. SSOĄg. 

GCO/rg.

' I
tfu b e lJ l
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vennieden wird, so liegt die Gefahr der Schaffung 
einseitiger Schmelzvorg&nge doch nahe.

Wenn also mit Riicksicht auf den Schmelzgang 
der obige Schragaufzug eine Verbesserung bedeutet, 
so werden auch im Vergleich zu den alteren Anord- 
nungen mit Gichtbiihne Arbeitsersparnisse gemacht.

Bei der abgebildeten Anlage bedient man sich 
eines Wagens, einer sogenannten Schiebebiihne 
(s. Abb. 4), die Platz fiir zwei Kubel bietet. Dieser 
Wagen fahrt auf einem Gleis an den Roheisen- und 
Schrotthaufen vorbei und kann eine eingebaute 
Wage besitzen. Es sind zwei Kubel im Ge- 
brauch. Wahrend der eine vom SchriŁgaufzug eben 
hochgehoben und entleert wird, fahrt der Wagen 
mit dem anderen leeren Kubel vom Aufzug nach

nen des Bodens sofort selbsttatig geschehen, wodurch 
der Mann frei wird und sich nutzlich machen kann; 
doch ist zu bedenken, daB es zur Ueberwachung des 
Aufzuges besser ist, wenn er am Steuer verbleibt 
und erst, nachdem der Rucklauf eingeschaltet ist, 
sich zu den beiden anderen Leuten gesellt, um so 
mehr, ais durch dieses WTarten noch nieht eine Minutę 
Zeit verloren geht

Ist der Kiibel etwa l ‘/« m vom Boden entfernt, 
so schaltet das Windwerk selbstt&tig aus, und der 
Kflbcl verharrt so lange in dieser Stellung, bis der 
Wagen in die richtige Lage untergefahren ist. Nun- 
mehr wird wieder auf Senken gcschaltct und der Kubel 
auf den Wagen abgesetzt. Dieser Arbeitsvorgang 
wiederholt sich gewohnlich zehnmal in der Stunde,

Abbildung 6. Laufkatze.

der Wage, wenn diese nieht mit dem Wagen ver- 
cinigt ist. Die Kiibelfiillung erfolgt der Reihe nach 
mit Hamatit, GieBereiroheisen, Luxemburger Eisen 
und Schrott, Der Wagen fahrt darauf nach dem 
Schragaufzug zuruck, nimmt unterwegs an einem 
Koksschuppen den in Korben stehenden Koks und 
endlich noch ein paar Schaufeln Kalkstein auf und 
fahrt nun so unter den Schragaufzug, daB der eben 
von diesem entleerto Kiibel auf den leeren Platz 
des Wagens abgesetzt wird; alsdann wird er aus- 
gehakt und der Wagen etwas weiter geschoben, so 
daS der vollc Kiibel vom Aufzug gefaBt und darauf 
gehoben werden kann. In der Endstellung, welche 
genau iiber der Mitte des Ofenschachtes liegt, erfolgt 
selbsttatige Ausschaltung des Hubwerks und Ent- 
leerung des Kiibels (vgl. Abb. 5). Die Steuerung 
wird nun auf Senken geschaltet, der Kiibel geht zuruck, 
sehlieBt sich von selbst und senkt sich. Das Ein- 
schalten der AbwSrtsbewegung kann nach dem Oeff-

d. h. eine Gicht dauert sechs Minuten. Die Arbeit 
des Fullens und Verwiegens wird bei nieht zu groBen 
Oefen von zwei Mann besorgt; das Steuern des 
Aufzuges kann von einem Jungen ausgefuhrt werden, 
der dann zu gleicher Zeit fiir die Bereitstcllung von 
Koks und Kalkstein sorgt. NaturgemiiB ist dio Arbeit 
nur wahrend des Schmelzens zu verrichten, wahrend 
die Leute in der iibrigen Zeit zum Zerkleinern und 
Herbeischaffen von Koks und anderen Arbeiten 
frei sind.

Ueber die Ausfiihrung der Anlage ist folgendes be- 
merkenswert: Der Aufzug besteht aus einem fahrbaren 
Gerust. (Abb. 1), kann aber auch feststehend ange
ordnet werden, je nachdem ein oder mehrere Oefen 
zu bedienen sind. Beim fahrbaren Aufzug liegt eine 
Schiene auf ebener Erde, wahrend die zweite auf 
dem Dach des Ofenhauses gelagert ist. Er kann also 
gleichlaufend mit der GicBhalle und der Ofenreihe 
verfahren werden, um abwechselnd nach Bcdarf den

164



1290 Stahl und Eisen. Senkrcchł entladende BeschidcvorrichlHiigmitSchragnvfzuij jur Kupolofen. 34. Jahrg. Nr. 31.

A bbildun g 7. Fo8t»tehendcr, m it AYaaserdruck betriebcner S cb ragau fzag .

einen oder den anderen Ofen zu bedienen. Eine Be- 
schickung boider Oefen gleichzeitig von einem Aufzug 
ist nicht mdglich, und es empfiehlt sich, wenn mit 
zwei Oefen zugleich geschmolzen werden soli, einen 
zweiten Aufzug aufzustellen, der gleichzeitig ais 
Ersatz dierien kann, Die Pahrbarkeit des Auf- 
zuges hat den Yorteil, dat), sobald das Begichten 
erledigt ist und das Leerschmelzen des Ofens an- 
fangt, der Aufzug zur Seite gefahren werden kann, 
um nicht der Hitee der dann entstehenden Gicht- 
flammc ausgesetzt zu sein. Bei der gewohnlichen 
Schmelzung, also bei laufender Aufgabe von Gichten, 
kann die geiingc Hitze an der Gicht auf den Aufzug 
keine nachteilige Wirkung ausuben. In dem Gerust, 
fahrbar angeordnet, bewegt sich die Laufkatze 
(s. Abb, 6); sie ist mit einem Ausleger ausgerustet, 
der am freicn Ende den Kiibel triigt. Durch die yer
schiedene Entfernung der beiden Fuhrungsschienen 
wird die Lage derKatze beeinfluBt.und es wird erreicht, 
daB der Ausleger in der unteren Endstellung ungefahr 
wagerecht, beimFahren selirag stelit und am Ende der 
Bahn sich der wagercchten Lage wieder nahert.
Die Bewegungslinie des Kiibels ist dementsprechend 
zuerst steil, dann schrag und zum SchluB beim Eiu- 
fahren in die Ofenoffnung fast wagerecht. Im Ofen 
selbst befinden sich aufier den Auslegertragem 
keinerlei Tragvorrichtungen fiir den Kubel fiir die 
kurze Zeit der Entleerung. Zur Erhohung des

Wirkungsgrades und zurYerrain- 
derung des Stromverbrauchs kon- 
nen die Laufrollen mit Kugel- 
lagem versehen werden. Die An- 
triebswinde ist fest auf dem Ge- 
riist gelagert, befindet sich also 
nicht auf der Laufkatze; diese 
wird vielmehr mittelbar ange- 
trieben.

Eine bequem besteigbareŁei- 
ter dient zum Nachsehen dei 
Windę und setzt den Schmelzer 
in den Stand, von Zeit [zu Zeit 
den Schmelzvorgang durch die 
Eiillóffnung zu beobachten.

Die Ausfuhrung des Ganzen 
ist fest und ohne verwickelte Teile 
cinfach gehalten. Die Anlage ist 
nicht teurer ais die Ausfiihruflg 
mit einer Gichtbiihne, bei der 
noch ein Aufzug vorhanden sein 
muB. Bei denselben Anschaf- 
fungskosten und ungefahr dem 
gleiehen Stromverbrauch hat 
man aber eino bedeutend iiber- 
sichtlicliere Anlage gewonnen und 
an Arbeitslohn gespart

Zum SchluŁS sei noch er
wahnt, daB der vorbeschriebeiie 
Aufzug auch bereits in festste- 
hender Anordnung nach Ab-

Abbildung 8. >lit Wasserdruck betriebener Schrag- 
aufzug. Fur der kutie! in Mittelstellung.
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bilduug 7 und 8 mit Druckwasserbetricb zur Aus- 
fiihrung gelańgte. Der elektrische Antrieb mit 
seiner zuYcrlaśsigen Steuerung wird sich aber 
iiberall da behaupten, wo Strom zur VcrfQgung 
steht oder doch ohne zu groBe Sohwierigkeit be- 
scbafft werden kann.

Z u sam m cn fassu n g .
Es wird eine Begichtungsanlage, bestehend aus 

einem Schragaufzug mit einer Auslegerkatze fur die 
Aufnahme des Ktibels, beschrieben und deren Be- 
triebsweise geschildert, wobei besondero kennzeich- 
nendc Merkmale hcrvorgehoben werden.

Festigkeitsergebnisse bei Verwendung deutsehen kohlenstoffarmen 
Roheisens.

Yon Oberingenieur A l f r e d  GeiBei  in Soden (Taunus).

/  ur Herstellung von hochwertigem GuB bedarf 
es einer besonders sorgfaltigen Auswahl des 

zu Yerwendenden Roheisens. Wahrend i 11 fril- 
heren Jahren allgemein dio englischen Marken
— wie Frodair, Coldair usw. — bei uns da Yerwen- 
dung fanden, wo feinkorniges, dichtes Gefiige und

Nachteile des englischen Roheisens, n&mlieh liohen 
Phosphor- und Scliwefelgehalt.

Zur Feststellung der Biege- und Zugfestigkeiten 
von mit kohlenstoffarmem Sondereisen erzeugtcm 
QualitiitsguB habe ich zahlreiche Versuche gomacht, 
die sich teilweise auch auf Druckfcstigkeiten er-

Abbildunpr 1. Fesfokcitswcrte yon GuBeisenstuben.

liohe Festigkeit verlangt wurden, erzeugen heute 
auch verschiedene deutsche Hochofenwerke ein 
Sondereisen, das, wenn aueh teuer, doch billiger ist 
ais die auslandischen Marken. Dic friihere Ucber- 
ifgenheit des englischen Eisens, die besonders in 
einem niedrigen Gesamtkoldenstoffgehalt begrundet 
"ar, ist nicht mehr vorhanden, seit derartige Sonder- 
oisen in gleichm&Biger Giite auch in Deutsehland 

'sCStellt werden. Diese haben daboi nicht die

streckten. Die 1’robestiibe hatten, da Yorschriften 
seitens des Bestellers der GuBstftcke gegeben 
waren, cjuadratischen Qucrschnitt von 30 x  30 mm 
bei 800 1 11111 Lange; dio Probestabe wurden ste- 
hend in getrockneten Fornien steigend gegossen. 
Die vier Formen erhielten von einem zentralen 
Eingusse gleichzeitig Eisen Yon gleicher Tem
peratur; ais AbschluB der Formen war ein ring- 
formig angeordneter Ueberlauf Yorgesehen, der
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Zahlentafel 1. E rg e b n is se  d e r F e s tig k o itsp r ii lu n g e n  m it V ie rk a n t-  
s ta b e n  von 30 x 30 mm.

OuB
Nr.

St»l>
Xt.

JRifgungs-
fcstlgkelt
kg/qmm

Durch-
bli-gung

mm

Zogf<-fltlg-
kclt

kg/ijmm

»ch-
nung
0//o

Druckfrstlg-j 
kelt 

kg/qmm :
Bemerkungen

I
1
o
3
4

42,63
41,1
39,95
38,6

9,5
9,4

10,2
10,3

26.4 
24,9 
25,6
22.5

0,5 
0,5 
0,75 
0,5 ;

—

II

1
O
3
4
5 
0 
7 
S

38.3 
40,0
40.3
40.3

10
10
10
10

26,4
28,1
26,1
26,8

0,5
0,5
0,5
0,5

95,0_
97,8

III 1
2

38.0
39.0

8,0
8,5

25,7
26,5

0.5
0,75 _

IV
1
g
3
4

36,8
35,5

9.5
9.5

20,9*
22,9
24,8
24,5

0,5
0,5
0,5
0,5

* Bruchstelle 
poroś.

V
1
2
3
4

30,0
37,5

9.0
9.0

23,8
23,5
23.3
23.4

0,5
1,0
0,5
0,5

83,8
83,6

VI
1o
3
4

43.66 
43,33 
28.0*
41.66

8,0
8,0
6,0
8,0

24.1 
22,8 
25,9
25.1

0,5
1,0
0,5
0,5

_
* Bruchstelle 

porós.

VII 1
2

42.67
42.67

7.0
7.0

25.2
24.3

0,5
0,5

—

VIII 1
2

40,33
42,0

8,5
9,0

24,5
26,1

0,5
0,75 z

IX 1
2

40.33
39.33

7.5
7.5

28,1
20,3

0,75
0,25

89,9
89,8

X 1
.>

48,0
42,66

9.5
8.5

26,6
25,7

0,5
0,5

95,8
93,2

XI i 40,33
41,2

8,5
8.0

25,0
24,8

0,5
0,5

—

XII 1
O

36,15
38.33

8,2
8,0

23.4
25.4

0,5 87,2

XIII 1
<>

41,23
42,5

10,5
10,8

28,0
27.7

0,5
0,5

100,9

XIV IS 37,5
37,8

8.4
8.5

25,5
20,7*

0,5 95,3 : * Ohne Gewiihr.

XV
1
o
3

36.7
36.3
38.4

8,2
8,0
8,7

23,5
20,1*
23,2

0,5

0.5
— * Ohne Gewiihr.

XVI
1
o
3

38,44
38,23
37,82

10,0
10,5
10,0

—
—

—

1
in beschrSnktem MaBe ein DurchgieBen gestattete. 
Bei jedem Gusso wurden verschiedene Kasten 
mit je vior Probest&bcn gegossen, die unter sich 
mit fortlaufenden Numinern Yersehen wurden, die 
fiir den GuB I kastenweise die Nr. I,, Is usw. er- 
hielten. Aus jedem Kasten wurde, wie aus Zahlen
tafel 1 herYorgeht, ein Stab zur Feststellung der 
Biegefestigkeit Yerweąflet, wahrend ein anderer

Stab des gleichen Kastens 
bzw. des gleichen Gusses 
zu Zugversuehen Yerweń- 
dungfand. In dieser Weise 
wurden 16 Giisse veian- 
staltet. Diese Einteilung 
erfołgte, da die Feststel
lung der Biege- und Zug- 
festigkeiten mangels eigner 

Prufungsmaschinen an 
zwei ortlich getrennten 
Stellen vorgenommen wer
den muBte. In beiden 
Fiillen wurden Prufungs- 
niaschinen der Firma 
Mohr&Federhaff inMarra- 
heim benutzt. Zur Be- 
stimmung der Durchbie- 
gung und der Biegefestig
keit wurden unbearbeitete 
Probestiibe von 30 x 30mm 
und 800 mm Lange bei 
600 mm Auflagerentfer- 
nung verwendet. Die Zug- 
versuche crfolgten an im 
eigenen Betriebe aus dem 
Yollen von 30 x 30 miu 
hergestellten Rundstaben 
von 20 mm. Aus einzelnen 
Staben von 30 x  30 x 
800 mm wurden Wiirfel 
herausgearbeitet und diese 
der Druckprobe unterwoi- 
fen. Die erhaltenen Er- 
gebnisse sind in Zahlen
tafel 1 niedergelegt.

In der Gattierung wa
ren 15 % kohlenstoffannes 

Sondereisen enthalten. 
Chemische Nachpriifungen 
bei den Staben IIIi und 
III2 ergaben die Werte der 
Zahlentafel 2.

In Abb. 1 sind die 
zusammengehorigen Bie- 
gungs- und Zugfestigkei- 
ten in Schaulinien ent- 
sprechend den einzelnen 
Giissen dargestellt. _ K*
m i t t l e r e  B ie g u n g sfe s tig k e it

ergibt sich zu 39,8 kg/qnnn 
nach Ausscheidung des 

Stabes V I,, dessen Bruchstelle poroś war; die mśtt- 
lere Zugfestigkeit betragt 26,18 kg/qmm nach Aus
scheidung von Stab IV ,, der eine porSse B ru ch ste lle  
aufwies, und von Stab XIV2 und XV*, bei denen 
ein Fehler in der Bedienung der Masehine Yorlag- 

Diese Ergebnisse entsprachen den gehegten Łr- 
wartungen und ubertrafen die Bedingungen bei der 
Biegungsfestigkeit im Mittel um 20,6%* bei der
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Zahlentafel 2. Chemische Z usam m ensetzung 
der V ersuchs8tiibe.

Ges.-C SI Mn 1> s
% % % % <V/O

3,42 1,51 0,90 0,37 0,091
3,44 1,47 0,97 0,35 0,102

Zugfestigkeit um 12,72 %. Bemerkenswcrt sind dic 
Schwankungen der Priifungsergebnisse bei den ein
zelnen Gussen, die bei der Biegungsfestigkeit von 
9,54 % bis 37,36 %, bei der Zugfestigkeit von 6,13 % 
bis 27,95% botragen. Die mittlere festgestellte 
Druckfestigkeit1) betragt 92,03 kg/qmm.

Bei Yerwendung von Rundstiiben von 30 mm 
wurden die Ergebnisse bessere gewesen sein, da das 
Gefiigo infolge des geringeren (juersclmittes fein- 
kómigcr und das Yerhaltnis des gebundenen Kohlen- 
stoffes zum Gesamtkolilenstoff ein giinstigeres ge- 
wesen wiire. ErfahrungsgemaB verhalton sich die 

Festigkeiten von Qua- 
dratstaben von 30 mm 
zu denen eines Rund- 
stabes von 30 mm wie 
1 : 1,2. Zur Nachprtt- 
fung dieser Beziehung 
■wurden beim GuB I 
Stabe von 30 mm 0  
aus gleicher Gattierung 
gegossen und bei einer 
Auflagerentfernung von 

600 mm einer Priifung unterzogen. Es wurden die 
in Zahlentafel 3 wiedergegebenen Ergebnisse erzielt.

Die mittlere Durchbiegung betrug 11,8 mm; die 
mittlere Biegungsfestigkeit 47,92 kg/qnnn.

Im weiteren Yerlaufe der Untersuchungen wurden 
Probestabe von 40 x  40 mm bei 800 mm Lange aus 
gleicher Gattierung gegossen. Die Festigkeitsprii- 
fungen erfolgten nach gleichen Grundsatzen wie bei 
den Staben von 30x30  mm. Die Ergebnisse sind 
in Zahlentafel 4 niedergelegt.

Zahlentafel 4. E rg eb n is se  dor F e s tig k e its -  
prufung m it YTie r k a n ts ta b e n  von 40x40 ram.

Gufl SUb Blegungs- Durch- Zu£- Deh- Druck-

Nr. Sr. festlgkeit bleg-unjj festlgkflt nuug festigkcll
kg,'qmm mm ktf/qmm % kg\qmm

| XVII i 1 | 32,8 j 7,5 |
L____S 2 ! 30,7 1 7,5 1 17,7 j_0,5
] XVIIll 1 | 27'28 1 6.0 18,2 0,5

2 I 27,68 j 6,0 I 12,3 | 0.75
X I\ 7,15 20,2 -- 72,4

2 32,84 7,5 20,2 -- —
XX | 1 I 32,31 7,5 — -- —

j 2 ; 37,53 8,0
~~ -- —

Die Biegungsfestigkeit betrug im Hittel nur 
"och 31,78 kg/qmm; die Zugfestigkeit ergab im
- Iittel nur noch 17,72 kg/qmm. Die Schwankungen

ZtrdrtL ̂ rucl£̂ est‘8ke‘t  ~  Widerstand des GuBeisens gegen

Zahlentafel 3. 
Festigkeitsorgebnisso 

tiei runden Probestiiben.

Stab
Nr.

1 Bicjjunjf*- 
festigkełt
k(f/qcm

Durcli-
bieęung

mm
0 : 49,2 12,5
7 45,6 12,4
8 47,9 11,2
U : 49,0 U,2

der Biegungsfestigkeit betrugen bis 26,71 %, die der 
Zugfestigkeit bis 32,45 %. Die mittlere Druckfestig
keit sank auf 71,9 kg/qmm.

Bei dem geringen Umfange dieser Versuche 
diirfte ein SchluB auf das Verhalten der Probestabe 
bei wachsendem Querschnitte voreilig sein.

Diesen Feststellungen schlossen sich weitere 
von obigen getrenute Versuche an fiir den GuB 
von Zylindern, Turbinen, Zylinderdeckeln, Zylinder- 
buchsen usw., die folgende Analysen und Festig- 
keitszahlen lieferten (siehe Zahlentafel 5).

Zahlontafel 5. A naly son  u n d  F o s tig k o itsz a h le n  
boi G a ttio ru n g o n  m it 10 b is 17 % k o h lo n s to ff-  

arm om  Eison.

Ciuli

Kr.
c

%

SI

%

Mu

%

I»

%

S

%

Bte-
gungs-
festig-

jcrlt
kg/qmm

Zug- 
festig- | 

kelt j
kg/ąułin

1 3,20 1,10 0,57 0,60 __ — 26,03 !
2 3,35 1,40 0,53 0,08 — . — 21,95
3 3,45 1,17 0,55 0,53 — — 24,75
4 3,00 1,12 0,45 0,40 — — 25,80
5 3,10 1,10 0,47 0,50 — — 23,75
(1 3,50 1,00 0,35 0,20 — — 25,82
7 3,30 1,00 0,08 0,35 — .— 24,90
8 — 1,74 0,04 0,289 0,061 52,00 ---
!> — 1,33 0,51 0,463 0,065 48,20 --

10 — 1,35 0,60 0,473 0,067 39,60 -- |

Samtlichen Gattierungen war kohlenstoffarmes 
Roheisen von 10 % bis 17 % zugefiigt. Die Festigkeits- 
ziffern stellen das Mittel aus je fiinf Yersuchen dar.

Zur Priifung der Zugfestigkeiten bei hohercm 
Zusatz (221/ i % ) von kohlenstoffarmem Roheisen 
wurden aus dieser Gattierung Probestabe von 
30 mm (J) gegossen und auf 20 mm O abgedreht 
Die Ergebnisse sind in Zahlentafel 6 wiedergegeben.

Zahlentafel 6. F o s t ig k o its z a h le n  von  S ta b e n  
aus e in e r  G a ttie ru n g  m it 22,6 % k o h le n s to f f 

arm em  R oheisen .

im C g.-b.
G ra-
phlt

SI .Mn r S
Zug-

festlg-
ki-lt

Dth-
nung

cc % % % 1 % _%_ % k£/qiutn %
7 0,83 2,52 1,60 I 0,78 0,30 0,081 28,7 1,00
2 0,81 2,49 1,55 ! 0,73 0,27 0,094 28,2 0,5
3 0,86 2 42 1,58 0,72 0,27 0,115 29,2 0,75
4 0,85 2^40 1,63 i 0,72 0,27 0,114 28,9 1,00

Die erzielten Festigkeiten sind ais hohe zu be- 
zeichnen. Yor der Yerwendung des kohlenstoff- 
annen Roheisens betrug die Biegungsfestigkeit bei 
Rundstaben von 30 mm bei gutein GuB 35 
bis 40 kg/qnnn, die Durchbiegungcn bei 600 mm 
Auflagerentfernung 8 bis 10 mm, die Zugfestigkeit 
17 bis 20 kg/qmm. Es ist also unter Zugrundelegung 
der Biegefestigkeiten der Zahlentafel 1 und TJm- 
rechnung der erzielten Festigkeitszahlcn bei Vier- 
kantstaben in solche fur Rundstabe (1 : 1,2) die 
Festigkeit von 35 bis 40 kg auf eine mittlere Fcstig- 
keit von 47,76 kg/qmm gestiegen. Dies steht in
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gutem Einklang mit den Ergebnłssen bei Rundstiiben 
(im Mittel 47,92 kg/qmm) in Zahlentafel 3. Die 
Steigerung betragt 19,4 bis 36,4% . Die Zugfestig- 
keit betragt bei 15%  Zusatz kohlenstoffarmen 
Roheisens nach Zahlentafel 1 im Mittel 25,18 kg, 
die Steigerung daher 25,9 bis 48,1% ; bei 221/ ,  % 
Zusatz von kohlenstoffarmem Roheisen ist eine 
mittlere Zugfestigkeit von 28,75 kg/qmm erreielit, 
also eine Steigerung yon 43,75 bis 69,1 %.

Z u sam m en fassu n g .
Die Yersuche haben gelehrt, daB durch Auf- 

nahme von kohlenstoffarmem Roheisen in die Gat- 
tierung eine wesentlichc Yergiitung des GuBeisens 
in der Weise erzielbar ist, daB bei 15% obigen 
Eisens im Satz die Festigkeit um etwa ein \iertel 
ihres Wertes gesteigert werden kann. Mit groBeren 
Mengen kohlenstoffarmen Roheisens ninnnt die 
Festigkeit entsprechend mehr zu.

Heizung, Luftung und Beleuchtung von GieBereien.
Von Oberingenieur E ugcn  Munk in Hamburg.

(SchluB von Seitc 1074.)

H and in Hand nut der Heizung geht dic Luftung 
der GieBerei. Dieso geschieht nun zum Teil 

auf naturlichem, zum Teil auf kiinstlichem Wege. 
Durch Fenster und Tiiren, durch Undichtigkeiten 
im Gebaude u. dgl. tritt stets frischc Luft ein, 
und die im Innem befindlichc Raumluft entweicht. 
Sclbstrerstiindlich kann diese Luftung durchaus 
nieht geniigen, selbst dann nieht, wenn die Fenster 
in den Dachem geoffnet werden konnen. Die Ent
wicklung von Staub, Rauch und ungesunden Gasen 
ist bekanntlich in den einzelnen Abteilungen einer 
GieBerei so groB, daB eine kiinstliche Luftung in 
Anspruch genomiuen werden inuB. Dabei ist das 
Bediirfnis nach Luftung in den verschiedenen Werk- 
statten einer GieBerei verschieden groB und auch 
wechselnd. Die Formerei benotigt z. B. den groBten 
Luftwechsel wahreiul und nach dem GieBen und 
wahrend des Ausleerens der Fonnkasten. Yor dem 
GieBen dagegen ist der Liiftungsbedarf ein bedeutend 
geringerer. Man kommt dann ungefahr bereits mit 
einem ein- bis zwei mai igen Luftwechsel in der 
Stunde aus, dagegen muB ein soleher drei- bis vier- 
mal in der Stunde wahrend der Zeit des GieBens 
und des Ausleerens der Kiisten vorgenommen wer
den. Dasselbe gilt fiir die Sandaufbereitung und die 
GuBputzerei, wo ebenfalls ein drei- bis viermaliger 
Luftwechsel zumindest vorhanden sein muB. Die 
hierzu benotigtcu kiinstlichen Liiftanlagen konnen 
nun recht yerschiedcn beschaffen sein. Im allgemeinen 
zerfallcn sie in solche, die nur fiir das Wegschaffen 
der verdorbenen Raumluft sorgen und die Emeuerung 
dem natOrlichen Zustromen der AuBenluft durch dio 
Oeffnungon uberlassen, und in solche, denen sowohl 
das Wegschaffen der schleehten ais auch das Zu- 
fiihren friseher Luft obliegt.

Es wurde hier bereits ausfuhtlich besehriebeu, 
daB dio Luftheizanlagen einen Wechsel der Luft 
herbeifuhren, daB sie frische Luft oder Raumluft 
ansaugen und wieder der GieBerei zufiihren. An 
diese Tatsache ankntipfend, soli zuerst die luft- 
reinigende und emeuemde Wirkung dieser Zentral- 
anlagen besprochen werden. Sie gehoren in die zweite 
Gruppc der Liiftanlagen, bei denen also sowohl ab- 
gesaugt ais auch eingeblasen wird. Wenn diese 
Anlagen nur zum Zwecke der Heizung der GieBerei-

liallcn im Betriebe sind, so arbeiten sie gewohnlich 
mit einem ein- bis zweimaligen Luftwechsel. Durch 
eine Umschaltung der Anlagen und durch eine hohere 
Drehzahl der Blaser lassen sich diese Einrichtunges 
auch ganz fiir die Luftung benutzen. Dieser Fali tritt 
ein im Winter wahrend des GieBens und nach dem- 
selben, im Sommer wahrend des ganzen Tages. Es 
f indet dann keine Anwiirm ung derLuft in Heizkamraern 
statt, sondern nur ein Ansaugen von friseher Luft, 
die in die GieBhallen eingeblasen wird. Sind auBer- 
dem an Stelle der Hcizkammem noch Kuhlkammerc 
oder Kuhlschiichte vorgesehen, in denen die *n- 
gesaugte Luft abgekiihlt wird, so arbeiten diese 
Anlagen dann ais Luftkiihlanlagen. In jedem Falk 
diirfte es sich empfehlen, bei clektrischein Antrieb 
der Blaser Drehzahlregelungen, bei Riemenaatrieb 
Stufenscheibenvorgelege einzuschalten, um den N eti- 
tilator rasclicr laufen zu lassen, wenn er nur fiir d» 
Luftung sorgen soli; denn es wird dann der Luft
wechsel, der fiir das Anheizen ein nur ein- bis zw- 
maliger war, bedeutend erhóht werden mussen. & 
ist also deutlich ersichtlich, wie rielseitig yerwendbar 
die Luftheizanlagen sind.

Es lassen sich nun Luft- und Dampfheizanlagoi 
sehr leicht rereinigen, indem man z. B. bei einer An- 
nahme einer AuBentemperatur von — 20" und cmtf 
gewunschten Innentemperatur von 4 - 1 0 0 die W 
iibertragung bis — 5 0 durch eine Niederdnioko^P ■ 
heizung und den Rest bis — 2 0 0 durch Luftheizui! 
deckt. Dann wird allerdings die Luftheizam*® 
kleiner und in ihren Betriebsicosten billiger werdes. 
wobei dann der Luftwechsel naturlich auch en 
geringerer ist. Dieser Mangel liiBt sich aber scwin 
besser vertragen, wenn fiir zweckmaBig gebau.f 
Daehfenster und Abzugrohre vorgesorgt ist. D«*«? 
rereinigte Anlagen haben sich ganz gut bewahrt 
wurden z. B. von der Firma Gebr. Korting, KBrtiBp 
dorf, verschiedentlich schon fur GieBereien ausgcfuk'

Im allgemeinen rnuB noch darauf hingewiftij 
werden, daB man mit dem Anheizen der Gitfc"'- 
wenigstens zwei Stunden vor Betriebsbeginn fi* 
setzen soli, denn man muB dabei immer die gnw« 
rorhandenen Mengen von Eisen in den Gięli liam- 
ins Auge fassen, die miterwarmt werden roflss®- 
und die hierzu groBer Warmemengcu beditrfen.
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Es wurde hier bereits mehrfaoh enviihnt, daB bei 
Luftheizungen auch die Raumluft zur Wiederver- 
wendung zuriickgesaugt, und zwar im Winter von 
neuem angewarmt, dagegen im Sommer gekiihlt 
wird. Es wird damit gleichzeitig ein Entstauben 
des Eauraes bczweckt, denn mit dcm bloBen Ein-

GieBerei anlage wio in Holzbearbeitungs-, Zement- 
und solchen Fabriken sehen, die pulverformige Stoffe 
verarbeiten. Sie haben zylindrische, kegeligc, pris- 
matische, Kugel- oder Trichterform und bewahren 
sieli im allgemeinen bei zweckm&Biger Anlage 
recht gut.

Der feinste Staub gelangt indessen in diesen 
Apparaten nicht zur Ausscheidung, sondom nur die 
groberen Bestandteile. Die austretende Luft ent
halt daher immer noch eine gcwissc Menge feinen 
Staubcs, der, soli die Luft wieder verwendct wer
den, wohl am besten durch ein Filter unschadlich 
gemacht wird. Jedoch auch dann, wenn die Luft 
ins Freie geblasen wird, ist es zumeist nOtig, den 
feinen Staub noch aus ihr zu entfemen, da ja sonst 
nach dcm Austritt ins Freie die Umgebung in un- 
zulassiger Weise belastigt wiirde. Die Filter konnen 
nun NaB- oder auch Trockenfilter sein. Die ersteren 
sind einfacher und billiger im Betriebe; die mit 
Staub geschwangerte Luft wird dort wasserberieselten 
StoBflachen und auBerdem einem sehr fein verteilten 
Spriihregen ausgesetzt. Derartige NaB filter, in die 
Vorkamniern einer Luftheiz- und Zentralliiftanlagc 
eingebaut, wirken dann auch kiihlend und anfeuch- 
tend auf die Luft und sind daher im Sommer sehr 
zu empfehlen. Die NaBfilter arbeiten allerdings 
nicht so staubfrei wie die Trocken- oder Stoffilter, 
haben aber, wie schon gesagt, denYorteil der Ein- 
fachhcit, der Billigkeit in der Anschaffung sowie im 
Betriebe und des Mangels an Ausbesserungen fur 
sich. Die Widerstiinde der Stoffilter drflcken sich 
sofort in einem hoheren Kraftverbraucli der Ven- 
tilatoren aus, die mit einer um 50 bis 100 mm 
hoheren Wassersiiule zu arbeiten gezwungen sind.

Abbildung 8. Liiftungs- und KBhlungsanlage in Einzelanordnung.

In einer frflheren Yeroffentlichung1) in dieser Zeit- 
schrift ist ein Stoffilter abgebildet, dessen Schlauche 
durch besondere inechanisch bewegte Klopfvorrich- 
tungen vom anhaftenden Staub befreit werden miis- 
sen. Diese Filter finden jedoch zumeist nur in den 
Entstaubungsanlagen der GuBputzerei, niclit aber 
fiir die Luftreinigungsanlagen der GicBereihallen 
Yerwendung.

') E  Ł e b e r :  Has GieSereiwesen in den
letzten zehn Jahren. St. u. E. 1912, 2fi. Sept., S. 1013.

Abbildung 7. Lfiftungg- und LuftkOhlungseinriehtung.

blascn von frischer Luft werden die herumschweben- 
den Staubteilchen zwar aus dcm Gebaude hinaus- 
gedrangt, aber niclit in geniigendem MaBe. Es muB 
nun verhindert werden, daB der in der zuriick- 
gesaugten Luft vorhandene Staub wieder in die 
GicBraume zuriickkehrt. Dies 
kann auf dreifache Weise ge- 
schehen, und zwar

durch Verwendung einer 
Staubkammer, 

durch Staubabscheider und 
durch Filter.

Die beste Losung ist jedenfalls 
die einer Staubkammer. Thre 
^irkung wird aber nur dann 
eine vollkommene sein, wenn 
die Kammern genugend groB 
aad. Meistens aber stehen die 
autigen Raume nicht zur Ver- 
fiłpng, so daB man zu Ab- 
scheidem oder zu Filteraidagen 
z'>i greifen gezwungen ist. Die Anordnung der 
Abscheider ist dem Leser gewiB wohl bekannt. 
Es gibt sehr verschiedene Ausfuhrungen, die fast 
ausnahtnslos auf dem Grundsatz beruhen, daB 
b«wegte Luft, die plótzlich zur liichtungsande- 
™ng gezwungen wird, das Bestreben hat, feste 
Kórper, die sie schwebend mit sich fiilirt, fallen 
zu lassen. Die Abscheider werden nun aus Holz, 
aiis Eisen oder auch gemauert hergestellt. Man 
kann sie ebensogut auf -dem Hof einer groBen
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Eine interessante Ltiftungs- und Ktihlungsanlage 
ist in den Abb. 7 und 8 dargestellt. Es sind mehrcre 
roneinander sclbsttadig wirkendc Apparato vor- 
handen,derenEinrichtung folgende ist. Jcder Apparat 
besteht aus einem Ansaugerohr mit'lViolitcr,das auch 
ais Blasrohr verwcndet werden kann. Daran schlieBt 
sich ein wagerechtes mit einem tiber Dach mtindenden 
Abzugstutzen. In dom wagerechten Teil sind nun 
in genOgender Entfernung voneinander jiarallel zum 
Rolire zwei Wasserdtiscn odór Stralilapparato cin- 
gebaut, deren Mtindungon gegeneinander gerichtct 
sind und abwochsclnd bemitzt werden. Bekanntlich 
saugt nun eine derartige Streudtiso in der Richtung 
ihrer Tatigkeit Luft an, deren Menge von dem Druck 
der Strahlung abh&ngig ist. Jo nachdem, ob nun 
die eine oder die andero Diiso in Tatigkeit gcsotzt 
wird, findet entweder ein Absaugen der Staubluft 
aus dem Raum bei 
gleichzeitiger NaB- 
flltrierung und ihre 
Austreibung iiber 
Dach oder ein An- 
saugen von Friscłi- 
luft aber Dach und 
ihre Einfiihnmg in 
den Innenraum der 
GieBhalle statt. Da
bei wird diese Luft

beim Durch- 
streichen des Was- 
serbades zuerst ge- 
kiihlt und befeuch- 
tet DasabflieBende 
Wasser, das don 
Maub bereits nieder-
gesehlagen hat, wird Abbildung 10.
von einer gemein- 
samen Rohrleitung
gesaimnelt und einem Klarbecken oder im zweiten 
\ erwendungsfalle unmittelbar der Druckpumpc wie
der zugefiihrt. Jede Gruppe von Diisen ist selbstandig 
an eine gemeinsame Leitung angcschlosscn, die durch 
einen Handgriff an einem Ventil eingeschaltet wer
den kann.

Besondere Beaohtung verdient die Liiftung und 
Entstaubung der GuBputzereien, Sandaufbcreitungcn 
und der MetallgieBereien. Fiir diese Raume ist cs 
"ohl am besten, die Luftzufuhr und -abfuhr durch 
getremite Yorrichtungen besorgen zu lassen. Je 
nach der GreBe der Anlage sind ja die Einrichtungen 
'erschieden. Auf jeden Fali ist jedoch fiir ein 
kriiftigeg Absaugen der Abluft von den Arbeits- 
^ellen und fur rasche Hinausbefordcrung Sorge zu 
tragen, Die diesbeziiglichen Yorschriften der Gc- 
"erbebehorde sind neuerdings und mit vollem Recht 
'ersctorlt worden. Nicht nur die Rticksicht auf die 

.sundheit ^er Arbeiter gebietet die Aufstellung 
MgemaBer wirksamer Anlagen, es wird auch die 
klare Ueberlegung der Sachlage den klugen GieBerei- 
besitzer bald darauf fuhren, daB eine richtigo Staub-

absaugung in der GuBputzeroi und Sandaufbercitung 
auch ihm selbst vom materiellen Standpunkt aus 
zum Vorteil gereicht. Wie oft geschieht cs nicht in 
veralteten GicBereicn, daB GuBstticke, dio tags vorher 
geputzt wurden und erst am niichsten Tage zur 
Ablieferung gelangen, unmittelbar vorhcr nochmals 
mit der Biirste behandelt werden miissen. AuBerdem 
ist aber der Transport des unbrauchbaren Sandes 
und Staubes eine lastigo und kostspieligo Sachc, 
deren Kosten durch entsprechendo Entstaubungs- 
anlągen bedeutend rerringert werden.

Dio Abb. 9 und dio Tafel XVII in dieser Zeit
schrift (Jahrgang 1909, 7. Juli) stellcn zwei Ent- 
ltiftungs-, Entstaubungs- und Heizungsanlagen in don 
GuBputzereien der Firma Gebr. Sulzor, Winterthur, 
dar. Der beim Putzen der GuBstiicke im Raum sich 
entwickelndo Staub wird von dem Vcntilator, der

Putznnlngo mit melirercn Mnschinen nn geniDinBnmcr 
Staubsaugeleitung.

am Ende des im Boden befindlichen Kanals eingebaut 
ist, durch Oeffnungen im FuBboden abgesaugt, die 
mit Gittcni uberdeckt sind. Auch der beim Reinigen 
der GuBstiicke abgeputzteForm- und Kernsand fallt 
durch diese LOcher in den Kanał, wird dort in bercit- 
stehende Karren aufgefangen und durch einen beson
deren hydraulischon Aufzug wieder hochgefahren. 
Dic vom Yentilator abgesaugte Staubluft wird durch 
den gerauinigen Luftabzugsschacht ins Freie befór- 
dert, wobei sie in dcm Schacht selbst einen Teil ihres 
Staubgehaltes abscheidet Fiir die Zufiihrung frischer 
Luft dient cin zweiter groBer Ventilator, dor sic 
durch eine mit Jalousien und Rollvorhangen verscheno 
Oeffnung von auBcn ansaugt und durch eine Vor- 
kammer in den Arbeitsrauin befordert. In dieser 
Yorkammer befinden sich die Heizkorper fiir die 
Erwarmung der Luft im Winter.

Die Abb. 10 stellt eine Putzanlage mit mehreren 
Sandstrahlgeblasen dar, die alle an einegemeinsame 
Staubsaugeleitung angeschlossen sind. Ein Trocken- 
filter ist vor dem Ansaugcr eingebaut. Auch Putz- 
tische, Schleifmaschinen und Scheucrtromineln wer-

165
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den an genieinsame Entstaubungsanlagen ange- 
schlossen.

Es sollcn hier noch einige Worte der Entluftwng 
den Metali- und insbesondere ZinkgieBereiengewidir.et 
wcrden. Bekanntlieh sind dic beim Solimelzcn 
von Metali sieli entwiekelnden Zinkdilmpfe sclir 
gesundheitssehfidlicli und mttssen den Yorschriften 
der Gewerbebehorden entsprechend bescitigt wer- 
den. Der eigeńtttmlieho j\rbeitsvorgang in den 
MetallgieBereien erleiehtert nun die Anbringuńg 
brauclibarer Yorrichtungen, indem bekanntlich 
das GieBen der Pomien zumcist an bcstimmtcn 
rifttzen i» unmittelbarer Kiihe der Oefen erfolgt. 
Oberhalb der Oefen selbst werden dort breite Trichter 
und Abziigshauben angebracht. Aehnliche Abziige

werden auch oberhalb der GieBplatze vorgesehen, 
und z war lassen sieli diese Dunsthauben zumeist 
teleskopwtig hoch- und niederziehen und auBerdom 
iii dnem gewissen Umkrcis sehwcnken, damit ein 
gróBcres Feld bestrichen werden kann. Die Diimpfe 
werden dann dureh die Absaugeleitung und durcli 
den Exhaustor ins Freie befordert. Hierdurch tritt 
fiir die Arbeiter eine bedeutende Erleichterung beim 
GieBen ein, da die Rauchbelastigung und dic llitze- 
strahlung der Schmelztiegd und des flttssigen Me- 
talles vermindert wird. Die Abb. 11 zeigt eine 
solche Anlage, wie sie die Firma Danneberg & 
Quandt, Berlin, zweckontsprechend baut.

Die hier beschriebenen Anlagen erfordern je naeli 
GroBe und Bauart nicht unbedeutende Anscliaf- 
fungs- und Erhaltungskosten, ohne jedoch zu den 
sogenannten werbenden Einrichtungen zu gchOren. 
Ihr Nut zen in wirtschaftlicher Hinsieht liegt fiir 
den oberflachlichen Beobachter durchaus nicht klar

zutage. Sie sind zum groBten Teil durcli natiirliche 
Rucksioht auf dic Arbeiter, teils durcli die gesetz- 
lichen Vorschriftcn ins Leben gerufen, und dennoch 
sind sie von wirklichem materiellem Wert auch fiir 
dic GieBereibesitzer. Licht, Luft und Warnie in 
reichem MaBc gespendet, erhohen die Arbcitskraft 
und Arbeitslust eines jeden, und dic gestcigerte 
Leistungsfahigkeit hebt auch dic GiUc der Encug- 
nisse. Es ist in cincr neuzeitbohen geraumigen 
Werkstatt dcm Arbeiter olme weiteres móglieh, ohne 
vergroBerte Anstrengung mohr zu leisten, und dieser 
Gewinn kommt bei einer cnergischcn und klugen 
Werkstattcnleitung sicherlich auch dem Fabrik- 
besitzer selbst zugute. Von diesem Standpunkt 
aus betrachtct, werden sieli daher alle hier be-

sprochenen Aufwen- 
dungen bald bczahlt 
machen, und es sol! 
daher in dieser Hin- 
siclit keinc zu weit- 
gehende und uber das 
Ziel schieBende Spar- 
samkeit beobacbtet 
werden.

SchlieBlich sollen 
hier noch einige Worte 
iiber die natiirliche 
und kiiiistliche Be- 
leuchtung einer Gie- 
Berei gesagt werden. 
Wer die Arbeit in der 
Formerei aus derFra- 
xis her kennt, weiB, 
dati nian zu ihr um 
so mehr Licht beuó- 
tigt, ais die Formerei 
zum groBten Teil am 
Boden vor sich gelit 
und dazu in einem 

Materiał, das die 
Lichtstrahlen in bo

hem MaBe verschluckt. Soli daher der Arbeits- 
fortschritt ein lebhaftcr scin und nicht unter dem 
Mangd an Licht empfindlieh leiden, so mufi eut- 
sprechende Yorsorgc durcli Anbringen groBer 
Fensterflaehen getroffen werden. Die neuzeitliche 
Bauweise begiinstigt die Fordcrung nach Licht in 
hohem MaBe. An Stelle der alten HolzdUcher sind 
zumeist dic mit Glasabdęckung versehenen Eisen- 
konstruktionsdacher der Hallenbauten getreten, die 
dem Sonnenlicht den Eintritt im reiclistcn MaBe 
gestatten. Dasselbe gilt von den Fenstern der Um- 
grenzungsmauem, dic lieute hoch und breit gewałilt 
werden. Sehr gutc Dienste leisten auch die bekanntea 
Glasbaustdne in der Doppelrolle ais Bausteine und 
ais lichtdurehl&ssiges MateriaL Bei aller Sorge fiir 
eine reichliche Beleuchtung der GieBhallen soli aber 
dennoch auch darauf gesehen werden, daB die 
direkten Sonneustrahlen im Sommer nicht auf dic 
Fomien und auf den Formsand treffeu und diese

Abhildung 11. RauclmbsnugOYorriclitung in cincr MctallgicBcrci.
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austrocknen. Man schtttzt sich im Sommcr zumeist 
durch einen dOnnen Kalkanstrich der Fcnster von 
innen, wódurch die schiidliche Wirkung der Sonncn- 
strahlen aufgehobcn wird. Nacli guten praktisclien 
Emiittiungen wird die Gesamtflache der Fenster 
mit wenigstens 30%  der Formfl&cho bemessen.

Die kttnstliche Beleuchtung der GieBerci hat 
bereits zu vielen miBgluckten Yersuchen Yeran- 
lassung geboten. Alle jene Beleuchtungsarten, die 
mit Gliihstrumpfcn arbeiten, also z. B. Gasgliih- 
oder Petroleumgluhlichtbrenner haben sich ais un- 
praktisch im GicBercibctricb erwiesen. Die Nctze 
und die Brenner verschmutzen und verlegen sich 
in den staubhaltigen Rftumen zu rascli. Betriebs- 
storungen sind an der Tagesordtiung, und der bei 
Yerwendung billiger Beleuchtungsart voiher er- 
rechnete Gewinn erweist sich dureli den groBen 
Yerbrauch an Netzen und Brennem und durch die 
bedeutenden Instaudhaltungskostcn bald ais Trug- 
schluB. Fiir neuzeitliche GieBereien ist die elck
trische Beleuchtung die einzig richtige. Sie soli 
sowohl in Form einer allgemeincn ais auch in 
Einzelbeleuehtung durch kleine Lampen vor- 
handen sein. Fiir die allgemeine Beleuchtung der 
groiicn GieBhallcn ist ein sehr kriiftiges durchdrin- 
gendes Licht notwendig, und zwar wird der gelbe 
Flammenbogen fiir besonders geeignet gehalten, 
wenn er in entsprechcnder liohc, also ungefahr 0 m 
iiber dem FuBboden, angebraclit werden kann. 
Gelbes Licht hat eine besondere Fiihigkcit, Staub- 
und rauchhaltigc Luft zu durchdringen. Iliingen 
die Lampen jedoch zu hoch und zu gleichmiiBig ver- 
leilt, so werfen sie ein derartig zerstreutes Licht auf 
die Arbeitsflachen, daB die Kanten und Linicn der 
Fonneu nicht deutlich zu erkennen sind. Es ist 
besser, wenige mogliclist groBe Einheiten statt vieler

kleiner anzuordnen. Zur Unterstiitzung der all- 
gemeinen Beleuchtung aber ist es stets vorteilhaft, 
noch cinc Auzahl kleiner Lampen zu bositzen und 
filrStcckauscldiisse an zahlreichen Stellen der GieBerci 
Yorsorge zu treffen. Der gewohnliehen, dureli ihre 
Form wohlbclcannten GieBerciliimpchen wird man 
allerdings niclit immer entraten konnen, doch sollen 
sie nur ais Notbchelf Yerwendung finden. Die Frage 
der kiinstliehen Bclcuchtung der GieBerci und iiir 
Studium ist noch lange nicht abgeschlosscn, und es 
wiire wiinschenswert, wenn durch Yersucho ein 
Ausweg geschaffen wftrde, um auch dem Gaslicht, 
das in der letzten Zeit Schritt fiir Schritt das vcr- 
lorene Anwendungsgcbiet zurttekerobert, den gc- 
biilirenden Anteil zu sichern.

Z u sam m en fąssu  ng.
Dic Heizung der GieBerci erfolgt bei den heuti- 

gen Bauten selten mittels Wcrkstattenofen, son
dern zumeist dureli Zcntralanlagen verschiedener 
Arten, von denen die Luftheizung wohl diewichtigste 
ist. Hand in Hand mit der Ifeizuug geht die Liiftung 
der GieBereihallcn und ihrer Ncbcnarbeitsstiittcn vor 
sich. Die Liiftung erstreekt sich fiir die GieBhallcn 
auf die Zufuhr frischcr Luft und nur teilweise auf 
dic kiinstliche Entfernung der schlechten, fiir die 
Ncbenarbeitsrauine dagegen hauptsachlich auf die 
Absaugung der schlechten staubhaltigen Atmosphiire. 
Auch hier sind Zentral- und Einzelanlagen vor- 
handen.

Fiir die Lichtzufiihrung in GieBereien ist bei neu- 
zeitlichcn Bauten ebenfalls im weitesten MaBe vor- 
zusorgen, und zwar durch eine weitgehende nattlr- 
liche wie auch dureli eine zweckmaBige kunstliche 
Beleuchtung, die am besten durch elektrisches Licht 
erfolgt.

Umschau.
Fortschritte der Metallographie.

(Januar-M arz 1914.)1)
1* Dio K o n stitu tio n  des E isens und soiner 

Legicrungon.
A. Roi nos E isen.

In den letzten Jahren ist die ExLstenz der j3-Modi- 
ikation des ELsons vielfach in Frago gezogen worden. 

mu hftfc insbesondere die Theorie ferromagnotischer

in den verschiedensten Zcitschriften und 
ss<?rtationcn erscheinenden zahlreiehen Ver6ffentliehun- 

2ęn aus dem Gcbieto der Metallographie machen es dem 
uizelnen oft unmoglich, einen genauen Ueberblick iiber 

neuesto Fachliteratur zu gewinnen. Um hier eine 
eichterung zu bieten, soli an dieser Stello in bcstimin- 

^elmaBigen Zeitriiumen eino kurzgefaBte, aus- 
*ug jche Boarboitung der neuesten Literatur veróffentlicht 
^erden; wir beginnen in obigein Bericht mit den im
• _iertel]ahr 1914 erschienenen Veróffentlichungen. Die 

ini dieser Zeitschrift Yeroffentlichten Originalaufsatzo oder 
reita behandelten Arbeiten, wie die jeweiligen Yortrago 

vor. j}eiu and Steel Institutę, dem American Iron 
«xi bteel Institutę und dem American Institutę of Mining 
-fiiiineersi, werden bei dieser Z usam m e na tell u ng nicht 

mehr beriicksichtigt. Die Iłedalclion.

Korper von P. WeiB1) beigetragen. Nach dieser
Theorie bedeutet At keine polymorphe Umwandlung, 
sondern den Uebergang aus dem spontan ferro- 
magnctischen in den Zustand des erzwungenen Ferro- 
magnetismus. Dio bei A2 auftrotcndo Wiirmetonung sei 
keine latente Warmo, sondern lediglich auf eine kontinuier- 
licho Aenderung der spezifischen Warme zuruckznfuhren, 
dio mit der Aenderung der magnetischen Eigonschaften 
zusammenhiinge. R. fluo r und K iosuke K aneko2) 
weisen nun nach, daB innerhalb eines bestimmton Kon 
zentrationsbereichcs die Kobalt-Eiscn-Legicrungen eine 
polymorphe Aenderung der y- in die a-Form crleidcn, 
die mit starker Wiirmetonung und starker Aenderung 
der magnctLschen Permeabilitat verknupft ist. Glcich- 
zoitig wird der Naehweis erbracht, daB dio starko Aen
derung der magnetischen Pcrmeabilitat innerhalb der 
gleichen Zeit stattfindet, wahrend sich auf den ent- 
sprechcndcn Temperatur-Zeitkurven ein Haltepunkt bzw.

*) P. WeiB: Physikalische Zeitschrift 1908, 1. Juni, 
S. 358.

2) R. R uor und K iosuke K aneko: Ueber eino bei 
konstanter Temperatur verlaufendo, mit starker Warnie- 
tónung und starker Aenderung der Magnetisierbarkeit 
verkniipfto polymorphe Umwandluns;. — Physikalische 
Zeitschrift 1914, Bd. 15, 1. Jan., S. 17.
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Abbildung l. JUtogenanderung- In Abbangljfkclt 
roń der Temperatur nach DHesen.

eine Periodo verlangsamten Teinperaturabfalls » u erkennen 
gibt. Eucr und Kancko foigern hieraus, dafl die Tkeone 
von P. WeiB auf dieso Vorgiingo niclit anwendbar »> 
__ hier keine blofie Diskontinuitat dor 9pejifi.«Jcn 
Warnie, sondern tatsachlich eino Warmetonung vonl gani 
anderor GroBcnordnung wio die bei As beobachtetc aoftiw> 
wahrend der die Aenderung der PeriuoabilitSt rolUtinsj 
vor sich gehe. Es handle sich hier deninach um eine «■ 
konstanter Temperatur verlaufende, mit .starker W :‘rCC' 
tónung Tcrkniipfte polymorphe Umwandlung' einer im- 
magnetiseben Kristnllart in eine forromognetische.

Auf einer anderen Grundtago fuBto die seiner®' 
von C. B enedicks1) vorgeschlagene Hypothese, nac 
dor die Umwandiung A, lediglich da3 Ende der Umwa®" 
lung Aa bedeute, und daB (3-Eisen nichta andercą K!’ 
wio ein© Losung Ton y-Eisen und a-Eisen, deren SiittiguÊ  
von der T e m p e ra tu r  abhange. Die in der TorigC” 
Fruhjahrsversanimlung dem Iron and Steel Institute von
C. H, Carpenter*} yorgelegte Arbeit uber den P u n k t i .

») C. B enedicks: Journal of the Iron and SM 
Institute 1912, II, S. 242; vgl. St. u. E. 1912, 10. 0M-. 
S. 1704. ,

*) C. H. C arp en te r: Journal of the Iron and 
Institute 1913,1, S. 315; vgL St. u. E. 1913, 8. Mai, S. IW.
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in reinstem Elektrolyteisen schuf oino nouo Untcrlago fur 
dio Jicnedickssclio Annahmo, da aus den Vorsuohon heryor- 
ging, dafl A, nach mohrmaligor Erhitzung fast yerschwand 
und insbosondere auf den Erhitzungskurven sohr undeut- 
iich wurde. Eino ausgozcichncto und griindlicho Arbeit 
von O. K. Burgess und J. J. Crowc1), dio dor Fobruar- 
Yersammlung des American Institute of Mining Engineers 
Torgelegen bat, und dio in dieser Zoitschrift5) bereits aus- 
fiiliriich besprochon wordon ist, liiCt kcincn Zwoifcl inehr 
an der Existcnz von A2 sowohl bei der Erhitzung ais aucli 
bei der Abkiiblung nach oftorom Erhitzen unter den 
verschiedonsten Umstiinden zu. Allerdings scheint ein 
Gasgehalt die Lago und Intonsitiit dieses Punktos doutlich 
zu becinflussen, wodurch dio Unterschiodo der einzelnen 
Versuchsergobnisso sich orkliiren lasson. Dio Yorfasser 
liehen daber den wohlberechtigton SchluB, daB dcm 
Punkt A, zuniichst noch dor Charakter einer polymorphen 
Umwandlung zukomme, und dio Tatsache, daB a■ und 
[i-Eiscn durch kristallographischo Merkmalo sieli nicht 
'■oncinander unterschciden, sprecho nicht gogen die 
Eiistenz einer polymorphen Umwandlung, da die kristallo- 
graphischcn Unterschicdo so goringor Natur sein konnen, 
daB sic sich mit den uns zur Vorfiigung stohenden Hilfs- 
initteln nicht feststollen lasson. Bcdenkt man in der Tat, 
daB, wie auch C. H. Desch in einom spiiter zu besprechcn- 
den Aufastz hervorhobt, dor Kristallograpliio dor Motallo 
bisher sehr geringo Aufmcrksamkeit gcschenkt worden 
und dieses ganzo Gebiet daher boi weitem nicht so oin- 
gehend durchforscht ist wio andero Gebiete der Kristallo- 
graphie, so laBt sich dio Berechtigung dieser ScliluB- 
folgerung nicht yon der Hand weisen.

B. Legiorungon dos Eisens.
Die Ansichten iibor dio genaueLago der Fcrritausscliei- 

duugslinio im System Eisen-Kohlenstoff sind durcliaus noch 
nicht geklart. In oinem bcachtenswerten Aufsatz ist dies 
turalichvonH.il. Ho wo3) an derHand oines rcichen Lite- 
raturmaterials nachgowicsen worden. Howo hat numnehr 
iuit G. Loyy4) der Februar-Yersammlung des Amorican 
Institute of Mining Engineors eino ausfuhrliclio Arbeit, 
die dio Neubestimmung dieser Linio zum Gegcnstand 
Łat, Torgelogt. Da in dieser Zeitsehrift5) bereits ein Aus- 
sug aus der genannten Arbeit erschienon ist, roogo nur 
die Tatsache honrorgehoben werden, daB dio genannto 
Limo nach don auf mikroskopischem uml chomischem 
^ege crhaltenen Ergcbnissen boi otwa 0,5 %  Kohlonstoff 
einen Knick aufwoist. Dio friihor auf kalorimotrisehem 
'Vego gewonnenon Ergebnisse von A. M outhon') standen 
hiermit in Uebereinstimmung. Dureh eino ausgczeichneto 
Arbeit von J. D rioscn’) ttbor dio thermische Ausdohnung 
von Kohlenstoffstahlen wird nun wiederum dor Vorlauf 
der genannten Kurvo im crwiilinten Sinno bestiitigt. 
Aber auch an sich ist dio Arbeit von hochstom Intcresse. 
yriesen wandte ein neues, sinnreichcs Verfahren an, uber 
ucssen Einzelheiton auf dio Quello yerwiosen werden muB. 
Ke ch&raktcristischcn Kuryon der Liingeniindorung ii 
Abbangigkeit yon der Temperatur sind in Abb. 1 ver- 
ansehaulicht. Die entsprechenden Kurvon weisen bei A, 
Minę Storungen auf, lediglich A} und A, werden gekenn-

‘) O. K  Hurgess und J. J. Crowo: Critical Ranges 
Aj and A, of pure iron. Scientific Papers of the Buroau 
M Standards, Nr. 213, 1914.

*) 1914, 23. April, S. 727/8.
’) H. M. Howo: Vgl. St. u. E. 1914, 23. April, S.727.
l) H, If. Howo und G. L ovy: Buli. Am. Inst. Min. 

Fjig. 1913, S. 1075.
‘) St. u. E. 1914, 2. April, S. 593/5.
} A. .Mouthon: Kalorimetrische Untersuchung des 

Systems Eisen-Kohlonstoff. Ferrum 1912, 8. Okt., S. 1/21. 
*«■ St u. E. 1912, 28. Noy., S. 2014.

) J. D rieson: Untersuchungen iibor dio thermische 
Ausdehnung und dio Losungsgeschwindigkeit yon Kohlen- 
stoffstahlen. Ferrum 1914,' 8. Febr., S- 129/38; 8. Marz, 
S. 161/0. "

zoichnot. Dio Ausscheidungstcmpcraturon des Zemcntita 
golangcn auf den Kurvon nicht zum Ausdruek. Dio 
boi der kritischen Temperatur eintretendo Verkiirzung 
bzw. Yerliingerung ist bei Kohlonstoffgehalten yon 0.25 
bis 0,4 % am groflten. Dio GroBo des Ausdehnungs- 
koeffizienton ist zwischen 300 und 7000 praktiseh un- 
abhiingig vom Kohlenstoffgehalt. In tiefer golegenen 
Tcmperaturabstanden nehmen jodoch dio Ausdohnungs- 
koeffizienton mit wachaendem Kohlenstoffgehalt zu, und 
oborhalb der Umwandlungstcmpcratur steigen sio in Ueber- 
oinstimmung mit G. C harpy und L. G ronot1) sohr rasch 
mit dem Kohlenstoffgolialt. Besonders wichtig und neu- 
artig ist dio Boobnchtung des Yerfassers, daB bei 2000 
oino Umwandlung des Zementits stattfindot. Die Um
wandlung der untor 200 0 stabilon a-Modifikation in die 
(5-Modifikation findot boi dor Erhitzung unter Acnderung 
dos Ausdohnungskoeffizienten statt. Dio Ausdohnungs- 
koeffizionten bcidcr Modifikationen sind yoncinander 
yerschiedon. Eine wortyollo Ergiinzung zu don in dieser 
Zoitsclirift mitgotcilten Vorsuchon von H. H anom ann und 
E. H. S o h u 11 z’) iiber die Volu mii nderung boim Abschrocken 
und Anlassou bildot der zwoito Toil der Arbeit, der dio 
thermischo Ausdohnung abgeschrockter Stiilile zum Gegon- 
stand hat. Dio hierauf beziiglichen ScliluBfolgcrungcn 
sind folgendo: Abgeschreckto Kohlenstoffstahlo mit mehr 
ais 0,65% Kohlonstoff erfahren in Uoboreinstbnmung 
mit Charpy und Gronet boim Anlassen auf otwa 300° 
oino Kontraktion, wenn dio Probon boi Tcjnpcraturen 
obcrhalb yon 900 0 abgoschreckt sind. Stiihlo mit mehr ais 
1 % Kohlenstoff besitzon noch eine woitero Kontraktion 
bei otwa 100 bis 150°. Boi doń yorliegenden Yorsuchen 
konnte an don boi 940 0 und selbst bei 750 0 abgeschrcckten 
Probon dio erstero auch noch boi dcm geringston Kohlcn- 
stoffgchalt nachgewiesen worden, und zwar wurden fiir 
das Kontraktionsgobiot Tomperaturgronzon von 275 bis 
340° gofundon. Dio boi etwa 100 bis 150° auftretendcn 
unregelmiiBigen Langoniinderungen abgesohreckter Kohlen- 
Btoffstiihlo konnten bei den yorliegenden Versuchen bis 
zu oinom Kohlenstoffgehalt yon otwa 0,6 % herab ver- 
folgt werden. Abgeschreckto Stiihlo erfahren beim An- 
lassen sowohl in dom Tcmperaturberoich yon 20 bis 200 0 
ais auch von 200 bis 500 0 dauernde Ycrkiirzungen, derou 
Hochstworto bei 0,9 % Kohlenstoff liegen. Endlieh 
interessieren dio auf dio Losungsgescliwiudigkeit abge- 
schreckter und angolassencr Kohlonstoffstahlo bezug- 
lichcn Ergebnisso des Yorfassers. AuBer dem bereits von 
E. H eyn und O. Bauer*) beobaehteten HoclistmaB der 
Losungsgoschsyindigkoit abgesohreckter und dann an- 
gclosscncr Kohlenstoffstahlo bei 400 °, das diese Yer- 
fasser zur Annahino des Osmondits fiihrto, und das 
Driosen bei 350 bis 420 0 findot, wurde noch ein Minimum 
zwischen 100 und 200“ festgestollt. Boi nahezu gleichen 
Tempcraturen treton daher sowohl auf den Kuryen dor 
Liingeniinderungen ais auch auf denen der Losungs- 
goschwindigkoitcn UnregelmiiBigkeiton auf.

Ein konnzoiehncndcs Bcispiel dafiir, wio durch 
latscho Anwendung der aus dom Zustandsdiagramm sich 
orgobenden Grundsiitzo Irrcfiihrung und Yerwirrung ont- 
stclien kann, ist eino Arbeit yon I. G. Fletcher*), dereń 
Uobcrschrift „Das Eutoktikum mit 4,3 % Kohlenstoff 
und seine Bcziehungen zur Ekcn- und Stalildarstellung“ 
schon MiBtrauon oinfloBt. In der Tat ist der ganzo Auf-

*) G. C harpy und L. G renot: Comptcs rendus 
1902, Bd. 134, S. 540/2.

*) H. H anom ann und E. H. S chu ltz : Form a nde
rung, Spannungcn und Gefiigoausbildung beim HSrten 
von Stahl. St. u. E. 1914, 5. Marz, S. 399/405; 12. Marz, 
S. 450/7.

*) H. H eyn und O. B auer: Mitt. Matorialpr. Amt 
1906; vgL St. u. E. 1906, 1. Juli, S. 778.

*) I. E. F lo tsoher: Tho 4,3%  Carbon eutectio 
(VVrhito Iron) and its rclationship to iron and stoel raanu- 
facture. Vortrag vor dcm Staffordshire Iron and Steel 
Inst. 1914, 21. Slarz, S. 1.



1802 Italii und Eisen. Umschau. 34. Jahrg. Nr. 31.

Zahlentafel 1. E ig en seh u ften  von C h ro m n ick o ls tah lcn .

Zusamtnen^ei/uii^r llfcHepunke
Gefttffe

ScbUg-
fCHlIgkett
mkłr/ncm

Brlnellsche 1 
llSrtezabl j0

%
K'l
%

Cr
%________

ErMtzunjj AbkaMi!!)" 
° C

0,15 2,13 0,06 670 640 Perlit 19,5 131
0,16 2,05 0,90 705 015 17,5 155 1
0,26 2,20 1,00 700 590 Kompakter Perlit 0,3 270 :
0,15 2,04 1,99 715 430 Aufgeloster Perlit 0.8 271 !
0,23 2,30 3,00 715 350 Martonsit 4,9 524 !
0,22 2,19 4,84 730 240 t* 3,1 522 ;
0,24 2,20 5,29 720 230 Gofarbter Martensit 4,0 545
0,19 2,52 7,17 715 210 Karbid 4,6 527
0,34 1,90 10,25 720 — *> 3,1 579 ;

0,07 3,89 0,00 055—725 030—550 Perlit 22,5 118 !
0,10 4,28 0,95 700 425 Perlit und Martensit 0,8 294
0,13 4,24 1,90 700 360 Martensit, wenig Eorrit 7,5 354
0,15 4,30 3,05 705 250 Martensit 3,1 442 j
0,18 3,88 5,85 715 230 Martensit und Karbid 5,0 470
0,18 4,01 8,20 715 200 Karbid 3,7 500
0,27 4,17 13,87 715 — >> 3,7 500

satz, der sichorlieh ein groBea MaB von praktischer Er- 
fahrUng yerrat, niehts anderos wio eine Hiiufung von 
Irrtumern vorschiodensler Art. Kin Beispicl mogę 
geniigen: Nach Flotaeher ist Stahl ais eino Mischung yon 
Lcdcburit und Eison 7.u botraehten.

Dii; Yersuche von G. C harpy und A. Coruu1) hatten 
gezeigt, da 13 A, mit zunehmendem Siliziumgohalto steigt. 
Diese Bebbachtung konnte B. Vigoureu x*| bestiitigen, 
und zwar fand er eino Steigerung von A, von rd. 35 “ fiir 
1 % Silizium. Keidor gibt der Yerfasser keine Analyson 
seines Ausgangsmatorials. Ueberrasehend k i  os aber, 
daB die Abkuhlungskurru des ais „reines Eisen" be. 
zeiehneten Materials nur einen Haltepunkt bei 730 bis 
740“ (bei der Erhitzung) aufweist, Aus diesem Grunde 
kann auf die Wiedorgabo der Schlu Bfolgerungon des 
Yerfassors vorziehtet werden.

Kino ganzo lleihe wertYOller Einzelbeobachtungon 
enthalt ein Aufsatz von J. E. S tead3) iiber torniire 
Eisen-Phosplior-Kohlonstoff-Legicrungon, Besonders inter- 
essant sind diejenigen Beobaelitungon, die sich auf das 
bisher weniger untersuchte Konzentrationsgebiot von 
niedrigen Gehalten an Kohlenstoff und Phosphor er- 
streoken, mit anderen Worten, dio den EinfluB dos Phos- 
phors auf die Konstitution von Eisen und Stahl zum 
Gegenatand haben, Immerhin durften die Ergebnisso 
dor mikroskopisehen Untorsuehung allein nieht imstande 
sein, eino Yollst&ndigo Klarung der 1’rage horbeizufiihron, 
vielmehr muB der mikroskopisehen Untorsuchung dio 
thermiacho zur Seito stehen, falls an eino genauo LSaung 
der teehuisch so bedeutenden Frage gedacht werden kann. 
Einige sohr wiehtigo Punktc ergebon sich desnoch aus 
den Steadschen Untersuehungen. So seheint zunuehst 
naehgcvi iesen zu sein, daB das bei lioheren Tempera!uren 
in {ester Losuug bofindliche Eisonphosphid nut sinkender 
Temperatur unter besonders giinstigen Umstiinden ais 
Eisenphosphid ausgeschieden wird. Ferner wird die 
bereits inehrfaeh geinachto Beobachtung bestiitigt, daB 
die Temperatur des Beginnes der Ferritausscheidung in 
phosphorhaltigeft Logierungen hoher liegt aLs in phosphor- 
freien. Dio Gefiigcbilder phosphorhaltiger Eisen- und 
Stfthlsórten wcisen stots sswei ziemlieh scharf gotrennte

‘) G. C harpy  und A. C ornu: Comptes rendus 1913, 
2!. April, S. 319.

a) E. V igoureux: Considerations sur les fers silieies. 
Buli. Soc. chim. de Franco 1914, Bd. 15/16, 20. Marz, 
S. 268/73.

*) J. E. S tead : Somo of the ternary alloya of iron, 
earbon and phosphorus. Journal of the Soc. of Chem. 
Ind. 1914, 28. Febr., S. 173/84.

Zonen auf. In unteroutcktisehen Stahlen umgibt die 
oinc, phosphorhaltigo und nahezu kohlenstofffreie Zoile die 
andero, phosphorfroie, dafiir aber kohlcnstoffhaltige in 
Zelłenfomi. In iibereutektischon Stahlen enthśilt dic 
orstero auBcr dom phosphorhaUigcn Bestandteil noch 
Zomentit. Kndlich seheint sieli unter ganz besonders 
giinstigen Bedingungen auch ein tcrnilres Eutektikum 
von Kisen, Eisenphosphid und Eisenkarbid zu bilden.

Der bekannto Sheffiolder Mctallurgc I. O. Arnold 
hat es sich zur Aufgabo gestellt, dio Konstitution der 
Sonderstiihlo auf analytischem Wogo zu erforschen. t o 1 
Instituto of Mechanical Engineers lag oin neucr Bcricht 
von I. O. Arnold zusanimen mit A. H- Road’) 
die chcmischen und mechanisehen Beziehungen zwisolien 
Eisen, Kohlcnstoff und Wolfram und zwischen Eisen, 
Kohlenstoff und Niekel vor. Beziiglich der Woliram- 
koblenstoffstiihlo gehen die Yerfasser von der Ansie® 
aus, daB dio Existcnz dor Verbindungen Fe,C, \K> 
Fe,W auBer Frago stoht. Mit stoigendem Wolfian^oWt 
siukt der Anteil des Eisonkarbidcs am Doppelkarbid, der 
dos Wolframkarbides nimmt zu. Bei 11,5% ^elb*m 
ist das Eisenkarbid Yollstjindig Yerschwundon, und tob 
diesem Gehalto an tritt die Verbindung Fe,W auf, uol 
zwar in um so groBerer Menge, jo bober der Wolfram- 
gebalt ist. Die groBe Harto der Yerbindung ie,W 15 
uach Ansicht der Yerfasser dio Ursaehe der Harto der 
Schnelldrehstiihlo. Beziiglich der Nickelstiihlc steilten die 
Yerfasser fest, daB bis zu einem Gebalt von 8 *},> Jufcw 
das Yorbamieno Karbid der Formel Fe,C entsprieht an' 
dio Menge des gloiehzoitig anwesonden Nickelksrbid^ 
NiaC zu Ycrnachliissigen sei. Der Stahl mit 13 % ~x’! łe 
zeiehneto sieli durch ganz besonders hervorragende Eyeii- 
sehaften aus. Die Ursacho diesos Yerhaltens 
dio Yerfasser darin suchen zu mussen, daB dioser Sttf* 
eine bestiminto ehemisebo Yerbindung Fe,Ni enthalt, o® 
sio „ais die violleicbt bemerkenswerteste Yerbindung der 
Metallurgie des Eisens" bezeiehnen. Uebor 13% huj*48 
Ycrsehwindet aber dieso Yerbindung, und es erachejo® 
nebeneinander Kisen- und Niekelkarbid mit vorherrsch'.,n- 
dera Gebalt an Jetztcrem. &  diirfte sich enipfeŁ^ 
dio Angabo der Yerfasser, insbesondere in bezug su 
dio Nickektahle, mit der aUcrgrOBten \ 'o rs ic h t auli11- 
fassen.

Die Kenntnis der Konstitution der technisch 
auBerordentlich wiehtigen Niekelehronistiihle hat u,jr‘

ł) 1. O. A rnold und A. II. R ead : The Chemical 
mechanieal relations of iron, tungsten and earbon a*w * 
iron, nickel and earbon. Tlie Engineer 1914, 27.
S. 356.
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eino nouere Untersuchung von G uille t1) eino wcitero 
Bereichcrung erfahren. Haltopunkto, GofUge, Schlag- 
festiglceit und Harto erhellon aus Zahlentafel 1.

Je hoher der Niekelgehalt ist, um ho niedriger ist 
derjcnigo Chromgchalt, der zur Bildung dea martcn- 
sitischcn Gefugos boi gewohnlicher Temperatur erfordorlieh 
ist. Bis /.u diesem Chromgchalt nimmt dio Temporatur- 
llystercsis rasch zu, um mit steigondcm Chromgchalt 
sieli nur noch wenig zu veriindcrn. Martensit tritt boi 
gewohnlicher Temperatur im Gcfiigebild auf, wenn dor 
Haltepunkt bei etwa 350° liegt. Dio Aendcrung dos 
Gefiigcs ist von einer durehgreifendcn Aendcrung der 
Sclilagfeatigkeit und der Harto begleitet.

(Schlufl folg-fc.)

Aus der MetallgieBerel.

Kupfer, Bronzo, RotguB und MeBsing.
Matiganbronze. Das zum Legicren von Mangan- 

bronzen verwendeto Kupfer soli móglichst klcinsttickig 
sein. Am besten eignet sich dazu Kupferschrott, das man 
dureh Kornung einer Kupferschmclze in kaltem Wasser 
gewinnen kann. Das Kupfer muB zwar dabei zweimal ge- 
sehmolzen werden; die dadurch unvermeidliehen Aus- 
lagcn fttr Brcnnstoff, Tiegel, Arbeitslohne und Abhrand 
machen sich aber gut beza hit, da sio dio Gtito, insbeson- 
dere gleichmiiBig feines Kom der Kndlcgierung gowahr- 
leisten Die Kupferkórner werden mit zcrstoBener und 
gesiebter Holzkohle und mit Manganoxyd innig gemischt 
und in Mengen von etwa 30 kg in einen gut vorgowarmten 
Ticgcl gebracht, der tief genug sein muB, um noch einer 
starken Schutzschieht von Holzkohle Platz zu lassen. 
Der gcfUllte Tiegel wird dann zur hollen WeiBglut er- 
hitzt, wobei das Manganoxyd zu Mangan reduziert wird, 
das sich im Augenblick des Entstehens, im sogcnanntcn 
status nascendi, mit dem Kupfer vereinigt. Es empfiehlt 
sich, zur Ycrstiirkung der schtitzcnden Wirkung der Holz- 
kohlcndccke, den Tiegel mit einem gut passenden Deckel 
abfcuschlietten, der nur in der Mitte ein kleines Loch hat, 
dureh wclchcs das entstehende Gas — vornehmlieh 
Kohlensaure — entweiehen kann. Sobald anzunchinen 
ist, daB der Einsatz vollstandig geschmolzen und die Le- 
gierung im guten Gango ist, werden der Deckel und dio 
ochutzachicht entfernt und die Schmelzo mit einem 
ciserncn Stabe gut durchgcrlihrt, um dio innigo Ycreini- 
gung der bciden Metalle zu vollcnden. Das ausgegosscne 
Metali hat dio Farbo von gutem Neusilber. Man soli es 
nicht zu Masseln vergioBcn, sondern gleich unmittcllwr 
zum GieBen von Formen verwenden, da bei jedcm Um- 
schmelzen ein Teil des Mangans dureh Oxydation vcr- 
lorcn geht und auBerdcm dio Lcgierung dio Tiegelwande 
in rccht unerwftnschter Weiso angreift.

Am besten bewahren sich Legicrungcn mit 10 bia 
30 % ^langan und 90 bis 70 % Kupfer; sio haben schone 
weiBe Farbę, sind harter und ziiher ais Kupfer und lassen 
sich gut hammern und wal zen. Sio konnen in vielen Fallen 
ftme Kupfcr-Zinn-Bronzen ersetzen, und sind diesen itber- 
Icgen, wenn es auf groBte Harto ankommt.*)

Dio Ursachc des haufigen MiBlingens von Mangan- 
ronzęgiissen, insbesondero von Abgilssen, dic hóhercm 
rucke widerstehen sollen, z. B. von Yentilen, liegt in 

uem der Legierung zuzusetzenden Aluminium. Alumi
nium oxydicrt sich begierig und bildet dann ein Gekratz, 
■w nicht yollkommen abgeschieden wini und zu Un*

< ic tigkeiten flihrt. Da das Aluminium beim Gusso von 
ricanbronze kanni entbehrt werden kann, sinkt der

• usschuB selten unter 50%  und steigt in achwieriger 
legcnden Killen bi3 auf 90 %. Dic hohe AusschuBgefahr 
^ 10 Hauptur3achc des hohen l^eiaea aller Mangan-

) L. G uillet: N ouyoIIos recherehes aur le-s pointa 
1 ransforniation ot la struć turę des acicrs nickel-chrome. 

vomptes rendus 1914, 9. Febr., S. 412.
) Nach Robert Grimshaw: Metal Industry 1913, 
S. 23.

bronzeabgtlssc. Zur Yerminderung der Sauerstoffauf- 
nahmo muB bei móglichst niedriger Temperatur gegosaen 
werden. Man gicBt in der Regel bei einer Warnie, dic 
von der unbowegten Metalloberfliiche noch keino Dampfo 
aufateigen liiBt. Es darf aber auch nicht zu weit mit der 
GieBtomperatur herunter gegangen werden, da dic Le
gierung bei Unterschreitung einer gewisaen Warmo rasch 
in einen breiigen Zustand ttbcrgeht, in dem sio nicht mehr 
vcrgieBbar ist. Wahrend des GicBens soli das Metali 
nicht unnotig bowegt werden, da jedo neu mit der Luft 
in BerOhrung kommende Metallobcrfliicho begierig Sauer- 
stoff auf nimmt, das einmal entstandeno Oxydhautchen 
aber einigen Schutz fflr das darunter liegende Metali gc- 
wiihrt. Jo ruhiger das GieBcn vonstattcn geht, um so 
weniger vermógen Oxyde zu entstchen, und um so groBcr 
wird dio Wahrscheinlichkeit eines guton GioBerfolges. 
Vbn! Wichtigkeit ist cs auch, dom Eingusso dio richtigo 
Form zu geben. Er muB móglichst lang und so gcstaltet 
sein, daB dio wahrend des GicBens ontstehenden Metali- 
oxydo leicht zurttckgehaltcn werden konnen. Kurzo Ein- 
gusse, wio solcho bei anderen Bronzen mit gutem Rochte 
ausgefUhrt werden, sind ftir Mangan bronzen vollig un- 
gccignet.

Der Sand der GieBform soli móglichst trockcn sein, 
da sich bei fouchtcm Sando łeichter Blasen bilden, dio das 
einstromondo Metali in Bewegung bringen und das Ent- 
stehen von Oxyden fordem.1)

GeschUtzbronzc. Die moohaniachen Eigenschaften 
der GeschUtzbronzc, insbesondero ihre Festigkeit und 
Dehnung, werden dureh wicderholtes Umschmelzen be- 
triichtlich vcrbessert, wie dio im folgenden wiedergegobo- 
nen Yersuchsergobnisse dartun. Die zu den Yersuehen 
yerwendctc Legierung enthielt entsprcchcnd den Vor- 
sehrifton der cnglischcn Regierung 87,57 % Kupfer, 
10,54 % Zinn, 1,82 % Zink, 0,04 % Bici und 0,03 % Eison. 
Kupfer, Zinn und Zink wurden in tiblicher Wciso legiert 
und dio Probestiibc in nassen Sandformen gegosaen. Kach 
dem Erkalten drehto man sio auf 18,75 mm Durchmesaer 
ab, gab ihncn eino Liinge von 250 mm und unterwarf sio 
ZerreiB* und Dehnungsprobcn. Dio Ergebnisae der Proben 
nach der eratcn, zweiten und dritten Schmelzung sind in 
Zahlentafel 1 zusammengestellt.

Zahlentafel 1. F e s tig k e it von G eschtitzbronzo.

N*ch Schmplzunfi’
7.0g-

kgfqcm

l>ohnun{' 
bel 200 mm

%

Quer-
Kehnltu*

Mlnderung
%

1. 2tK)0 10,2 10,0
2. 2425 15,5 14,2
3. 2720 17,0 20,4

Die Bronzo wurdo demnach mit joder Schmelzung 
fester und gleichzeitig dehnbarer. Freilich erfolgto das 
Umschmelzen so rorsichtig, daB selbst nach dem dritten 
Schmelzen eine Aenderung iu der chcmischen Zusammen- 
setzung nicht nachwelsbar war. Die VTerbesscmng der 
mechanischcn Eigenschaften konntc darum nur auf der 
grOndlichcren Beseitigung aller Holilraumo und der Bil
dung eines mit jeder Schmelzung feiner werdenden Korncs 
beruhen, eino Annahme, die dureh mikroskopiach© Unter- 
suchungen der Bruchflachen vollauf bestiitigt w unio*).

A lto r K u j)fo rd rah t ais G rundsto ff zum Lo
gic ren von B ronzen. Dio Meinung, daB alter, von elek- 
triachcn Iieitungen herrtihrender Kupferdraht unter allen 
UmstAnden eino guto Grundlago fiir Kupfergtisse oder 
Bronzen bilde, ist ziemlich allgemein verbreitet. Man 
geht dabei von der Annahme aus, daB das Kupfer fUr 
elektrische Leitungcn von hoher Reinheit sein mtisse, da 
es sonst kein guter Leiter sein wlinle. Das iat wohl richtig,

l) Nach: Der Praktische Maschinen-Konstrukteur
1913, ll.D ez., S. 168/9.

s) Brass-World 1913, 9. Bd., S. 170.
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Zahlentafel S o hm ełzpunk te  h a n d e lsu b lic h e r  K u p fc rlo g ie ru n g en .

L e g ie ru n g

Z u a m m e n se tz u n g Z&hl
der

łintcr-
suchtou
Proben

Schmelz-
pjnii

® c i

Gewuusehtc Anal;»l*rte
Cu
%

Za
%

Sn
%

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Sn
%

Pb
%

Kanonenm otall................................ 88 10 _ _ — —. — 4 995
Bleihaltiges Kanonenmotall . , . 85,5 2 9,5 3 85,4 1,9 9,7 3,0 6 980
R o tg u C ................ ........................... 85 5 5 5 — — — — 8 870
Germgwertigerer EotguU . . . . 82 10 3 5 81,5 10,4 3,1 5,0 4 980
Bteihaltigo B ro n z e ........................ 80 — 10 10 — — — — 3 945
Zinkhaltigo B ro n z e ........................ 85 5 10 — 84,6 5,0 10,4 — 4 980
Ilalb Rot- und lmlb GelbguC . . 75 20 2 3 75,0 20,0 2,0 3,0 3 920
GelbguB............................................ 67 31 — 2 66,9 30,8 — 2,3 4 895
Schiffam essing................................ 61,5 37 1,0 — 61,7 36,9 1,4 — 5 855
M anganbron ie ................................ — — — — — — — — 6 870

trotzdem ist aber solcher Draht nicht unter allen Um- 
atanden ganz einwandfrei. Mit Gunimi isoliertcr Draht 
liefert erfahrungsgemaB leicht apróde Legierungen. Die 
Ursaeho ist darin zu suchen, daB solcher Draht beim Er- 
hitzen aus dera Gumrai Sehwefeł aufniramt, der bei der 
Weiterverarbeitung der Legierung eine recht unangenehmo 
Rolle spielen kann. Kupferdraht aus clektrischen Leitun- 
gen, die mittels Baumwolle und Wacha isoliert waren, kann 
dagegen st eta ais durchaus einwandfrei erachtet werden1).

D ie Sohm ełzpunkte der w ich tigsten  K upfer 
legierungen.2) Die seitherigcn Schmolzpunktbestim-

Abbildung i .  Abkuhlungs- und ErhltiangsschauHaien 
voia 'Mftrlnc-Bronze.

mungen ternarcr und ąuartemarer Kupferlegierungen sind 
durchweg infolge mangelhafter Yersuchsanordnung und 
u n Y o llk o ru m e n e r  MeBinstrumente ziemlich ungenau. Ftlr 
die neuen Ycrsuche wurden Fehlerquellen so weit ver- 
mieden, a is  e s  die heutige Wissenschaft ermoglicht, und 
far die Messungen nur die vollkommensten Instrumente 
benutzt. Gillefct und Norton schmolzen die Legierungen 
in Yerschlossenen Karborundtiegeln3) und benutzten zu 
den Warmebestimmungen Platin- und Piatin-Rhodium-

*) Brass-World, 1913, Bd. 9, S. 91.
*) Nach H. W, G ille tt und A. B. N orton  (Metal 

Industry 1913* Dez., S. 514/6). — The Foundry 1914, 
Febr., S. 69/71. — The Iron Age 1913, 27. Nor., & 1253.
— The Foundry Trade Journal 1913, Febr., S. 83.

3) Eine genaue Beschreibung der Tiegel ist dem
Journal fiir Physikalische Chemie 1911, S. 225/7, zu ent
nehmen.

Warmcmesser in Verbindung mit einem einfachen Zapfen* 
galvanometer. Ftlr dio Versuchslegierungen wurden durch* 
weg neue, reine Metalle verwcndet mit Ausnahmo der 
Manganbronze, die noch von frOheren Vcrsuchen her- 
ruhrte. Sie bestand aus 56 %  Kupfer, 41 % Zink, 1,5% 
Eisen, 0,9 % Zinn, 0,45 % Aluminium und 0,15 % Mangan 
und hatte eine Festigkeit von 5900 kg/qcm bei 24 bis 
35% Dehnung.1) Die ermittelten Sohmełzpunkte beziehen 
sich auf den Flussigkeitszustand, d. h. auf den Augen- 
blick, in dem infolge fortschreitender AbkGhlung das Kr- 
starren einsetzt, und das Schmelzen infolge fortschreiten
der Erhitzung becndet iat. Dieser Punkt ist schnrfer 
gekennzeichnet ala der Augenblick, in dem infolge der 
Abkuhlung das Erstarren vollendet ist und das Schmelzen 
durch fortschreitendo Erwartnung einsetzt. Das Scbau- 
bild Abb. 1 zeigt die Kurven fortschreitender Erwar- 
mungs- und Abkfihlungswirkungen fiir Marincbronze 
(01,7 % Cu, 36,9 % Zn, 1,4 % Sn), die den scharfen knick 
beini Beginn der Verflilssigung deutlich erkennen la*& 
Dic scliarfe Wendung beim Einsetzen der Yerflflssigung 
im Gegensatz zum allmahlicheren Uebergang bei ihre® 
Ende ist den SchmelzpunktkurYon aller Metallegierungen 
im gleichen MaBe eigen. FGr die untersuchten Legieruo* 
gen ergaben sich die Wcrto der Zahlentafel 2.

Die ermittelten Schmelzpunkte sind nach Angaben 
der Untersuchenden so genau, daB ein Spielraum von 
+  5° zuverlassig jede denkbare Abweichung durch un- 
genaue Versuchsanordnungen und Instrumente oder 
durch ungenaues Ablesen vollkommen deckt. Die f 
genden Schmelzpunktzusammenstellungen biniirer Kupler* 
legierungen, der Kupfer-Zinn-*), der Kupfer-Zink-*) 
der Kupfer-Blei-Legierungen2), die nur kleinere Kurrea 
ergaben, konnen dagegen nur Anapruch auf eine Genauig* 
keit von hochstens + 1 0 °  bcanspruchen.

*) Hier erscheint unter der Bezeichnung Kangan- 
bronze eine Legierung, die von der weiter oben erorter M 
Manganbronze weit abweicht. Das amerikanische Staa ,* 
bureau fiir Dampfmaschinenbau schreibt ftir Mang®11' 
bronze 57 bis 60 % Cu, 37 bis 40 % Zn und hochsteus 
0,5% Al, 0,75% Sn, 1,0% Fe und 0,3% Mn vor. 
ist eine Legierung, bei der daaMangan nur als Resmĝ  
wirken konnte, und die infolge ihres hohen Zink- unu ^  
Yerschwindenden Zinngehaltes eher die Bezeichnung 
Manganmessing ais Manganbronze verdienen wGrdc. 
der eingangs besprochenen Manganbronze handelte es 
sich dagegen um nur aus Kupfer und Mangan bestehen*-'1- 
Legierungen. In der neuesten (4.) Auflage 1913 to 
Ledeburs Bilchlein „Die legierungen1* wird nur die reJQl 
Kupfermanganlegierung ais Manganbronze bezeichne

C.
*) Mach E. a  S hephard  und G. B. U pton: Joun»l 

fiir physikalische Chemie 1905, S. 446.
*)'E. P. S hephard : Journal fiir physikalische ene

mie 1904, S. 423.
*) C. H. P esch : Metailography 1910, S. 85.
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Festigkeitsproben . ProbcsUibo ein und dersclbcn 
Legicrung 7.eigcn je nach der Temperatur, mit der sie ge- 
gossen wurden, und je nach der Entfernung des unter- 
suchten Probesttiekes vom Eingusse wesentlich ver- 
schiedene Festigkeitswerte. Die abkfihlende Wirkung der 
Form bceinfluBt dio technischen Eigenschaften aiier Metalle 
uni so atiirker, je gróBero Wege eine Legicrung zu durch- 
laufen liatte. Bei Zinnbronze sind die durcli dio Entfernung 
Tom EinguB bedingten Veriinderungcn ganz einschneidend. 
Die Festigkcit steigt mit dem Abstand vom EinguB. 
Mituntor wird verlangt, daB Pro bestii be mit dcm zu 
licfcrndcn Abgusse in miteinander in Vcrbindung stehen- 
deD Formen gegossen werden. Es kommt danti sehr viel 
darauf an, dio Verbindung an einer Stello anzuordnen, 
von der aus das Metali nicht zu heit! und nicht zu ab- 
gektthlt in dio Form des Probestabes gelangt.1)

Kupfer und Arsen. In Birmingham (England) 
wird zur Erzeugung von Bronzewaren meist elektro- 
lytisches und arsenhaltigca Kupfer in verschiedencm 
gegenseitigem Yerhaltnis mit den anderen Bestandteilen 
der handelsilblichen Bronzen legiert, wiihrend in Amerika 
fflr solche Zwecko fast nur reines Elektrolytkupfer vcr- 
arbeitet wird. Ba trotzdem dio englischen Bronzewaren 
den amcrikaniachen zum mindesten ebenbdrtig sind, arsen- 
lialtiges Kupfer aber billiger ais Elektrolytkupfcr ist, 
wurde schon wiederholt dio Wirkung verschiedener 
Arsengehalto in kupferlialtigen Legierungen untcrsucht. 
E. A. Lewie s ist dabei zur Erkenntnis gelangt, daB ein 
Gelialt unter 0,00 % Arsen nicht nur unschiidlieh, sondern 
meist sogar verbesscrnd auf Kupferlegicrungen wirkt, er 
macht dio Schmelzo d(innfl(issig, fijrdert das Auslaufen 
feiner Kanton und erhoht dic Gesohmeidigkeit des er- 
kalteten Metalles. Fiir Geschiltzbronze ist sclbst ein Gehalt 
von 0,5 % Arsen im Rohkupfer durchaus ungefahrlich*).

Die Farbo der K upfer - Zink - Legierungen. 
Rcine, ungobeizto Kupfer-Zink-Legierungcn haben fol- 
gende Farbtone3):

95% Cu 5 % Zn . . kupferrot
30 „ „ 10 „ „ . . rotbraun
SI „ „ 10 ................................ rotgelb

„ 20 ................. rotiichgelb
TS„ „ 22 „ . . »»
75 „ „ 25 „ „ . . gliinzendgelb
70 „ „ 30 „ „ . . gelb
65 ,, ,, 
62 „ „

35 „ „ . . 
38 ,, ,, . .

ticfgelb 
* >*

59 „ 41 „ „ . . rótlichweiB
50 „ „ 5 0 ................. goldgelb
40 „ „ 6 0 ................ . wismutgrau; stark

30 „ „
gliinzend

70 „ „ . . antimongrau
20 „ „ s o .................. zinkgrau
10 „  „ 9 0 ................ »»

Alum inium .
Explosion beim K ornen  von A lum inium . Ein 

tnfall beim Kornen von Aluminium, durch den 7,\vei 
Arbeiter schwer verlctzt wurden, erregto vor ciniger Zeit 
m den beteiligten Kreisen berechtigtes Aufsehen. — Man 
War eben dabei, durch ein Sieb geschmolzenes Aluminium 
in Wasser zu gioBen, ais zunachst eine leichte Esplosion 
stattfand, auf dio fast unmittelbar eine heftigere folgtc, 
durch dio die beiden Arbeiter schlimm betroffen wurden. 
Die Ursacho des Unfalles kann in ungeeigneter Anordnung 
der ArbeitsausfOhrung oder in einer Ungeschickliehkeit der 
Arbeiter begriindet sein. Das Vcrfaliren an sich birgt bei 
swhgemaBer Ausfilhrung keinesfalls irgendeino Gcfahr. 
Die Annalmie, daB eine zu groBe Menge flttssigen Metallcs 
Mf einnul in das Wasser golangto und so durch plotzliehe 
Dampfbildung zur Explosion fahrte, wird allgemein ge-

l) Nach W altherW ysś: Ferrum 1913, Juli, S. 215/7.
’) Metal Industry 1913, Febr., S. 70/7.

„ 31 Nach R. Grim shaw: Metal Industry 1913, Jan.,
a- 27.

XXXI.,,

tcilt. M. B am berger und IX. v. J u p tn e r  rertreten den 
Standpunkt, daB das Sieb — ein durchlóchcrter Schmelz- 
tiegel — geborsten sei, worauf das gesamto fltissigo 
Metali ins Wasser fiel, wahrend A. Ilom pel annimmt, 
dio Arbeiter hiitten, erschreckt durch eine ersto kleine 
Esplosion, wie sie auch beim Kornen von Kupfer 
oder anderen Metallen regelmaBig auftritt, den Tiegel 
oder seinen Inhalt ins Wasser fallen lasscn und so dio 
schnere Explosion eeranlaBt.1) Beide Erkliirungen — die 
eino oder dio andero dtirfto wohl zutreffen — setzen einen 
Mangel dea Yerfahrens voraus, der unschwcr zu beseitigen 
ist. Setzt mail den durehlocherten Tiegel in einen -aus 
wenig Drahten zusammengefdgten Korb, so wird, auch 
wenn der Tiegel entzweigeht, sein Inhalt nicht auf einmal 
ins Wasser fullcn konnen, und stellt man den Korb mit 
dem durehloehtcn Tiegel auf zwei Stiibe tiber das Wasser- 
gefiiB, so wird auch ein Erschrecken des Arbeiters, der 
das Metali in das Tiegelsieb gieBt, nicht leieht so sehlimme 
Folgen haben konnen wio im erwahnten Falle.

A lum inium abgtissen  die F arbę  m a tte n  S ilbers 
zu geben. Man lost in 750 g klaren Wassers 80 bis 97 % 
Aetznatron (NaOII; die liisung geht nur sehr langsam 
vor sieli), legt dio zu fiirbenden Aluminiumteilo hinein 
und liiBt sie so lango darin, bis sich das Bad reichlioh mit 
Gasblascn durchsctzt hat. Dabei ist darauf zu achten, 
daB sich im Bade kein ungelostes Aetznatron befindet. 
Die Metalltcile werden dann aus der Losung genommen und 
mit rcinem Wasser griindlich gcspfilt, wobei etwaigen Ver- 
tiefungen, in denen leieht etwas Lauge zurllckbleibt, be- 
sonderes Augenmerk zu leihen ist. Die Silberiihnlich- 
keit der Fiirbung tangt von der Zeit ab, dio das Arbeits- 
stdck in der Lauge verbringt. GroBe Stticke, die nicht 
leieht in einem GefaBe unterzubringen sind, werden mit 
der Łaugo grilndlich abgebUrstet. Das AbbOrsten muB 
aber sehr rasch und gleichmaBig bcwirkt werden, sonst 
erhiilt man fleckigo Obcrflachen!).

V erschiedene M etallc.
W irkung  e in iger F rcm d m eta lle  au f dio Walz- 

b a rk e it des Zinks. E. P ro s t und A. van C asteele3) 
fanden, daB ein Blcigehalt unter 1,25 % noch unschiidlieh 
ist, geringe Steigerungen darttber liinaus aber die Walz- 
barkeit iiuBerst ungttnstig beeinflussen. ICalzium tiber 
0,5 % ist sehadlich, Arsen und Antimon sind schon in 
Mengen von nur 0,02 % gef&hrlich, Araen wirkt ins- 
besondcrc in hohem MaBe hartond. Zinn hat schon bei
0,01 % schlechto Wirkung; Kupfer unter 0,01 % ist 
ebenso unschiidlich wie Eisen unter 0,12 %.

K obalt-C hrom -L egierungen mit und ohne Zu- 
siitzo von anderen .Metallen haben recht bemerkens- 
werte technischo Eigenschaften. A. Le do u x veriiffent- 
lichte*) die Ergebnisso einer mit reinen und mit legierten 
Kobalt-Chrom-Legierungen („Stellite") durchgcfulirten Vcr- 
suchsreihe. Banach bewahren sich die Legierungen be- 
sonders zur Bearbeitung harter Bronzen (Phosphor- 
bronzen), von Werkzcugstalil, wcichein Stahl und Ton GuB- 
eisen. Sio yermogen gegentlber sogenannten Schnell- 
drehstahlen dio Arbeitszeit um Y> bis %  iłires Betrages 
zu yermindern. Die Zusammensetzung und das Arbeits- 
gebiet der versohiedenen Legierungen sind der Zahlen- 
tafel 3 zu entnehmen.

Ueber die Wirkungen der Wolfram- und Molybdan- 
zusiitze im einzelnen hat E. H aynes eingehendo Untcr- 
suchungen angestcllt5). Banach wirken AVolframzusatze 
hiirtcnd, mindern aber die Geschmeidigkeit. Ijegierungen, 
die bis zu 10 % Wolfram enthalten, lassen sich leieht schmic-

M Nach dem Journal of the Industry of Metals 1913,
S. 397.

*) Nach Rob. G rim shaie: Metal Industrj' 1914, 
Jan., S. 8.

3) Bulletin de la Societe chimique de Belge 1913, 
Bd. 27, S. 175.

‘) Brass-World 1913, S. 159.
Brass-World, 1913, S. 21.
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Zahlentafel 3. K obalt-C hrom -L egierungen .

den, darUberhinauanimmtdie Schmiedbarkcitraschab; bei 
einem Gehalte von 25 % Wolfram werden die Legierungen 
bart und verhaltn Lamii Big aprode, eignen aich aber treff- 
lieh fiir beste Werkzeugstable, Zum Drehcn von GuB* 
eisen hat aich eine Legierung mit 40 % Wolfram gut be* 
wiihrt. Kin aus ihr hergestellter kleiner Bohrer rermoehte 
ohne jede schmierende Flflssigkeit dickea Flaschenglaa 
leicht zu durchbohrcn. Molybdan wirkt &hnlich wie 
Wolfram. Es aoll den Legierungen insbeaonderc Wider- 
atandskraffc korroaiven Beanspruchungcn gegeniiber ver- 
leiłicn. C. Irre&berger.

AusgieBen eiserner Lagcr mit Bronze.

Bas AusgioBen eiserner Lager mit guter Bronze
— selbat mit Phosphorbronze — laBt aich bei Beachtung 
dea richtigen Arbeitagangea mit roller GewiBheit guten 
Erfołges bewirkon.1) Vor allem kommt ca darauf an, daB 
das ArbeitsatUck an der zu umgieBonden Fliiche blank 
bearbeitet und Yollkommen aauber ist. Dann Yersieht man 
es mit einem dtSnnen Anstricho von Graphit-Petroleum- 
Losung und bereitet es zum AuagieBen vor. Fa iat beaser,

Abbildung 1. S-2hnUt durch die Form,

dazu einen Kem und eine gehobclto U n te r laga piat te zu 
benutzen, ais mit Ililfe eines Modelles eine Form herzu- 
stellen, in die das Wer kat ii ck gebettet wird Das Eisen- 
stiłck bJoibt zurerlassiger aauber, es wird am wenigsten 
Bronze Tergeudet, und dasFutter fallt auBorlieh aauberer 
und in sei ner Kornung gleichmaBiger aua. Abb. 1 zeigt 
einen Querseimitt durch diesenkrecht aufgestellte Form und 
Abb. 2 einen Langsschnitt durch dieselbo in gieBfertigem 
Zustand. Die Formerei iat SuBorst einfach. Ueber eine 
gehobclte, blanko Eisenplatte wini ein Formkastenteil 
vollgcst.ampft und danach mit der Platte gewendet. 
Auf die nun nach obeu gerichtete blankę Flachę klebt 
man zwei Kenie, richtet dar ii ber die eisernc Schale aus, 
stampft das Oborteil auf und bringt dio ganze Fonn in die 
Troekenkammer, Vor dem GieBen reinigt man aie, wozu 
sio notigenfalls zerlegt werden muB, stcLlt aie schrag auf

und erhitzt mit einem Potroloumbrenner, einem heiBcn 
Gasatrom oder einer andercn Warmeąuollo das in der Form 
untergebrachte Werkstiick. Zur beąuemcn und aicherea 
Erwarmung sind der EinguB und der Steiger recht breit 
auageschnitten. GieBt man dann in dio heiBe Fonn 
hitzige Bronze, so kann man wohl auf guten Erfolg reeh*

Abbildung 2. Die gleflfcrtlge Form.

nen. Der GuB muB aber von oben erfolgen, bei uroge- 
kehrter Anordnung treton in der Bronze leicht Poren auf. 
Fehlgliaao aind inabesondero bei ungenttgender Reinigutig 
dea Eiacnteils, bei ungentigender Yorwarmung oder 
mangelhaft legierter, zu kaltcr oder zu lango fiberhłtztcr 
Bronze zu gewartigen. Wenn aich dio Zuaaminensetzung 
der Bronze ungeeignot erweiat, ao begegnet man der 
Poronbildung durch kleine Zinkzusatzo ais Ersatz des 
Phosphora.

Gegossene Schnelldrehstahle.

Aus vollem Stahl geschnittono Schnelldrehstahle, 
-bohrer und -fraawerkzeugo groBercr Abmessungen werden 
infolge dea groBen Abfallea hochwertigen Rohstoffes
— er betragt nicht sclten bis zu 50% — und der zu aeiner 
Abarbeitung aufzuwendenden Lohne recht teuer. Mnu 
hat schon wiederholt veraucht, solcho Werkzeuge zu 
gieBen, um durch gonaue Formgebung Ersparnisae zu 
erzielen. Die Verluate durch Abbrand, Wortminderung 
dea Abfalles nebat den Aualagen f i i r  daa Schmelzen, 
Formen, GieBen und Putzcn haben aber gewohnlieli 
mehr gekoatet, ala durch dio gonauo Formgebung geapart 
wurde. Dagegen laasen aich nach einem Yerfahren vod 
E rn est Di et z, nach dom um einen Kem aus gewolin- 
lichem Stahl nur die schneidenden Teile aus S onderstah l 
gegossen werden, wirklicho Eraparnisse erzielen1). I*10 
Modelle crhaltcn Kemmarkon, dereń Form den ein* 
zulegenden Teilen aus gewohniichem Stahl en tsp rechen . 
Zur Herstellung der Formen wird allerbeates, hochfeuer- 
feates Materiał vcrwcndet, um eino recht glatte Oberflache 
zu orreichen und moglichst wenig nacharbeiten zu mOssen. 
Dio roh Yorgearbeiteten Stahlkerno werden in die Form 
eingesetzt und wiihrond des Trocknens zugleich mit der 
Form gut angewarmt, Roatanaatz ist peinliehst zu ver- 
meiden. Zum Schmelzen des Sonderstahls dient aiu 
beston ein eloktrisohor Schmelzofen oder ein Ticgelofen* 
Lei der ist die chcmische Zuaammenaetzung des Stahls, 
auf die es mit Bezug auf dio Art der Behandlung sclir an- 
kommt, nicht angegeben. Es kann angenommen werden, 
daB ca aich um legierten Sonderatahl handelt. Die ersten 
Yersuche brachten insofern eino Ueberroachung, ais der 
gegossene Stahl nicht genau dem aus dem Schmelztiege 
entnommenen entsprach, sondern eine Zusammenaetzung 
hatto, dio ungefahr in der Mitte zwischen der des Sfeabus 
der Korno und dem Tiegelstahl lag. Nach Berucksieu- 
tigung dieser Erfahrung bei der nachsten Gattierung 
gelangte man in der Zusammensetzung zu befriedigen- 
den Ergebnisscn. Dio gogossenen Werkzeugo werden

Ko- Wol- Mo-
bałt Chrom frarn l>b-

d«n Bemerktmgen

% 0/ % % : ■ ' ' . '

75 „ — — Ursprunglicho MStellitou-Logie- 
rung.

70 25 r> Bei llotglut leicht scUmiedbnr. 
Gibt guto Schnoidon. Sehr 
haltbar. Gut fiir Werkzougc.

60 15 23 — Drehattthle fiir Stahl und GuB- 
eisen.

55 15 25 5 Hochwertigor Werkzeugstahl. 
Angoblich 50 bis 100 % 
loistung-sfiihiger ais hester 
Schnelldrehstahl.

45 15 40 Sehr hart. Sohneidet loicht 
Glas und ritzt Quarz.

ł) Nach Foundry 1914, Marz, S. 10T/8. Nach Met. Ind. 1913, Jan., S. 22/3.
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zunachsfc in einem geschlossenon Tiogol unter Luft- 
-abschlufi bei 7900 G gegltiht, wodurch sie fiir die fol- 
gonde Bearbeitung erweicht werden* Dio gonannto Tem
peratur darf nicht uberschritton worden, sonst werden 
Bedingungen gescliaffon, dio zu Hiirtungserscheinungen 
fahren wttrdon. Das Erweichungsgltihen yerbessert zu* 
głeich betrachtlieh die Schmiedbarkeit der Wcrkstttcko. 
Nach dem WeiehglUhen werden dio Stticko auf eino Ge- 
nauigkcit von etwa 0,01 mm abgedroht und dann dom 
Hartungsgliihen unterworfen, das am besten in einem Bade 
von Bariumchlorid durehgeftihrt wird. Dio Temperatur 
des Bad es kann bis auf wenige Grade gonau geregelt 
werden, und es besteht auch bei langdauernder Gltih- 
wirkung nicht die Gefalir, daB dio Kanton anbrennen, 
noch ehe der Korper richtig durchgeglttht ist. Das Harte- 
glGhen erfordert eino Warmo von 1290 dio mit Hilfo 
eines elektrischen Wiirmomessers nachgeprtift werdon 
muB. Die dem Gluhbado entnommenen Werkzeugo 
werden mit einer dtinnen Schicht von Bariumchlorid bo- 
deckt, so daB sie wahrend des ganzon Glilhvorganges, 
von dor beginnenden Erwarmung an bis zur yolligen 
Abktthlung, vor der Bortihrung mit dem Sauerstoff dor 
Luft goschiltzt sind. Nach gohoriger Abktihlung erhalten 
sie den Endschliff, der nicht mehr teuer ist, handelt es 
sich doch nur um Beseitigung von sehr gcringftigigon 
Ungenauigkeiten.

Die Abb. 1 bis 4 zeigen Yerschiedene nach dom Dietz- 
schen Yerfahren ausgcfiihrto Werkzeugo. Ihro Gtito in 
betreff rasehen Schnittes, der Schnittiefo, des Vorschubs 
und geringen Schmiermittolaufwandes ist der bester, aus 
vollen Sonderstahisfcticken geschnittoner Workzeuge durch- 
schnittlich mindestens obenburtig, ein Teil er wieś sich 
sogar bestein Schnolldrelistahl tiborlegen, er hielt bei 
gleicher Arbeitsleistung langer stand. Dio Bearbcitungs- 
proben wurden an Aluminium*, Bron ze*, Manganstahl- 
und Nickelabgtissen vorgenommon, dio gegossonen Werk- 
zeuge haben sich jedem dieser Stoffo gegentiber gleich gut 
bewahrt. Das Dietzscho Yerfahren ist abor nur ftir Werk* 
zeuge von 40 mm (|) aufwarts wirtschaftlich lohnond.

Es ist woniger gut goeignet ftir Werkzeugo, die im 
Verhaltnis zu ihrem Durchmesser groBo Lange haben, 
oder dio beim Gebraucho besonders auf Verdrohung 
beansprucht werden. Trotzdem bleibt ihm aber ein

Abb. 1. Abb. 2. Abb. 3. Abb. 4.
Spiral- Scbftft- Schelben- Schnltt durch einen

bohrer. friiser. frfiter. Dlefci^chen Schaft-
fr&scr.

weites Arbeitafeld. Don Ausschlag werden im einzelnen 
Fali immer dio Horstellungskoston geben. Dio von 
K. Dietz ausgefUhrton Versuchs\vorkzeugo mit Durch- 
messoru von 40 bis 90 mm erforderten gogenUber Work- 
zeugen, dio aus dom Vollen gearboitot sind, durch- 
achnittlich um CO niedrigero Herstellungskoston.

Kursus iiber Metallographie und Materialpriifung an der 
Kgl. Techn. Hochschule zu Breslau.

Wic im Vorjahre, wird auch in diesem Jahro Professor 
$r.*3nę!. P. O b er h o f f e r im Eisenhuttenmannischen Institut 
der Kgl. Teclinischen Hochschule Breslau einen vierzehn- 
tagigen Kursus iiber Metallographie und Matcrialkunde 
abhalten. Dio Gebiihren betragen 175 JC fiir den Teil- 
nehmer. Dio Meldung zur Teilnahmo ist bis zum 1. Sep- 
tember d. J. an das Sekretariat der Kgl. Technisehcn 
Hochschule zu Breslau zu richtcn.

Aus Fachvereinen.
Eisenhiitte Sudwest.

Zweigyerein des V e re in s  d e u ts c h e r  E is e n h u tte n le u te .

Der diesjahrige Sommerausflug der Eisenhiitte Stid- 
west ging unter dem Yorsitz des Direktors, Bergassessor 
Seidel in Mettlach a. d. Saar. vor sich. Gegen 10 Uhr 
trafen sich in dem den Ort iiberragenden Pavilłon etwa 
ISO Mitglieder mit ihren Dam en und machten einen 
gememsamen Spaziergang durch den Wald zur Burg- 
rjwe Montelair. Um I y2 Uhr yereinigto ein gemcinsames 

ittagsmahl die Gesellschaft, bei dem der Yorsitzende dic 
_*aste begruBte und das mit Begeisterung aufgenommene 
«och auf den Kaiser ausbrachte, wahrend Direktor 
kaeftel den Trinkspruch den Dam en in gewohnter 
geaankenreicher und poesievoHer Form widmete. Hierauf 

noc|inia ŝ Kerr Seidel das Wort, daran erinnemd, 
Ui. *7 Saeftel nebst Gemahlin im B«*griffc stan de, von 

je 7̂J§eii Wirkungskreis in Dillingen noch Berlin 
•rzusiedeln; er betonte seine Verdienste ais Yorsitzender 

!,es Yereinsund ais beliebter Damenredner und uberreichto 
■ i einen Lorbeerkranz sowio eine zierlich gesehnitzte 
.- ior; Łebhafter Bcifall zeigte, daB der Gedanke des 
t‘raitzenden  ̂in der Gesellschaft starken Anklang fand. 
•n; er den Klangen eines Konzerts, unterbrochen von 

schioB die ebenso glanzend wio gomtitlich ver- 
u fneVeran8taltung, die yom schonsten Sommerwetter 

begunstłgt A\ ar.

Verein deutscher EisengieGereien.
Der Yerein halt vom 10. bis 12. September 1914 

seine 46. H aup tversam m lung  in M iinchen im Hotel 
Bayrischer Hof am Promenadenplatz ab. Aus der inhalt- 
reichen Festordnung seien folgende Veranstaltungen her- 
vorgchoben.
D onnorstag , den 10. Sep tem ber, 3 Uhr nachmit- 

tags: Besichtigung der Lokomotiyfabrik Maffei. An- 
schlieBend Besuch des Deutschen Museums. Abends
8 Uhr: BegriiBungsabend im Kgl. Hofbrauhaus, Zimmcr 
Nr. 2.

F re ita g , den 11. S ep tem ber, 9 bis 12 Uhr: Aus- 
schuBsitzung im Hotel Bayrischer Hof. 12 bis 1 Uhr*. 
Besprechung der Marktlage. 1 bis 2 Uhr: Mittagessen. 
2% bis 7 Uhr: Y ersam m lung d eu tsch e r GioBeroi- 
fach leu te  (Tagesordnung s. S. 1324 dieser Zeitschrift). 
Abends: Besuch des Kunstłerthoaters im Ausstellungs- 
park.

S onnabend , den 12. S ep tem ber, 10 Uhr: Hauptver- 
sammlun^ des Yereins deutscher EisengieSereien.
4 Uhr: Festmahl mit anschlieBendem Tanz und Bier- 
abend.

Am S onn tag , den 13. September, ist ein Ausflug 
nach dem Chiemsee und ein Besuch der Herreninsel und 
Fraueninsel geplant.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

20. Juli 1914.
KI. 4 g, F  37 140. Heizbrenner besonders fur Kocher 

und Oefen. Josef Feldmeyer, Miinchen, Regerpl. 2.
KI. 10 a, S 42 352. Einebnungsvorrichtung fiir 

Uegende Koksofen mit einem auf der Einebnungsstango 
yerschiebbar gelagerten Klinkengespcrre. Sachsischo 
Maschinenfabrik. vorm. Rich. Hartmann, Akt. Ges., 
Chemnitz i. S.

KL 13 g, N 14 100. Yorriehtoag zur Dampferzeugung 
mittels unter Wasser brennender Stichflammen. Turbo- 
werk, G. ra. b. H-, Sohland a. Spree.

KI. 13 g, Z 8421. Yorriehtung ram Verdampfen von 
Fliissigkeiten oder Trocknen und Ueberhitzen von Dampfen 
oder Gasen. 'Sipl.-^ng. Carl Zublin, Bremerhaven, Cacilien- 
strafie 8.

KI. 14 h, R 39 531. Unterbrochen arbeitendo Dampf- 
kraftanlage mit Abdampfvcrwertung, bei welchcr vor der 
unterbrochen arbeitenden Maschine ein Frischdampf- 
speicher und hinter derselben ein Abdampfspeieher 
angoordnet ist. Heinrich Rciser, Hovel boi Hamm i. Westf.

KL 1S a, D 28 973. Abdichtung des oberen gegen den 
unteron O fen teil bei Kanalofen. Egon Dreves,
MBlheim bei Coln, Dammstr. 21.

KI. 18 b, O 8717. Gewolbe fiir HerdiSfen mit erhohten 
Pruckrippcn und dazwischen liegenden Deckenabschnitten. 
Frank Orth, Indiana Harbor, V. St. A.

KI. 24 f, P  32 371. Wanderrost mit auf Tragerpaaren 
ruhenden Koststftben. Petry-Dereu.t, G. m. b. H., Dureń, 
Rheinland.

KI. 42 i, S 39 730. Optisches Pyrometer. Siemens 
& Halskc, Akt. Ges., Siemensstadt bei Berlin. .

KL 40 a, M 53 728, Verbrenuttngskraftmaschino mit 
Kiihlung durch Yerdampfung von Wasser im Zylinder- 
mantel und mit Einfiihrung dieses Dampfesin das Zylindcr- 
innere. Maschinenfabrik Augsburg-Niimberg, A. G., Niirn- 
berg.

23. Juli 1914.
KI. 10 a, Sch 43 636. Motorfiillwagen mit Forder- 

schnccko som Beschicken von Koksofen. Curt Schnacken- 
berg, Essen a. d. Ruhr, Schonleinstr. 34.

KI. 13 b, Sch 43 808. Yorriehtung zum Abfangen 
des Sehlammes aus umlaufcndom Kesselwasser. Schmidt 
& Wagner, Berlin SW. 11.

KI. 18 a, H 60 010. Yerfahren zur Herabminderung 
des Sauerstoffgehaltes von auf Spiegeleisen mit min. 
10 % Mangangehalt oder hochprozentiges Ferromangan 
zu tferhiittendem Braunstein durch Behandeln desseiben 
mit einem Reduktionsmittel in der Wannę. Juljan Hubo, 
Zdolbunowo, Wolhynien.

KI. 18 a, S 40 281. Yerfahren zur nutzbringenden 
Kiihlung von Schlacken in hohlwandigen Behaltcni,
durch deren Hohlwande, Wasser geleitet wird; Zus. z. 
Anm, S. 39203. Warme-Yerwertungs-Gescllschaftm. b. H., 
Berlin SW. 11.

KI. 1S a, S 40 858. Yerfahren zur nutzbringenden 
Kiihlung von Schlacken in hohlwandigen Behiiltcrn,
durch deren Hohlwande Wasser geleitet wird; Zus. z. 
Anm. S. 39203. Warme-Yerwertungs-Gesellschaftm. b. H., 
Berlin SW. 11.

KL ISc, I) 30 943. Verfahren und Yorriehtung zur 
Kiihlung des Harteiils. Dittmann-Ncuhaus & Gabriel- 
Bergenthal, Act. Ges., Herbede-Ruhr.

KL 26 a, B 73 770. Yerfahren zur Gasbereitung in 
stehenden Retorten oder Kammern. Dr. Julius Bucb, 
Pcssau.

1} Die Anmeldungen liegen von dem angegcber.en Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht 
und Einsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

KL 38 c, W 44 230. Gehrungssckncidemascbwer 
Zus. z. Anm. W 40 214. Johann Wcigand, Frankcnihal 
(Pfalz).

KI. 42 e, N 14 931. Fliissigkeits- oder Gasmcsser 
mit elektrischcr McUcinrichtung. Henry Niebuhr, Ebcre- 
walde, lJanckelmannst r. 21.

KL 46 e, S 38 891. Geschlossenc Anlage zur Xutztar- 
machung der Abwarmo yon Gasmaschinen fur Heii- 
zwecke. Warme-Verwcrtungs-GeseUschaft m. b. H., 
Berlin SW. 11.

KL 46 d, K 55 003. Verbrennungsturbine mit stufea- 
weiser Entladung der Yerbrennungskammcrn. Paul 
Kothe, Reval, RuBland, und Martin Gumpel, Moskali, 
RuBland.

KL 46 d, Sch 46 435. Explosionsturbine mit in den 
Explosionsraum offnendem das Betriebsmittel zufiiliteii- 
dcm Nadelventil. August Scheibler, Allstetten bei Ziirich, 
Schweiz.

KI. 67 a, L 41 164. Schleifvorrichtung fiir die Walzeo 
von Walzwcrken. Alfredo Lafittc, Mondragon, Gu,- 
puzcoa, Spanien.

KL 80 c, St 19 487. Verfahren und Vorrichtung iar 
Beheizung von Drehofen mit Yorwiirmung der Luft oder 
des Gases oder beider Mittel. Stahlwerk Thyssen, Akt. 
Ges., Ilagendingcn, Lothringcn.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
20. Juli 1914.

KI. 7 a, Nr. 611 227. Rollen-Walzwcrk fiir kes-el- 
artige Gegenstande. Max Wunderlich, Altenburg, S.-A

KL 7 a, Nr. 611 266. An Triowalzwerken mit gegen 
die Mittelwalze verstellbarer Ober- und Unterwalze die 
Anordnung einer Sehraubenspindel-Stellvorrichtung zua 
gleichzeitigen Yerstellen der Ober- undTJnterwalzewahrend 
des Betriebes. Peter Wilhelm Hassel, Hagen i. W., \olme- 
straCe 60.

Kl. 7 a, Nr. 611 431. Yorriehtung zum Fixieren <k 
Endstclhmg der pendelnden Unterwalze an Gesenkwli- 
werken. Kalker Werkzeugmaschinenfabrik, Breuer, 
Schumacher & Co., Akt. Ges., Coln-Kalk.

Kl. 10 a, Nr. 611 265. Vorrichtung zum AbBscto 
und Yerladen von Koks. Franz Mtguin & Co., A. G., uao 
Wilhelm Miiller, Dillingen-Saar.

KL 21 g, Nr. 611 572. Hufeiscnformiger Łastm&pieŁ 
Gcbr. Wetzel und Edmund Bunzel, Leipzig-Kleinzscbocter.

KL 21 h, Nr. 611 553. Elektrodenhalter fur elektrische 
Oefen. FriecL Krupp. Akt. Ges., Essen a. d. Rnhr.

Kl. 24 c. Nr. 611 425. Gasweclisebentil mit® 
Ycntilgehause umsetzbarer MuschcI. Yereinigte E>stl1' 
hiitten und Mascbincnbau-A.-G., Barmen.

KL 24 f, Nr. 611 404. Wanderrostfeucrung. Heinneli 
Kalto, Dusseldorf, llalskestr. 6.

KL 31 b, Nr. 611 723. Wendeplattenformmaschme.
Albert Thomas, Dresden, Lobtauerstr. 51.

Kl. 31 c, Nr. 611 310. GieBpfanne mit selbsttihger 
Abschaumvorriehtung. Fa. Ernst Wagner, ReutlingeŁ

Kl. 31 c, Nr. 611 793. Selbstsehaumende GieBpfanne 
fiir Eisen und Stahl. Franz Lange, Rautcnkranz :

Kl, 34 d, Nr. 611 148, Yorriehtung zur stau b ta®  
Ruckgewinnung von Koks- und K ohlebeim engungen. »» 
Asche. Niedcrrheinisches Eisenwerk, G. m . b. H., Diusen, 
Rheinland.

KI. 42 e. Nr. 611 343, Momentgasmcsser. Deutsche 
Rotawerke, G. ra. b, H., Aachen.

Kl. 46 b, Nr. Gil 291. Hydraulische Unistcuery^' 
richtung fur Gaswechselyentile. Yeroinigte EUenhutt^ 
und Maschinenbau-A. -G.t Barmen.

KL 46 c, Nr. 611 440. Apparat zur Yerwertung 
Abgaswarme. Dr. Hans Cruse & Co., Berlin.
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Zeitschriftenschau Nr. 7 .1)
Allgemeiner Teil.

Geschichtliches.
Eisen in der Zeit H om ers. Kurzer Augzug 

aus einem Vortrag von W. R udgow ay von der Society 
!or the Promotion of Hcllenio Studies. [Ironmonger 1914,
6. Juni, S. 61.]

Otto Johannsen: Die Q uollcn zur G eschiohto 
des Eisenguaaes im M itte la lte r  und in der 
neueren Zeit big zum Ja h re  1630. Fortsetzung der 
schon frtther (St. u. E. 1911, 30. Nov., S. 1907) erwiilmten 
ebenso flciBigcn wie gewisaenhafton Arbeit, die einen 
schitzenswertcn Beitrag zur Gcsohiehte des Eisens 
tiildet. [Arch. f. N. u. T. 1914, Marz, S. 127/41.]

Sir Robert Hadfield: F o r ta c h r it te  in der M etal- 
lurgie des Eisons und Stahla.* Der hier im Wortlaut 
vorliegende Vortrag, der am 11. Juni vor der „Faraday 
Society" gelialten wurde, bringt eino Mengo interessanter 
Angaben, wenn auch der Gegonstand keineswegg er- 
sclidpfcnd behandclt ist, was indessen wold auch gar 
nicht beabsichtigt war. [Ir. Goal Tr. Rev. 1914, 12. Juni, 
S. 909/10; 19. Juni, S. 944/6; 26. Juni, S. 987/90. 
Auazug: Engincer 1914, 26. Juni, S. 715/6.]

Ignaz Prandstettcr: A ufschw ung und N ieder- 
gang des V ordernberger IIo lzkohlon-H ochofen- 
betriebes. (Fortsetzung.) [Mont. Rundachau 1914,
i. Mai, S. 280/4.]

Primitivea E iaonachm elzon auf M adagas
kar.* (Vgl. St. u. E. 1914, 25. Juni, S. 1097). [Skand. 
Gj. 1914, Mai, S. 154/6.]

Joseph W. Roe: A lte englischo W erkzeug- 
bauer.* (Fortsetzung. Vgl. St. u. E. 1914, 25. Juni, 
S. 1097.) James Nasmyth, der Erfinder des Dampf- 
hammers. Sir Joseph Whitworth. Jolm George Bodmer. 
[Am. Mach. 1914, 13. Juni, S. 901/6.]

Fritz Preiss: Dio F e ilen in d u a trie  Rcmacheida. 
Eiruge gesehichtliehe Angaben Ober die Heratcllung der 
Fcilen im allgcmcinen und dio Remsoheider Feilenindustrio 
im besonderen. [Deutsche Export Rov. 1914, Nr. 6, S. 261.] 

Dr, E. Priwoznik; R ttckblick  auf d ie E ntw ick- 
lung des Bosaom er-Prozesses. [Oe. Z. f. B. u. H. 
1914, C. Juni, S. 311/5.]

Die erste B easom er-Schiene. Analyae dieser 
Schiene sowie dea dazu verwendcten Roheisens. Aua einem 
\ortragvon E rnst F. L ange (ygl. St. u. E. 1914, 25. Juni, 
S. 1097) entnommen. [Iron Ago 1914, 25. Juni, S. 1574.] 

W irtschaftllehes.
Br. Hermann Schumachcr: Dio S te llu n g  der 

doutschen S ch iffah rt im W eltv e rk eh r. [St. u. E 
W14, 18. Juni, S. 1051.]

Zur A usdehnung der achw ediachen Eiaen- 
erzausfuhr. [Ir. CoalTr. Rev. 1914, 22. Mai, S. 799/800.
-  Vgl St. u. E. 1914, 4. Juni. S. 983/4.]

Bas U ralgebiet. Dio umfangreicho Abhandlung 
■jringt auch mancherlei Angaben ilbor dio Bergwerks- 
industrio des Ural. Ein besonderer Abaohnitt (S. 302/42) 
■st der Ural-Eisenindugtrie gewidmet. [Berichte iiber 
•“ miel und Induatrio 1914, 11. April, S. 252/454.]

Folke Sandelin: R ufilands E isen indua trie . Aug- 
aus einem Reiaebericht. Allgemeincs. Der Ural. 

Beschreibung einiger Eiscttwerko im Ural. Wirtscliaft- 
.  ̂erhaltniase. SfldruCland. Allgemeinea. Beschrei-
uiig einiger sOdrusaischer Eisenwerke. Statiatisebea. 

Kartdle, [Bih. Jernk. Ann. 1914, 15. Mai, S. 295/346.] 
Zur Lage der E iaon induatrie  Braailiona. 

lM- Ł  1914, 18. Juni, S. 1065/8.]

„ l) VgL St. u. E. 1914, 29. Jan. S. 194/207; 26. Febr., 
f  376,S3; 26. Jliirz, S. 544/51; 30. April, S. 764/72; 

Mai, S. 930/37; 25. Juni, S. 1097/1104.

X X X I.,,

E. T. Good: Zur Lage der E iacn- und  S tak l- 
in d u a trie  der V oroinigten S taa ten . [The Econo- 
miat 1914, 30. Mai, S. 1339. — Vgl. St. u . E. 1914,11. Juni 
S. 1020/1.]

ClauBen: S tan d  dor a taa tsb rom iachen  H afen- 
bau ton  in B reraen und  B rem orhaven. [St. u. E. 
1914, 18. Juni, S. 1051.]

Dr. rer. poi. R. Kind: D ie K om m unalabgabdn 
in PreuBen und  dio o ffo n tlich -rec litlich o  Be- 
laa tu n g  der doutachen Indua trie .*  [St, u. E. 1914, 
18. Juni, S. 1051/5.]

Dio E isenbahnen  der E rdo im J a h re  1912. 
[St. u. E. 1914, 4. Juni, S. 963/4.]

Lleferungsbedingungen.
N orm en iiber dio Stiiokgroflo von Erzen. 

[St. u. E. 1914, 4. Juni, S. 968.]
Sonstigcs.

®r.'3>t1Q. E. Bohny: Die B ogonbriicke iibor dag 
H oli G ate  boi New York.* [Eng. Nowa 1914, 8. Jan., 
S. 59/64. — Vgl. St. u. E. 1914, 4. Juni, S. 958/63.] 

Schleusner: Die A uswoohalung der a lto n  ein- 
gleiaigon U o berbau ten  der E ido rb riicke  boi 
F rie d ric h a ta d t. Dor neue Ueberbau wurdo innerhalb 
dea alten, auseinandergezogenen ausgcfiihrt. Ausfuhrung 
dureh dio Konigs- und Lauraliiitte. [ Z. d. V. d. I. 1914,
27. Juni, S. 1004/6.]

Brennstoffe.
Al lgemeines.

Dr. W. Bertelsmann: Die featon B ren n sto ffe  
in don Jah ren  1912 und 1913. Ucbersicht (lber die 
einachliigigcn Arbeiten. Holz, Torf, Braunkohle (Fort- 
getzung folgt). [Chem. Zg. 1914, 23. Juni, S. 797/8.] 

Arth. Filrth: L ouchtgas, K okerei-, G enera to r- 
gaa im Ja lire  1913. Ausziigliche Literaturzusammen- 
atellung iiber Rohstoffe, trookene Doatillation; Generator- 
gas, Waasergas, Oelgaa; Absaugung, Kiihlung und Rci- 
nigung des Gaaes; Mesaung und Verteilung dea Leueht- 
gasea; Verwendung, Analyae, Kalorimetrio usw. der 
technischen Gasarten; Gewinnung, Behandlung und 
Yerwertung der Nebenprodukto. [Z. f. ang. Chem. 1914, 
30. Juni, S. 385/407.]

Holz.
Otto Tingberg: E rgobnisso  bei der H olzver- 

kolilung im L jungbergaohon Moiler.* [Bih. Jernk. 
Ann. 1914, 15. April, S. 207/20.]

Steinkohle.
Die E n tw ick lung  des ungariachon K ohlon- 

bergbauea und  U ngarna K ohlenroaerven. Ge- 
achichtlicheg. Wirtechaftliclies. [Oo. Z. f. B. u. H. 1914,
14. Marz, S. 142/4.]

Dio K o h len v o rra te  Jap an s . [Berichte iiber 
Handel und Induatrie 1914, 15. Juni, S. 585/96.]

K oks- und Kokereibetrleb.
W. H. Blauvclt: N euzo itliche  K okaofonent- 

w icklung.* Beachreibung der in Amcrika eingefiihrten 
neueren Oefen und dereń Besonderheiten. [Ir. Ago 1914,
11. Juni, S. 1462/6; Ir. Tr. Rer. 1914, 28. Mai, S. 974/7.] 

W. Chaney: U eber die B ehoizung der K oks
ofen m it G eneratorgas, [J. Gaa Lightg. 1913, 24. Juni, 
S. 938/47. — Vgl. St. u. E. 1914, 11. Juni, S. 1008/9.] 

Oskar Simmersbach: U n to rauchungen  iiber die 
T em p era tu rv e rh a ltn ia se  im Koksofen.* [St. u. E. 
1914, 4. Juni, S. 954/8.]

E lek trig ch e  B eschickw agen fiir Koksofen.* 
Der Wagen ist seit neun Monaten in einer groBen deutschen 
Kokerei im Betrieb. [Ir. Coal Tr. Rev. 1914, 15. Mai, 
S. 752.]

Leo Dorey Ford; E ine w estfa lische  N eben- 
p roduk ten -K okao fenan lago  m it F e rn g asv e rso r-

siehe Seite 191 bis 197.
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gung. Angaben iiber Kokaofen (Otto-Hilgenstock-Unter- 
brennerofen), Gasreinigung, Rohrleitungen, Nebenpro- 
duktengowinnung, Statistiaches. [Tranaactions Nortli 
of EngL Inst. Min. Mech. Eng. 1914, April, S. 195/215.] 

®r.*3;ng. R. Witzeck: Dic FernTersorgung m it 
K oksofengas.* [J. f. Gasbel. 1914,18. April, S. 362/8. — 
Vgl. St. u. E. 1914, 18. Juni, S. 1064.]

Haber: U eber d ie  sy n th e tisch e  Gewinnung 
des Am m oniaka. [St. u. E. 1914, 18. Juni, S. 1055.] 

Erdol.
Die, am erikan ische  E rd iil-In d u strie . [Allg. 

Oesterr. Chem.- u. Techn.-Zg. 1914, 15. Juni, S. 89/90.] 
William 15. Phillips: El&asigor B rennsto ff in 

den Sodw est- S taa ten . Eigenschaften. Prflfnng. Er
zeugung. Einfuhr. Ausfuhr. Preise. Den SchluB bildet 
eine sehr umfangreiche Literaturzusammenotellung. [Buli. 
Am. Inst. Min. Eng. 1914, Juni, S. 1023/70.]

Naturgas.
Das E rdgas in  U ngarn. [Z. d. Int. Ver. d. Bohr- 

ingenieure u. Bohrteehniker 1914, 15. Mai, S, 115/6.] 
Das amerikanische Erdgas 1912. (Fortsetzung.) 

[Allg. Oesterr. Chem.- u. Techn.-Zg. 1914, 1. Juni, S. 82/3.]

Erze und Zuschlagc.
Eisencrze.

E. E. Whito: B ew ertung  der E iaenerzgruben. 
Diskussion eines Vortrags yon Jam es R. F indlay , 
[Buli. Am. Inst. Alin. Eng. 1914. Juni, S. 1015/21.]

G. Sśpulehre: Die E isenorzgruben  in F ran- 
zosiseh-E othringen .*  Fortsetzung, <Vgl. St. u. E. 
29. Jan., S, 199.) Allgemeines und Ausbeutungsmoglich- 
keit. Beschreibung der einzelnen Becken. Die angegebenen 
Zahlen beziohln sich auf das Jahr 1912. [Techn. Mod. 
1914, 15. Febr., S. 129/39.]

Bruno Simmersbaeh: Die sU drussischen Eisen- 
e rz fe ld er T on K rivo i-R og  und  K ertseh . (SchluB.) 
[Oest. Z, f. B. u. H. 1914, 30. Mai, S. 303/5.]

Walfr. Potersson: U eber die E rzyo rriite  von 
K iiru n a v a a ra  und  G cllivara . [Jernk. Ann. 1914, 
Heft 1, S. 39/91.]

J. A. Brinelh U eber einen even tue ll gestei- 
g e rten  A bbau von E isenerzen  in den Erz- 
bezirken  von K iiru n a v a a ra  und  G ellivara  und 
seinen EinfluB auf die schwedische Eiaenindustrie. [Jernk. 
Ann. 1914, Heft 1, S. 92/111.]

Gerhard Nicolai: Die N orw egischen E isenerze 
und  ih ro  w irtsch a ftlich e  B edeutung. [Vgl. St. 
u, E. 1914, 26. Marz, S. 544. Dissertation, Berlin 1913. 
57 Seiten.]

GottfridM. Holmgren: U eber die E isenerzfe lder 
in den o stlichen  G rubenbezirkon der y e r 
e in ig ten  S taa ten .*  Reisebericht, enthaltend Mit- 
teilungen tlber Erzyorkommen, Gewinnung, Zusammen- 
setzung, Anreittherung und Agglomerieren. [Bih. Jemk. 
Ann. i 914, 15. Apnł. S. 221/(6.]

C. J. Stark: A bbau der W a h a n a -E ise n e rz - 
grube,* Der Eravorrat dieser Łageretiitten wird auf 
1000 Millionen t gesehatzt. Das Erz ist Roteisenstein 
mit 51 bis 53%  Fe, 10 bis 11% SiO, und 0,85% P. 
Erzgewitmung und Verschiffung. [Ir. Tr. Rew 1914,
18. Juni, S. 1087/90.]

E isenerzgew innung in Chile.* Die Bethlehem 
Steel Company in South Bethlehem, Pa., ist Eigen- 
titmerin der Tofo-Gruben in Coquimbo Chile. Ktłrzlich 
ist der erste Erzdampfer aus Chile in Philadelphia ein- 
getroffen. Das Eraenthiilt68% Fe, 0,20%Mn, 0,015% S,
0,057 % P und 1,5 % SiO,- [Ir. Tr. Rev. 1914, U. Juni, 
S. 1061/4.]

D ieT ofuo-G ruben  der B ethlehem  S teel Com
pany.* [Iron Age 1914, 11. Juni, S. 1455/8.]

F. W. Wimmer: E in  B liek in die Schatzkam m er 
Chinas.* Korze Mitteilung ttber die Eisenerze des 
Taych-Bezirfees der Prorinr. Hu-peh. Das Hauptror-

kommen besteht aus Magneteisenstein. Daneben kommt 
auch Brauneisenstein vor. [W.-Techn. 1914, 1. Mai,
S. 164/6.]

Manganerze.
E. SchnaB: E ino S tud ien re iso  durch dea 

ICaukasus. Einige kurze Bemerkungen iiber den M*n- 
ganerzhezirk  zu Tschiatury. Die Jahresfonlerung 
wird zu 400 000 t angegeben. Es sollen noch 30 Mil
lionen t Erz anstehen. [Glilekauf 1914, 6. Juni, S. 918/23.]

Wolframerze.
G, W. Wepfer: W olfram erze in Bolivien. Arf- 

zablung der Fundorte. A lt dea Vorkomaens der Erie. 
Berggeaetz. Arbeiteryerhiiltnisse. [Eng. Min. J. 1914. 
20. Juni, S. 1251/2.]

Etzwasche.
Eisenerzw-aschereien.* Beschreibung der Ein* 

richtung zweier Anlagen fttr Mesabi-Erze. [TheCanadisu 
Mining Journal 1914, 1. Juni, S. 376/8.] 

Erzanreieherung.
W. R. Tan Slyke: V erg iitung  von Erzcn. V;r- 

suchsergebnisse beim Erhohen des Eisengehalts tou 
Mesabierzen durch Trocknen und Sintern. [Ir. Ir.
1914, 18. Juni, S. 1091/2.]

Erzautbereitung.
W. J. Bartach: Dio g ee ig n e ta ten  Aufbereitunp 

m ethoden u n te r  B erQ cksieh tigung  d e r  Torlic- 
genden E rzbeaehaffenhe it. [Metali und Erz 19H 
22. Marz, S. 185/96; 8. April, S. 242/50.]

Brikettieren und Agglomerieren.
B. Clark: A gglom erieren  und Brikettieren 

von E isenerzen  und G io h ts tau b  in Amerika. 
[Ir. Ago 1913, 13. Not., S. 1108/12. — Vgl St. u- t- 
1914, 18. Juni, S. 1047/8.]

A. Ramen: Uober noue Kanalofenkonstriu- 
tionen  und Y erbosaerungen boi Brikettierung*- 
an lagen  fiir E isonorzschliech.* Der H»uptvoltai 
der neuen Anlage auf dem Kupferwerk in Hclsingtors 
liegt in der Verminderung der Arbeitcrzahl. [Tek. T .!« > 
22. April, S. 55/7.]

Feuerfestes Materiał.
Allgemeines.

Gilbert Rigg: F eu e rfes te s  M ateriał.* W ® 
schaften: Fouerfestigkeit. Kom und Diehtigkeit. Swfl0 
temperatur. Porosi tat. Widerstand gegen thermische * 
griffe, Warmeleitung. Herstellung von Hand aus un 
mit Masehinen. Feuerfeste Steino fiir Hochofeni JJ 
Winderhitzer. [J. S. Chem. Ind. 1914, 30. Juni, S. 61./* -J

Gilbert Rigg: D ie Z era to rung  von ieti.erie*,^ 
S teinen  im B eiriebe.*  [J. Ind. Eng. Chm. * 
Juli, S. 549/54. — VgL St. u. E. 1914, 4. Juni, S. W -J

Emilio Pamour: E influB  der H itze  und e 
O fengase auf K alk -Q uarzz iege l. Die 
setzung der verwendefcen Steine war: 78,1 % Kicsc^ » 
14,1 % Kalk, G % Wasser und Kohlen&aure. L1ŁeVU 
de PIngśnieur 1914, Miirzheft, S. 1049/55.]

S tab ilita tsb ez ie h u n g en  der K ieselsaurt^ 
m ineralien . (Auszug aus einer Arbeit von CL N. ^ wio 
in der Z. f. Anorg. Chem. 1914, 20. Jan-, S* 133/ •/ 
[Tonind.-Zg. 1914, 4. Juni, S. 1099.]

Magneslt, QU
Dr. J. Yitalis: U eber M agnesit. [Bi-ny. L̂ P*

1. April, S. 409/19.] ^
Dr. H. Łeitmeier: U eber am orphen 

Yorkommen. Technisehe Vcrvvertung. [Mont. Kum 
1914, 16. Mai, S. 319/29.]

Werksbeschreibungen,
H am ar E isengiefierei und  M cohaniache ^  *■'*■ 

s ta tt .*  [Skand. Gj. 1914, Mai, S. 138/42.]
N euein rich tu n g en  der C am bria  S teel 

pany. Zusammenstellung der unter der Leitung ̂  
W. H. Donner und E. E. Slick vorgenommenen l-13
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und Neabauten dieser Gesellsehaft. [Ir. Ago 1914, 2~>. Ju n i, 
S. 1008/10.]

Bohny: D o r T Jm ban  d e r  B ie h t c r e i  d e r  
B r iie k e n b a u w e rk s ta tt  d e r  G u te h o f f n u n g s h i i t to  
in S tc rk rad e .*  [Eisenbau 1914, Ju n i, S. 207/14.]

Feuerungen.
Allgemeines.

Nies: E in flu B  d e r  B e a c h a f f c n h e i t  d e s  B re n n -  
stoffes a u f  don  B a n  u n d  d ie  B e d ie n u n g  d e r  
Feuerung. [St. u. E . 1914, 4. Ju n i, S. 972.]

R. Klein und E . R einau: A b g a s k o h lo n s a u r e  a is  
P fl& nzennahrung . [Chein.-Zg. 1914, 28. April, S. 545/7.
— YgL St. u. E. 1914, 4. Ju n i, S. 9G8.] 

Kohlenstaubfeuerungen.
R egler f iir  K o h le n s ta u b f e u e r u n g .*  Der 

Apparat soli ffir die Zuftlhrung von K ohlenstaub bei 
industriellen Oefen dienen. E r w ird von der K nox Pressed 
and Welded Steel Co. in P ittab u rg  gebaut. [Z. f. pr. 
Ma.sch.-B. 1914, 13. Jun i, S. 882.]

A nlage z u r  H e r a te l lu n g  v o n  K o h le n s t a u b  
auf den M idval©  S te e l  W o rk a .*  Eingehende Be- 
schreibung der neuen m it allen Siobćrheitsvorrichtungen 
ausgerOsteten Aniage. Troekner. T ranaporteim ichtun- 
pen. Staubkohlenfeuerung. [Iron  Ago 1914, 25. Jun i, 
Ś. 1165/8.]

Flammlose Feuerungen.
Dr. EBich: S c h n a b e l - B o n e - F e u e r u n g e n .*  D er 

Aufsatz bringt eine Zusammenfaasung des schon biaher 
bekannten Materials. [M itteilungen der Berlin-An- 
haltisehen M aschinenbau-Aktien-Gesellsehaft 1914, Marz, 
S. 103/17; April, S. 119/33.]

Die B o n c c o u r t  - O b e r f la c h e n v e r b r e n n u n g .*  
Diaphragmafeuerung, Entw iirfe fiir Sehmiede- und Gliih- 
iifea, Lucke-Feuerung, Entw iirfe fiir Dampfkessel fiir 
lictrieb mit Mond- und Hochofcngas, Bonecourt-Feucrung 
fiir flussigc Brcnnstoffe. [Engineer 1914, 15. Mai, S. 525/6;
22. Mai, S. 357/8; 29. Mai, S. 585/7.]

F lam m lo se  O b c r f la c h e n v e r b re n n u n g .*  [St.
u. E. 1914, 11. Juni, S. 1005/8.]

H. H. Gray: E in  k r i t i a c h e r  R u c k b l ie k  a u f  d io  
flam m lose O b c r f I a c h e n v o rb r e n n u n g .  In  diesem 
Aufsatz erfiihrt der m it dem W orte ,,Oberflachenver- 
brennung“ getriebene MiBbrauch auch von cnglischer 
Seite eine deutliche Zuriickwcisung. [ J .  Gas Łightg. 1914,
16. Juni, S. 786/8.1

Dampfkesselfeuerungen. 
v. Pasinski: E in e  r a u c h lo s e  K e s s e l f e u e ru n g .*  

Beschreibung der G artner-Feucrung, einer Vorfeuerung 
nut mnldcnformigem K ost und seitlichcn Beachick- 
óffnungen. [Rauch u. S t. 1914, Ju n i, S. 137/9.]

Roste.
F. Seufert: U e b e r  K e t t e n r o s t e .*  Beschreibung 

der Kettenroste der Berlin-Anhaltischcn Maschinenbau- 
A.-G., der Diiaseldorf-Ratinger Rohrenkesselfabrik vorm. 
Diirr & Co., von L. und C. Steinm iiller und  A. Borsig. 
'Virtsc haft liche Ergebnisso der K ettenroste. [Feuerungs- 
technik 1914, 1. Jun i, S. 289/94.J 

Oefen.
E- Schmatolla: U e b e r  S e h a c h to f e n  m it  G e- 

n e ra to rg a s fe u e ru n g *  zum Brennen von K alk, Dolomit, 
iUgnesit, Quarz, Tonachiefer und  anderem  Gestein. 
[Pr. Masch.-Konstr. 1914, 4. Ju n i, S. 182/3.]

Dr. Oskar Nagel: U e b e r  e in ig e  a m e r ik a n i s c h e  
h n ia illie ro fe n .’* Kleine Em ailm engen werden im 
Tiegel, groBe Mengen in Tankofen geschmolzcn. An- 
gfcwendefc wird Kohlcnfeuerung und  Gasfeuerung. Das 
Aufbrennen der Emaille w ird in Muffelófen vorgenommen. 
[Chem.-Zg. 1914, 93. Ju n i, S. 801/2.]

^  • G arttner: H a r t e o f e n  m i t  O e lfe u e ru n g .*  
Aiiggefuhrt von den D eutschcn Oelfeuerungawerken K arl 
Nhmidfc in Heilbronn a. N. [Z. f. pr. Masch.-B. 1914,

S. 871/2.]

E 1 e k t r  i a c h e r G 1U h o f e n * in einer Ncusilberwaren - 
Fabrik an  den Niagarafailcn in Anwendung. [Ir. Agc 1914, 
25. Ju n i, S. 1570/1.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
Warmebehandlung.

A. S tadeler: U c b c r  d ie  V e r a n d e r u n g e n  d e s  
F lu B e ia e n s  d u r c h  A u s g lt ih e n .*  Bei FluBeisen gentigt 
ein 1 ̂ s tiin d ig es Glilhcn bei T em peraturen  von ungefahr 
860 °, urn groBte K erbzahigkeit bei F ernhaltung jeglicher 
E ntkohlung zu erreichen. Schon nach dreiattindigem 
Gltihen ist in der R andzone eine E n tkohlung deutlich 
nachweisbar. Dio K ornvergroberung se tz t wiihrend des 
Ausgliihena bei genannter T em peratur achon nach einer 
G llihdauer von 3 a t ein und Ycrursacht ein Fallen der 
K erbzahigkeit. K alth iirtung  begCinstigt dic K ornent- 
wicklung. [Ferrum  1914, 8. Ju n i, S. 271/6.]

L o k a le  H a r t u n g  v o n  K o r p e r n  a u a  w e ic h e r e n  
E is e n -  u n d  S t a h la o r te n .*  (Vgl. S t. u. E . 1914, 
25. Ju n i, S. 1102.) [Autog. Metallb. 1914, Marz, S. 45/9.]

Krafterzeugung und -verteilung.
Kraftwerke.

G. S to tt, R. J .  S. P igott, W. S. Gorsuch: D e r  h e u -  
t i g e  S t a n d  im  K r a f tm a s c h in o n b a u .*  Gegenuber- 
stellung von Kolbendam pfm aachinen, Darnpfturbincn, 
Gasmaschinen, Oelmaschinen, W aaaerturbinen. W irt- 
achaftlicher Yergleich in Zahlentafeln und K urzeń. 
[Proceedings of th e  American In stitu to  of E lcctrical- 
Engineera 1914, Ju n i, S. 955/86.]

H . R. T renkler: K r a f t e r z e u g u n g  b e i g le ic l i -
z e i t i g e r  G o w in n u n g  v o n  N e b e n p r o d u k te n .*  (Vgl. 
St. u. E. 1913, 16. O k t ,  S. 1730/5.) [E. T. Z. 1914,
11. Ju n i, S. 672/6.]

Dampfkessel.
Czernek: U r a a c h e n ,  d aB  b e i W a a a e r ro h r -

k e s a e ln  s c h o n  b e i g e r in g e m  K e s s e la te in b e la g  
A u a b e u lu n g e n  a n  R o h r e n  a u f t r e to n .  [S t. u. E. 
1914, 4. Ju n i, S. 970/1.]

Dampfturblnen.
Francis Hodginson: F o r t s c h r i t t e  im  D a m p f-  

t u r b in e n b a u .  Dusenverluste. Yerlusto der Reaktiona- 
turbinen. Schaufelbruchc. [Ir. Age 1914,4. Ju n i, S.1004/5.

W. Kieaer: T u r b o d y n a m o s  h o h e r  L e i s tu n g  
u n d  U m la u fz a h l .*  Dio le tzte  S tufe wird m it wesentlich 
groBerem Durchmcsaer ausgefiihrt oder es findet eino 
U nterteilung in zwei parallel geschaltoto R ader s ta tt . 
[A. E. G.-Zeitung 1914, Ju n i, S. 9/10.]

W. H . K ausen: 40 0 0 0 -P S -D a m p f tu rb in ę .*  K urze 
Beschreibung der von Brown, Boveri & Co., A. G. in 
M annheim fiir das kom m unale E lekt riz ita ts werk Mark, 
A. G. in Hagen, gebauten Riesenmaschine, die m it 
1000 U m dr./m in  um lauft. Der K ondensator ist unter- 
te ilt, auch die Pum pcnsatze dem entsprechend doppelt. 
Gcsam tgrundflache 1 6 x 4 ,2  rn, Gesam tgewicht rd. 385 t . 
[Z. f. Dam pfk. u. M. 1914, 26. Ju n i, S. 318/9.]

N e u o r u n g e n  im  B a  u d e r  B ro w n  - B o v e ri*  
P a r a o n s - T u r b in c n .*  Ausgleichkolben. Diiaenateuerung. 
[Z. f. Turb. 1914, 10. Ju n i, S. 253/4.] 

Abdampfverwertung.
Hillefeld: D ie  A b d a m p f a n la g c  O s k a r s c h a c h t  

d e r  W i tk o w i tz e r  S tc in k o h le n g ru b o n .*  Beschrei
bung der Anlage, Abdam pfspeicher Harle-Balckc m it 
Zweidruckturbine der Maffei-Schwarzkopfwerke und nur 
halb belastctem  G enerator l>ei Abdampfb<‘triob. Warme- 
ycriust im Abdam pfspeicher bei 15 bis 20 0 L ufttem peratu r 
n l. 1 y4 % . Die W irtschaftlichkeitanaehrechnung ergibt 
einen Preis von 1,68 Pf/K W at gegen 2,67 bei Erzeugung 
in unabhangigem  K raftw erk. E ine geklliche E rsparnia 
durch  eine reine Kondensationsanlago w ird in  Zweifel 
gezogen. [Mont. Rund. 1914, 16. Ju n i, S. 416/21.]

Zeitsckriftenverzeichnis nebst Abkurzurujen siehe ScUe 194 bis 197.
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Kondensationen.
E. Josse : K o n d e n s a t io n s a n la g c n .  [St. u. E. 

1914, 4. Ju n i, S. 969. —  VgL E . T. Z. 1914, 21. Mai, 
S. 581/5; 28. Mai, S. 620/4.]

V erbrennungsmaschinen.
Dr. K. Schreber: D a s  E in s p r i t z e n  T o n  W a a s e r in  

M a s c h in e n  m i t  in n e r e r  V e rb re n n u n g .*  Yorschlag, 
durch  Wasser- bzw. Brennstoffeinspritzung dio Kom- 
pressionsendtem peratur zu erniedrigen bzw. die zulassigo 
Kompression zu erhohen. Skizze einer Zerstaubervor- 
richtung. Ziel ist, durch E rhohung des W irkungsgrades 
die durch die W andungen abzufiłhrende Warmemenge 
soweit zu Tem iindern, daB deren besondero Kiihlung 
unterbleiben kann. K ritik  der Hopkinsonschen Aus- 
fuhrung. (Vgl. St. u. E . 1914, 1. Ja n ., S. 23/4.) [Oelmotor 
1914, Mai, a  69/72; Ju n i, S. 128/30.]

Gasmaschinen.
R ichard Bechtel: G a s m a s c h in e n y e rs u c h .  Eine 

m it Mondga3 arbeitende 1000 KW  Nurnberger Gas- 
m aschine wies bei einem 90atiindigen Voliastversuch die 
naohstehenden Ergebnisse auf: Gasheizwcrt 1214W E/cbm , 
Am m oniakausbeutc 51,3 kg f. d. t  Kohle, W armever- 
brauch 3080 W E /K W st, Therm odynam ischer W irkungs- 
g rad  30 % , mechanischer W irkungsgrad 84 % . [Engi- 
neering 1914, 26. Ju n i, S. 883.]

Kugellager.
II . U erm anns: U e b e r  n e u e r e  E r f a h r u n g e n  m it  

K u g e l la g e rn .*  Kugelkiifige. Kugellagerbeanspruchung. 
Felder an Kugellagern. [W.-Masch. 1914, 10. Juni, 
S. 517/21.]

Riementrlebe.
K. K utzbaeh: D ie  U e b o r t r a g u n g s v e r lu s t e  u n d  

d ie  B e a n s p r u c h u n g o n  d o r  S e il-  u n d  R ie m o n -  
t r ie b e .*  [Z. d. V. d. I. 1914, 20. Ju n i, S. 1006/11.] 

Seiltriebe.
Stehliek und  H. B onte: V e rs u c h o  i ib e r  d e n  

W ir k u n g s g r a d  v o n  S e ilo n .*  W eiterer Zuschriften- 
wechsel zu dieacr A rbeit (vgl. S t. u. E, 1913, 27. Nov.,
5. 1772; 1914, 30. April, S. 766). [Z. d. V. d. I. 1914,
6. Jun i, S. 940/2.]

Arbeitsmaschinen,
Turbogebl3.se.

H enri Besson: H o o h o f e n -T t i rb o g c b la s e  d e r  
S o o ić tó  F o rg e s  e t  A o ić r ie s  d o  H u ta - B a n k o w a
& D o m b ro w a . Beechreibung des Ton Brown, Boveri&  
Cie. gebauten Gebiases. Vcrsuchsergebnisse. Wirkungs- 
g radkurren . [Mćm. S. Ing. c if. 1914, Mai, S. 610/46.] 

Wasserstrahl-Luftpumpen.
®r.«3n0. C. Pfleiderer: Z u r  B e re c h n u n g  d e r  

W a s s e r s t r a h l - L u f tp u m p e n .*  [Z. d. V. d. I. 1914,
13. Jun i, S. 965/73; 20. Jun i, S. 1011/6.]

Pressen.
Adolf K reuser: U e b e r  Y o r f i i l l s t e u e r u n g e n  f i ir  

S o h n e l l s o h m ie d e p r e s s e n  u n d  ih r e  U n te r s u c h u n g  
d u r c h  P re s s e n le e r la u fd ia g r a m m e .*  [St. u. E. 1914, 
1S, Ju n i, S. 1043/7.]

Blockscheren.
Brzóska: V o n ti l  z u r  V e r r in g e ru n g  d e s  D a m p f .  

r e r b r a u c h s  a n  d a m p f  h y d r a u l i s c h e n  B l o c k 
sc h e re n .*  Yentilanordriung, um zwanglaufig fiir den 
Leerliub die W irkung des Treibapparates auszuschalten. 
[W.-Masch. 1914, 25. Ju n i, S. 564/6.]

Verladeanlagen.
G rijB te  K o h le n u m s c h la g a n la g e  d e r  W olt.*  

Dio Anlage in  Lam berta Point, Norfolk, Va., ist fu r eine 
Jahrcsum schlagm enge von 30 Mili. t  gebaut. Die an- 
kom m enden W agen werden in zwei K ippern in zwSlf 
elektrisch angetriebene 115 t-Verteilwagen eatleert. Diese 
Vert*ilwagen, Bodenselbstcntlader, werden durch Aufzfige 
auf die H ohe der Yerteilsilos gehoben, in  die sie sich an 
entsprcchcnder Stelle in 6 bis 7 sek entleeren. [Ir. Age
1914, 7. Mai, a  1140/2.]

Wagenkjpper.
H ubert H errm anns: N e u e re  B e s tro b u n g c n  im 

W a g o n k ip p e rb a u .*  N euere K ipper von Krupp-
Grusonwerk, G. L u ther A. G., Maschinenfabrik Augsburg- 
Niirnberg A. G., J .  Pohlig A. G. und der Deutsehen 
M aschinenfabrik A. G. [Z. f. Dampfk. u. M. 1914;
12. Juni, S. 289/93.]

Grelfer.
N e u e r e  S e l b s tg r o i f e r b a u a r t .*  [St. u. E. 19U,

11. Jun i, S. 1009.]

Werkseinrichtungen.
Gebaudekonstruktionen.

A rtur G iinther: D ie  B e f c s t ig u n g  von Trans- 
m is s io n e n  in  E is e n b o to n b a u te n .*  [W.-Techn. 1914,
15. Mai, a 316/20; 1. Ja n ., S. 349/52.]

Erzverladung.
M. F. Sayre: E r z t a s c h e n  a u s  B e to n  m it kreis- 

fo rm ig e m  G ru n d riB .*  Beschreibung einer Reiie 
nebeneinander errich teter turm form iger Erztaschen in 
Brewster. [Eng. News 1914, 4. Juni, S. 1234/5.]

Roheisenerzeugung.
Hochofenbau und -betrieb.

J. M. H arrison: H o c h o fe n g ic h te sp lo s io n c n .*
[Cleyeland In stitu tio n  of Enginoers Proceedings 1314,
23. Fcbr./23. Marz, S. 102/8. —  Vgl. St. u. E. 1914.
4. Ju n i, S. 966/7.]

Dr. J .  E . S tead : E n t s t e h u n g  u n d  V erm eidun | 
d e r  H o c h o fe n s a u .  [Proc. Clev. In st. Eng. 1914, 6. April
5. 169/212. Ir. Coal Tr. Rcv. 1914, 10. April, S. 53i
—  Vgl. St. u. E. 1914, 11. Ju n i, S. 1008.]

Werksbeschrelbungen.
M. Levin und J .  W esselm ann: U e b e r  Zusammen- 

h a n g o  z w is c h e n  d e r  Z u s a m m e n s e tz u n g  'le* 
G ic h tg a s e a  u n d  d e n  B e t r i e b s r c r h a l t n i s s e n  vos 
H o c h o fe n . Bedcutung des Reduktionskoeffizientea 
CO,/CO. U m fang der direkten und  indirekten Reduktioa 
K ein Zusam m enhang zwischen AVindtemperatur und 
Giehtgaszusammensetzung. Bei verm indertcr Windprcs- 
aung und Stillstandcn ste ig t die C 0 2-, sinkt die CO- 
K onzentration. Bei den m eisten Oefen wachst der C0- 
Gehalt der Gase m it steigender GieBtemperatur. Veihfilt- 
nis von Gichtgas- zu W indvolum en =  1,37 im Mittet 
[Ferrum  1914, 8. Ju n i, S. 261/71.]

D e r  d u n n w a n d ig e  H o c h o fe n . Beschreibung 
Terschiedener neuer am erikanischcr Oefen m it dunner 
W and und W asserkiihlung. [Pr. Masch.-Konstr. 19'*>
28. Mai, a 174/5; 11. Ju n i, S. 191. —  Vgl. St. u. E. 1911,
14. Mai, S. 842/4.]

Windbehandlung.
J . E. Johnson d. J . : H o c h o f  c n w in d e rh itz e r . 

In  dem Aufsatz wird zunachst eine geschichtliche Ueber- 
sicht gegeben; die eiserncn und steinem en Winderhitzer 
werden beschrieben, wobei dio verschiedencn Bauarte® 
der letzteren (Zweiwege-, Dreiwegeerhitzer) und 
Steuerorgane an H and zahlreicher Skizzen behandelt 
werden. Zum SchluB laBt sich der Yerfasser iiber die 
der W inderhitzer je  Ofen und dic Ausbilduug und Hel!- 
flachengestaltung aus. [Met. Chem. Eng. 1914, J unI'
S. 395/411.]

W in d t r o c k n u n g  b e i  H o c h o fe n .*  D c r z u t r o e '-  
nende W ind w ird durch m ehrerc KuhlgefaBe gelcitet, 
und der so abgekiihlte W ind seinorscits zur Tem peratu r- 
Yerminderung des nachfolgenden W indcs in besonderen
Kiihlkorpern yerwendet. [Ir. Age 1913,25. Sept., S. 654/o-i 

Gichtgasreinigung.
A. N. D iehl: M i t t e i l u n g  u b e r  d ie  G a s re in ig u 0? 

d e r  C a rn e g ie  S te e l  Co., H o o h o fe n w e rk  B u’ 
q u e s n e .*  Allgemeine B etrachtungen iiber Hochofengas 
seine Zusam m ensetzung, seinen G ehalt an  Feuchtigkeit 
und m itgefiihrte Bcstandtcile. D aran schlieBt sieh eine 
Beschreibung der Gasreinigungsanlage, der Trocka*-

Zeilschriftenver2eichni3 nebst Abkurzungtn siehe Seite 191 bi-t 197.
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and XaBreinigung. Bestimrnungsmethoden bei dor Untcr- 
suchung der Gasreinigung. Betraohtungen iiber Rohgas, 
halb und ganz gereinigtes Gas. W irtschaftliehkeit. [BulL 
Am. InBt. Min. Eng. 1914, Mai, S. 759/802. —  V gl 
St. u. E. 1914, 30. April, S. 767.]

GieBerei.
Anlage und Betrieb.

Die G ie lie re ie n  d e r  B r i t i s h - T h o m s o n -  
H o u s to n -C o m p a n y , L im ite d .*  D erw ochentlichoG uB - 
bolarf der Gesellschaft von 20 t  im  Jah ro  1902 is t auf 
110 t  GrauguB und G t  GelbguB angewachscn, was den  
Neub&u einer groBen GieBerei veranlaBto, die beschriobcn 
wird. [Foundry Tr. J . 1914, Ju n i, S. 359/63.]

E. Tonkin: G ie B e re i-N e u b a u  a u f  b o s o h r a n k -  
tem P la tz .*  Besohreibung der zweistiickigcn neuen 
GieBerei der W estinghouse Air Brako Co. in 1’ittsburgh, 
die an der Stelle der alten errich te t wurde. [Ir. T r. Rev. 
1914, 28. Mai, S. 963/6; Foundry  1914, Ju n i, S. 227/31.]

0. GeiBel: D o r K u p o lo f e n b o r ic h t .  Hinweis auf 
die Bedeutung geordneter Betriebsuberwachung. Vor- 
lagen fiir Berichtyordrucko. Gattierungsbuch. [GieB.-Zg. 
1914, 1. Juni, S. 347/54. —  Vgl. Eisen-Zg. 1914, 6. Jun i,
S. 435/7; 13. Jun i, S. 452/4; 20. Ju n i, S. 472/4.]

H a n g e b a h n e n  im  G ic B o re ib e tr ie b .*  Fordcr- 
anlagen nach Bleichertseher B auart. [GieB.-Zg. 1914, 
15. Juni, S. 389/93; 1. Ju li, S. 423/7. —  Vgl. St, u. E. 
1914. 26. Febr., S. 345/9. Die GieBerei 1914, 8. Jun i,
S. 161/5; 22. Juni, S. 177/80. GieB.-Betrieb 1914, Mai, 
S. 28/33. Fond. Mod. 1914, Marz, S. 86/9. Met. Ita l. 
1914,1. Juni, S. 205/9. Foundry  Tr. J . 1914, Ju n i, S. 382/4.] 

Gattierung.
B. Osann: G a t t i e r u n g s f r a g e n .  [St. u. E . 1914, 

25. Juni, S. 1093.]
Christian Gillcs: D e r  W a g n e r s c h o  S p i in e e in -  

p re B a p p a ra t u n d  d io  e r s t e n  B o t r i e b s e r f a h r u n g o n  
in D e u tso h la n d . [St. u. E. 1914, 25. Ju n i, S. 1092/3.] 

Formstoffe.
F. Kindling: D ie  F o rm -  u n d  K o r n s a n d f u n d -

s ta t te n  zu  E l l r i c h  a. H a rz .  [GieB.-Prax. 1914,
Juni, S. 210/2.]

X. Liscomb: S a n d h a k e n .*  Beschreibung einer
Einrichtung zum Gusse von Sandhaken in eiserner Form . 
[Foundry 1914, Ju n i, S. 214.]

Modelle.
F. Hcgerkamp: W a s  y o r s t e h t  m a n  u n t e r  e in e m  

fo rm g e re c h te n  M o d e l i?  [S t. u. E. 1914, 25. Jun i, 
S. 1077/9.]

Formerel.
K e rn s a n d m is e h m a s c h in e .*  Beschreibung einor 

Mischmasehine fiir Oelkernsand. [Foundry  1914, Jun i, 
S. 242.]

G. A  Blume: N e u e ro  T r o c k e n k a m m e r h e iz u n g .*  
Die Heizung m it Gas (m it rohem  und gereinigtcm Gas), 
mit Rohól, m it Elektrizit&t. Letztere W armoquello diirfte 
wohl nur an sehr billigen S trom platzen angebracht sein. 
Sie wird angewandt bei der Gotcborgs N ya Y crkstads A. B. 
[Skand. Gj. 1914, Ju n i, S. 167/71.]

F o rm k a s te n f i ih ru n g .*  An g latto  K astenrahm en 
anschraubbarc Leisten m it der Fiihrung. Die Leisten 
werden nach dem  Zusam m ensetzen der Form  fiir das 
nachste Rahm enpaar verwendet. [Met. Techn, 1914, 
2". Juni, S. 248/40.]

Werner v. Falkenatein: F o rm -  u n d  K e rn m a s s o n .  
Allgemeine Gesichtspunkte und Mischungsvorschlage 
Tersehiedenster Art. [Die GieBerei 1914, 8. Ju n i, S. 165/&]

D ie H e rs te U  u n g  g u B e is e r n e r  M u f fe n -  u n d  
l la n s c h e n ro h re n .*  Beschreibung des Form verfahrens. 
Einzelheiten der Form en. DarsteHung an  H and vieler 
Abbildungen. W eitere Behandlung der Rohre bis zur 
Versandbereitschaft, [ELsen-Zg. 1914, 20. Ju n i, S. 469/71; 
2 ‘. Juni, S. 489/91; 4. Ju li, S. 512/4. —  VgL auch RShren- 
Ind. 1914, 30. Mai, S. 175/7.]

G a s g e fo u e r to  T ro o k e n k a m m o rn .*  K urze Mit- 
teilung iiber Trockenkam m ern m it Gasheizung, in Nord- 
england, gebaut von Hislop. [Found. Tr. J .  1914, Ju n i,
S. 406/7.]

V o r b e s s e r u n g  a n  K e r n t ro e k o n o fe n .*  Mangel- 
haftes und einseitiges Trocknen, teilwoises Verbrennen 
der K em o wurdo in einer zusammenhiingendon Reihe 
von m it K oks gofouerten K leinkerntrockenofen durcli An- 
ordnung eines Fliigelventilators yerbessert. [Ir. Ago 1914, 
U . Jun i, S. 1451/2.]

Schmelzen.
J . A. Doylo: E in  k i p p b a r e r  F la m m o fo n  f i ir  

M o ta lls c h m e lz u n g e n .*  Besohreibung der Grundlagen, 
der B auart und des Betriobes des Roekwell-Kipp-Flam m- 
ofens. [M et.-Ind. 1914, Mai, S. 204/5.]

A. J .  Iriny i: D ie  p l iy s ik a l i s o h -o h o m is o h o n  V o r-  
g iln g o  b o i V e r d a m p f u n g  v o n  H e iz o l  m i t  b e s o n -  
d e r e r  R i io k s ic h t  a u f  d io  V e r w e n d u n g  v o n  O e l-  
f e u o ru n g o n  in  G ie B e re io fo n . [St. u. E. 1914, 
25. Ju n i, S. 1094.]

E in o  n e u e  a m o r ik a n is o h e  G a s e r z e u g e r - ,  
M a r t in o f o n -  u n d  G liih o f  o n -A n la g o .*  [Foundry
1913, August, S. 325/30. —  Vgl. St. u. E . 1914, 25. Ju n i,
S. 1087/8.]

E. L  R head: B e t r a e h tu n g o n  i ib e r  B a u  u n d  
B e t r i e b  v o n  K u p o lo fo n .*  Bedingungen heiflen und 
w irtschaftlichen Ofenbetriebs. Gichtgase, Ofenhohe, 
Diisenanordnung und  -zahl. [Foundry  Tr. J .  1914, Ju n i, 
S. 373/7. Foundry 1914, Ju li, S. 252/6.]

J .  M chrtens: D e r  S c h m e lz b o t r io b  in  d e r
E is o n g io B e re i .*  Gattierungsfragen. Kupolofenunter- 
suehungen an  H and  der Beldenschen Schaubilder. 
[GieB.-Zg. 1914, 1. Ju n i, S. 358/61; 15. Ju n i, S. 383/9;
1. Ju li, S. 358/61; 15. Ju li, S. 452/6; s. a. GioB.-Betriob
1914, April, S. 20; Dio GieBerei 1914, 8. Ju n i, S. 168/9.]

SonderguB.
Johs. Y ttru p : G e g e n s ta n d e  a u s  g e g o s se n e m

S i l iz iu m  f i ir  o h e m is c h e  Z w eo k e . Es werden kurz 
besprochen: dic H erstellung und Eigenschaften des reinen 
Siliziums sowie ho ine V erarbeitung dureh  GuB. Anwcn- 
dung derartiger GuBstiicko in der chem isehen Industrie. 
[Ing. 1914, 21. Marz, S. 211/2.]

Oliyer W. Storey: S tu d io  u b o r  d a s  G li ih e n  v o n  
T e m p e rg u B .*  Gluhversuche, im Laboratorium  ango- 
ste llt, wobci der EinfluB des Verpackungsstoffes, der 
G liihtem peratur, der D auer des Gliihens und der Abkuhl- 
gcschwindigkeit beriicksichtigt werden. Zahlreicho Klcin- 
gefiigebilder. [Met. Chem. Eng. 1914, Ju n i, S. 383/9.]

StahlformguB.
C. D. Young, O. D. A. Poaso und  C. H . S tra n d : 

W a r m e b e h a n d lu n g  v o n  S ta h lfo rm g u B .*  [Buli. 
Am. In st. Min. Eng. 1914, F ebr., S. 227/34. —  VgL 
St. u. E . 1914, 25. Ju n i, S. 1095.]

E in o  C le v e la n d o r  S ta h lg io B o re i .*  Beschrci- 
bung einer neuen BessemerstahlgieBerei fiir GuBstUcke 
bis zu einer Tonno Gewicht. Zur S tahlerzeugung dienen 
zwei 2-t-Tropenas-K onvcrter. [Ir. T r. Rev. 1914, 11. Ju n i, 
S. 1048/9.]

Elekt rostahlguB.
E lo k t r o s ta h l f o r m g u B .  Allgemeine Betraohtungen 

iiber dio W irtschaftlichkeit bei fliissigem und festem  
Einsatz. Der Vcrgleieh m it anderen Stahlerzeugungs- 
arten  weist Fehler auf. [Pr. M asch.-Konstr. 1914, 11. Ju n i 
(Deutsche GieBereitechnik), S. 75/6.]

Metallgud.
H. Cole E stcp : H e r s t e l l u n g  s o h w e re r  B ro n z e -  

y e n t i le .*  F iir  das New Yorker W asserwerk wurden 
m ehrere auBergewóhnlich gro Bo DurchlaQventile aus 
M anganbronzo der groBercn H altbarkeit holber her- 
gestellt. Der GuB derselben wird besehrieben. [Ir. Tr. 
E ev . 1914, 11. Ju n i, S. 1041/5; 18. Ju n i, a  1093/7; 
F oundry  1914, Ju n i, S. 205/9; ygl. Met. Ind . 1914, Mai, 
S. 189/91.]

ZeilscJir%ltenverzeichnw neb.it Abtunungen siehe SeiU 194 bis 197.
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GuBfcearbeitung.
A. KeBner: Y o r s u c h e  u b e r  d ie  B e a r b e i t b a r k e i t  

y o n  G u B e ise n  u n d  M e ta l le g ie ru n g e n .  [St. u. E. 
1914, 25. Ju n i, S. 1093/4.]

A u to g e n e  S c h w e iB u n g  v o n  G ra u g u B e is e n . 
Mitt-cilung iiber einen P aten  tstreit, E in bestehendes 
P a ten t, das ais benachteiligend empfunden wird, soli 
bekam pft werden. [Autog. M etallb. 1914, Mai, S. 90/4.] 

Abfałlstoffe.
D ie  W ie d e r v c r w e n d u n g  v o n  G ie B e rc i-A b fa ll-  

sa n d .*  Beschreibung yerschiedener Yorrichtungen zur 
Riiokgewinnung des Abfallsandes. Ueber 80 %  konnen 
zuruekgewonnen werden. [Ir. Age 1914,28. Mai, S. 1315/8.] 

Jam es M. M órton: U n k o s te n v c r t e i l u n g  in
e in e r  H a n d e ls g ie f ie r e i .*  Yorschlag zur angemessenen 
U nkostenhelastung in einer GieBerei fiir leichten und m itt- 
leren GuB. [Ir . Age 1914, 4. Jun i, S. 1381/3.]

Sonstiges.
Y e r b r e n n u n g e n  d e r  E is e n g ie f le r .  [St, u. E. 

1914, 25. Ju n i, S, 1088/90.]
Oskar Leydo: G u B e is e n p ro b e n . [St. u. E. 1914, 

25. Ju n i, S. 1093.]
U n f a l ly e r h i i t u n g  in  G ie f ie re ie n .*  [Ir, T r. Rey.

1913, 20. Marz, S. 603/4. —  Ygl. St. u. E. 1914, 25. Jun i, 
S. 1090/1,]

D ie  M i t t e l  z u r  Y e r m in d e ru n g  d e s  S ta u b e s  
in  G ie f ie re ie n . [GieBerei 1914, 22, Jun i, S. 180/3.]

E, S chrcd ter: U e b e r  d io  a l t e s t e n  guB - 
e i s e r n e n  O fe n -  u n d  K a m in p ła t t e n .*  [St. u. E. 1914, 
25. Ju n i, S. 1075/7. —— Ygl. Foundry 1914, Jun i, S. 216/8.] 

Jo h n  P , F rey : A l te  E r z e u g u n g  g u B e is e rn e r
O fe n  p l a t t e n .*  [Foundry 1914, Jun i, Ś. 216/8. —  Vgl. 
St. u. E . 1914, 25. Juni, &  1075/7.]

Erzeugung des schmiedbaren Elsens.
Metallurgisches.

Dr. O. Falckc: D io  R e a k t io n  z w is c h e n  K ise n - 
o s y d u l  u n d  K o h le  u n d  z w is c h e n  K o h te n o x y d  
u n d  E is e n .  Auszug aus einem auf der 21. Hau{>tversamm- 
lung dor D eutschen Bunsen-Gesellschaft fiir ungewandte 
physikalische Chemie vora 21. his 24. Mai 1014 in Leipzig 
gehaltencn V ortrag. Hiernach beruht das Gleichgowicht, 
d as sich einstelU, wenn Kohlenoxyd von Eisen absorbiert 
wird, auf der Bildung geloster Kohle. Eine R eaktion 
zwischen Eisenoxydui und den rerschicdenstcn Kohlen 
t r i t t  erst oberhalb 0 5 0 “ cin. [Chem.-Zg. 1914, 2. Juni, 
S. 600; Z. f. E lcktroch. 1914, 1. .Juni, 8. 323/4.]

J .  O. Arnold und  G. R. Bolsover: F o rm  d e r  S u l-  
f id e  in  F lu U c ia e n b lo c k e n . [S t. u. E. 1914, 4. Juni, 
S. 972/3.1

Dr. F ritz  Forster: E le k t r o c h e m ie  u n d  E lc k t r o -  
t h e r m ie  in  d e r  J l c ta l l u r g i o  u n d  in  d e r  c h e m i-  
s c h e n  G r o C in d u s t r ie .  [St. u. E. 1914, 4. Ju n i, S. 969,] 

Direkte Stahlerzeugung.
E rnest H um bcrt und Axcl H ethey : H e r s te l lu n g  

v o n  S t a h l  d i r e k t  a u s  E rz . [St. u. E. 1914, 11. Ju n i 
S. 10.13.]

Martlnverfahren.
Dr. techn, Friedrich Schuster: D a s  T a lb o t - V e r -  

f a h r e n  im  Y c rg le ic h e  m i t  a n d e r n  H c r d f r i s c h -  
y e r f a h r e n .*  [S t. u. E. 1914, 4. Ju n i, S, 945/54; 11. Juni, 
S. 994/1000; 18. Ju n i, a  1031/43.]

C. Dellwik: D as T o r g a u e r  S t a h lw e r k  m it
W a s s c r g a s b e t r io b .  Zuschrift. [St. u. E. 1914, 1S. Juni, 
S. 1049.]

Elektrostahlcrzeugung.
S. Guggenhcim : E lc k t r o s t a h l .  [St. u. E.

1914, 4. Jun i, S. 969. V gl E. T, Z. 1914, 14. Mai, 
S. 553/8.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens. 
Walzen.

E. Meyer: N e u e  Y e r f a h r e n  z u m  W a lz e n  y o n  
P ro f i le is e n .*  Absehleifen der Walzhaufe yor dem

Fortigstich. H erstellung breitflanschiger Trager durch 
Sehlitzen und Aufbiegen von UniycrsaleLsen. Auswalzen 
von Form eisen im  U niversatwalzwerk. [Centralbl. d. H. 
u. W. 1914, 25. Ju n i, S. 349/50.]

Walzwerksantneb.
C. K ieB elbaeh:D io  W a h l  d e s  A n triebesfu r 

B le c h w a iz w e rk e .*  [St. u. E. 1914,18. Juni, S. 1029/31.] 
Blechwalzwerk.

D ie  n e u o  B le e h w a lz w o r k s a n la g e  in Rothe 
E rd c .*  [St. u. E. 1914, 4. Ju n i, S. 985/94.]

D as n e u e  B le c h w a lz w e r k  d e r  B reracrk u tte , 
A. G.* [St. u. E . 1914, 18. Ju n i, S. 1025.] 

Walzenlager.
W a lz e n la g e r .*  Lagerungen fiir Kai twalz werke. 

[Ir. Ago 1914, 18. Ju n i, S. 1510/1.]
Eisenkonstruktionswerkst&tten.

C. A. T upper: B e t r io b  n e u z e i t l i c h e r  Eisea- 
k o n s t r u k t io n s w o r k s t a t t o n .*  Ausbildung leistungs- 
fahiger Sondermaschinen, ontsprechende Yerteilung der 
Bauarbeiten nach der GroBe. Transporteinrichtungen. 
[Ir. Age 1914, 7. Mai, S. 1144/6.]

Kriegsmaterial.
D io  S c h a u m a n n s c h e  P a n z e r p l a t t e .  Sio be- 

steh t aus zwei Schichten, einer yorderen Nickelstahl- 
p iat to und einer riłekw artigen aus einem LeiehtmetalL 
Beide sind p u n k t weise m iteinander yerbunden. [Prom, 
1914, 13. Jun i, S. 592.]

Harten.
A. M* Cance: B o i t r a g  z u r  T h e o r i e  d e r  H artung. 

[ S t  u. E. 1914, 4. Ju n i, S. 973/4.]
B a d e r  z u m  H a r t e n  (A b s o h re c k e n )  u n d  An- 

l a s s e n  v o n  S ta h l .*  [W .-Techn. 1914,1. Juni, S. 339/42.] 
SchweiBen.

S c h w e iB e n  v o n  S c h n e l l s t a h l  n a c h  Rosner.* 
Das SchweiBen gesch ieh t in einem  Gasofen bei einer 
T em peratur yon iiber 11000 u n te r  Benutzung eines 
b esonderen  FluBmittels. Nachweis der W irtschaftlichkeit 
dea Verfahrens. [W .-Techn. 1914, 1. Ju n i, S. 337/8.] 

SchweiBen.
W. N. B est: D a s  S c h w e iB e n  d e r  M et a lle  mit 

f lG ss ig e m  B r e n n s to f  f.* [J . Am. S. Mech. Eng. 1914. 
Ju n i, S 205/7. —  Ir. Age, 18. Ju n i, S. 1516/7.]

W. R . H u lb ert: D a s  T h e r m i t -  S c  h w e i B v er fali • 
ren .*  [J . Am. S. Mech, E ng. 1914, Ju n i, S. 214/6.] 

Autogenes SchweiBen.
U e b e r  d io  F r a g e  d e r  r o l a t i v e n  Eignunii 

d e r  y e r s c h ie d e n e n  t e c h n i s c h  e n  G a s a r te n  fiir 
d ie  Z w e c k e  d e r  a u to g e n e n  S c h w e iB u n g . [Autog. 
Metallb. 1914, Marz, S. 50/5 ; Mai, S. 101/5.]

Dr. H . R asch: D ie  W a s s o r v o r la g e  bełlJl
S c h w e iB b re n n e n  m i t  A z e ty lo n .*  [Zentralbl. f- 
Gewerbehygiene 1914, April, S. 137/41.]

H enry G a v e :  D a s  S a u e r s t o f f - A c e ty le n * » ^r*
fa h ro n  zu m  S c h w e iB e n .*  [J . Am. S. Mech. Eng. 1914, 
Jun i, S. 208/14.]

Elektrisches SchweiBen.
J .  Sauer: E l e k t r i s c h e  S c h w eiB v e r fa h ren .*  yer 

yorliegende Yortrag bietet eine gedriingte Uebersicht uber 
die yerschiedenen elektrisehen SchweiByerfahren, die w 
der Praxis angewendeten SchweiBmaschinen, i^re An
wendung und zum SchluB einen Hinweis auf die ke- 
fahren fUr die bedienenden A rbeiter. [Soz.-Tcchn. 191 ,
1. April, S, 117/27.]

O tto  F u chs: U n te r s u c h u n g e n  i ib e r  e le k tr is e  ie 
W id e r s ta n d s s c h w e iB u n g  n a c h  d e m  P u n k tre r -  
f a li  re n .*  Berieht iiber Untersuchungen beziiglich Strom- 
yerbrauehs, Festigkeit der Yerbindung, des KleingefOgj^ 
der SchweiBstelle, sowie Bedingungen fiir die Durę - 
fiilirung der betreffenden SchweiBung. [W.-Techn. 191 ,
1. Ju n i, S. 323/7.]

E le k t r i s c h e  S c h w e iB e in r ic h tu n g  f d r  Lisen- 
u n d  S ta h lb le c h .*  D er abgebildete u n d  boschrieben1? 
neue Flachenschw eiBapparat i«t zum SchweiBen von

Zeitsckrift en terze ichnis nebst Abkurzungen siehe Seile 194 bis 197.
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10 bis 30 mm dicken Stahlblcchen —  ais E rsa tz  ftir das 
Kietcu — bestimmt. Es wird hierzu n iedriggespannter 
Stroni verwenclct. [ 1'.. T. 71. 1014, 18. Ju n i, S. 718/0.] 

Bruno Loewenherz: E le k t r i s c h e s  S c h w e iB e n  v o n  
Z em cntfiiascrn.* [Tonind.-Zg. 1014, 0. Ju n i, S. 1115/6.] 

W. A. Hodges: D a s  e l e k t r i s e h e  S c h w e iB e n .*  
[J, Am. S. Mech. Eng. 1014, Ju n i, S. 217/0.]

Munster: E r f a h r u h g o n  m i t  e l e k t r i s c h e r  u n d  
au to g en er S c h w e iB u n g  a n  D a m p f k e s s c ln .  [S t .u .E . 
1914, 4. Jun i, S. 070.]

Belzen.
B eiz tro g e .*  K urze Besprechung der in D raht- 

lrerkcngetrSuchlichen Troge. [Ali/., f. d. D rah t-lnd . 1014,
23. Juni, S. 262.]

Verzinken.
R e n ta b i l i t a t s b e r e e lu iu n g  e in e r  H e iU v e r-  

z in k u n g sa n la g e  v o n  24 D r i ih te n .  [Anz. f. d. D rahtind. 
1914, 10. Juni. S. 237/8.]

August Bauschliger: W a rm Y e rz in k u n g  o d e r
e le k tro ly tis o h e  V e r z in k u n g  y o n  E is e n te i l e n .  
Fiir Bleche sind die Yerfahren etw a gleichwertig, fiir 
fertigo Stiieke W arm verzinkung vorr.u/.iehen. Einigo 
Winko fiir die Ausfiihrung. [W.-3Iasch. 1914, 10. Jun i, 
S. 631.]

Eigenschaften  d e s  E ise n s .
Rosten.

K. Schumann: K o r r o s io n  d u r c h  W a s s e r  u n d  
ihre In h ib io ru n g . D as R osten  laflt sich vermeiden, 
wenn man dem W asser N atro n n itrit oder andero Reduk- 
tionsmittel zusetzt. Die Yersuche sind  noch n icht vóllig 
abgeschlosscn. [Z. f. Dam pfk. u. M. 1914, 19. Jun i, 
S. 305/6.]

J. H. G. Morrison: D ie  K o r r o s io n  d e r  K o n d e n -  
s a to rro h re n . [Trans, of th e  In s t. of Eng. and  Ship- 
builders in Scotland, Bd. 50, 1913, S. 384/93.]

L. Potin und J .  Descours-Desacres: E r h a l t u n g  
e iserner B a u te n  u n d  S c h u tz  g e g e n  O x y d a t io n  
und d ie k o r ro d ie r e n d e  W ir k u n g  d e s  R a u c h e s .  
(Bei der Zusaminenstellung der oinschlagigen L itera tu r 
» t ch’e deutsehe F ach lite ra tu r auffallend schlccht weg- 
gekommen.) [Teclm. Mod. 1914, 1. April, S. 246/53;
15. April, S. 298/305; 1. Mai, S. 342/47.]

Bernauer: D ie  G a s r o h r z e r s to r u n g e n  d u r c h  
E lek tro  ły so  in  E s s e g , U n g a rn .*  Mit einem Nach- 
■"•ort Ton A. B o u sse . [ZentralbL d. R óhren-Ind. 1914,
17. Juni, S. 373/0.]

M etalle  und L e g ie r u n g e n .
Titanstahl.

K. P. Applegate: T i t a n  u n d  d ie  m a g n e t i s c h e n  
E ig e n sc h a f te n  d e s  E is e n s . K leine Mengen T itan  
(unter 1 %) Yerringern ein wenig die H ysteresisverluste 
reinen schwedischen Eisens; m it YergroOcrung des T itan- 
zusatzes steigt der H ysteresisverlust. TitaneŁsenlegierun- 
gen werden nicht wesentlich weichcr durch langes Aus- 
gliilien bei 760 Beim Losen Yon T itanlegierungen in 
Eisen entstehen magnetisch m inderwertigere Erzeugnisse 

mit Legierungen, die reines T itan  enthalten . Reines 
Titan erhohfc die P erm eabilita t schwedischen Holzkohlen- 
eiaenu. Titanstahle sind n icht so gu t wio Siliziumstahle. 
[Ir. Age 1914, 2. Ju li, S. 53.]

^ t a n s t a h l s c h i e i i e n .  Dic T itaniura Alloy Mfg. 
Co., Niagara Falls, h a t ein kieines H cftchen „R aił R eport, 
*>ulletin No. 6“ herausgegeben, welches interessante 

ergleiche zwischen Kohlenstoff- und T itanschienen ent- 
haJt. Hiernach wtire der T itanstah l bei gleicher Festig- 

 ̂ zaher, neigte w’eniger zu Seigerungen und wiire 
iia-tnentlich in bezug auf die Schwefelausscheidung iiber- 
J«gen. [fr. Age 1914, 2. JuU, S. 17.]

Werkzeugstahle.
E in iges O ber K o n s t r u k t i o n s -  u n d  W e rk z e u g *  

stiihle.* Nickelstahl, Nickelchrom stahl, Chrom-W olfram -

Y anadinstahl, M anganstahl. Zusam m cnsetzung, Anforde- 
rung und Verwendungszweck, Behandlung, Eigenschaften. 
[Centrąlbl. f. H. u. W. 1914, 5. Ju n i, S. 307/9.]

M. D enis: S tu d io  U b er d io  H a u p te ig o n s c h a f to n  
d e r  W e r k z e u g s ta l i lo .*  Allgemeino B etrachtungen 
tiber die Versuclismethoden der W erkzeugstalilo und  iiber 
die anw endbaren W arm ebehandlungen. M itteilung ver- 
schiedener Yersuche, dio an den H aup tm arken  der in 
der In dustrie  ver\vendeten W erkzeugstalilo angestellt 
wurden, um die beste W arm ebchandlung, den Yersehie- 
denen Verwendungszwecken eines jeden dieser Stalile 
entsprechend, festzulegen. Yersuchsfolgerungen. [Rev. 
^Ićt. 1914, Ju n i, S. 569/669.]

Vanadin.
A. H a n ig :I )a s  Y a n a d iu m  u n d  s e in e  B e d e u tu n g  

f i ir  d ie  E is e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e  (Fortsetzung). 
Y crhiittung. Legierungen. W irkung des Y anadins im 
Stahl. [Oest. Z. f. B. u. H . 1914, 25. April, S. 230/4.] 

Lagermetalle.
R. Ciarkę: H o c h w e r t ig e s  B le i - L a g e r m e ta l l .  

D er Verfasser versucht den Nachweis der Minderwertig- 
keit aller Lagerm etallo m it nennenswertein Bleigehalt. 
[Foundry  1914, Ju n i, S. 219.]

Bronce.
J .  E. S tead : M u n tz m e ta lle .*  M itteilung der bei 

der Festigkeits- und  m etallographischen Priifung er- 
zielten Ergcbnisse. [Engineering 1914, 5. Ju n i, S. 789/92.]

B etr ie b s i ib e rw a ch u n g .
Betriebsfiihrung.

W. Schom burg: B e t r i e b s k o n t r o l l e  b e i e le k -  
t r i s c h  b e t r i e b e n e n  I l i i t t e n w e r k s k r a n e n .*  Wieli* 
tigkeit einer solchen Betriebskontrolle. Beachtonswerte 
E inzelheiten. [Centrąlbl. d. H . u. W. 1914, 25. Ju n i, 
S. 348/9.]

Normalisierung.
A lbert Miiller: N o r m a l ie n  f i ir  K r a n h a k e n .*  

Tafeln fiir einfache und Doppelhakcn sowie fiir Kran* 
ketten . [W .-Tcchn. 1914, 15. Ju n i, S. 362/3.] 

Flusslgkeitsmesser.
H. M antę: E r f a h r u n g e n  m i t  W a s s c r rn e s s e rn . 

F iir schlam m fiihrendes W asser ist fiir E inbau in die 
Saugleitung n u r ein offener W assermcsser am P ia t7., 
fiir E inbau in  die D ruckleitung sind lediglich Kolben- 
wassermesser zu empfehlen. [M itteilungen der Ycreinigung 
der E lektrizitatsw erko 1914, Ju n i, S. 269/73.]

E in e  n e u e  s e l b s t t i t i g e  W ag e Y o rr ic h tu n g  f tir  
K c s s e ls p e is e w a s s e r .*  Beschreibung des W assermessers 
m it KippgefaBen von L. & C. Stcinmiiller in Gummers- 
bach i. R h. G arantierte Genauigkcit 0,1 % . [Z. d. V. 
d. 1. 1914, 6. Jun i, S. 938.]

Temperaturmessung.
Y e r b e s s e r u n g e n  a n  t h e r m o e lo k t r i s c h e n  P y ro -  

m e te rn .*  [Ir . Coal T r. Rev. 1914, 27. Marz, S. 465.] 
Maschinentechnische Untersuchungen.

^r.*3ng. R . S kutsch: U e b e r  d ie  R e ib u n g  v o n  
L e d e r  a u f  E is e n .*  [Dinglor 1914, 2. Mai, & 273/8;
16. Mai, a  306/10 ; 30. Mai, S. 341/7: 6. Ju n i, S. 355/7.]

Heidebrock: N c u e r e  A n s c h a u u n g e n  i ib e r  L a g e r -  
r e ib u n g ,  b e s o n d e r s  b e i  ra s c h la u fe n d e n  Z a p fe n .*  
Bisherigo Yersuche und deren Ergebnisse. U ntersuchun
gen auf hydredynam ischer Grundlage. W ichtigkeit der 
W arm eabfuhrung. Tragflachen iiber das notwendige Mafl 
sind zu Ycrmeiden. [Z. d. Y. d. I . 1914, 20. Ju n i, S. 1018/21]

M e c h a n is c h e  M ateria lpriifung.
Allgemeines.

Stille: F e s t i g k e i t s p r o b e n  a n  E is e n  u n d  S ta h L  
[St. u. E. 1914, 4. Ju n i, S. 907/8.]

U no Forsberg: S t a h lp r i i t u n g  d e r  S. K . F .- 
K u g e l la g e r f a b r ik .*  Beschreibung der Laboratorium s- 
einrichtungen. BiegeYersuche an  S tab- und Ringproben.

Zeitichriftenuerzcichnis nebst Abkurzutigen siehe Seite 194 bis 197.
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Dauerversuche nach dera W ohlersehen Yerfahren. Kerb- 
schlagrereuche m it beaonderer Stabforra. VerschieiB- 
versuche auf einer m it Schmirgclpapicr belegten Scheibe. 
[Am. Mach. 1914, 6. Jun i, S. 843/8.] 

Verdrehungsversuche.
J .  B. K om m ers: Y e r d r e h u n g s r e r s u c h e  a n  G uB- 

e ise n .*  Verdrehungsversuche an Probestaben m it randem , 
rechtockigem und U-fórmigem Qucrschnitt yon verschie- 
dener F lanschenbreite. Die Flanschen des U-formigen 
(Juerschnittcs erhohen die W idcrstandsfiihigkeit gegen 
Yerdrehung nur unwesentlich. [Am. Mach. 1914, 20. Ju n i, 
a  941/4.]

Magnetische Prufung.
II . Schiibbe: D io  m a g n e t i s c h e  P r u f u n g  v o n  

B le e h e n  m i t  E in r i c h tu n g e n  f i ir  d e n  p r a k t i s o h e n  
G e b ra u c h .*  A nordnung des Epsteinschen A pparatea 
in Verbindung m it einem 5Ceigcrgalvanomctcr in einer 
fiir W crkstattpriifungcn brauchbaren Form . Angabo 
der erforderlichen K orrekturw erte. [E lektrotechnik u. 
Maschinenbau, W ien 1914, 31. Mai, S. 461/4.] 

Dampfkessclmaterial.
P r u f u n g  s c h a d h a f t  g e w o rd e n e r  K e s s e l-  

m a te r i a l i e n .  [St. u. E. 1914, 4. Ju n i, S. 969/70.]
Sydney A. H oughton: R is s e  a n  s c h w e re n  K e s s e l  - 

m a n te lb le o h e n .  [St. u. E. 1914, 11. Juni, S. 1012/13.] 
Schienen.

H . G am  und A. Diehl: V e r s c h le iB fe s to  S c h ie n e n . 
[Organ 1913, Ja n ., S. 32; 1914, 15, Marz, S. 96; Zeitung 
des Yereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1914,
4. Marz, a  285. —  Vgl. St. u. E. 1914, 18. Jun i, S. 1048/9.]

S c h ie n o n b r i ic h e  in fo lg e  v o n  Q u e r r is s e n . 
Untersuchungsberichte iiber einen Schicnenbruch infolgo 
m ehrerer Querrisse im Schienenkopf. Stellenweise E in- 
lagerungen von grobkornigem P erlit und Zem entit im 
Gefiige, Zuruekfiihrung derartiger Risso auf unzulassig 
hohe Raddrtteke durch Howard. (YgL St. u. E. 1911, 
21. Doz., S. 2108 und 1914, 5. Febr., S. 250.) [Ir. Ago 1914, 
18. Ju n i, S. 1528/9.]

Sonderuntersuchungen.
C. E. Strom cyer: E l a s t i z i t a t  u n d  H a l t b a r k e i t  

T o n  D a m p f le i tu n g s r o h r e n .*  Angaben iiber Bctriebs- 
verhaltnisse und Lebensdauer zahlreicher Dam pfleitungs. 
rohre und K rum m er aus Kupfer, sowio ciniger Rohre 
aus SchweiBcisen, deren Brucli durch Erm iidung infolgo 
der daucm den Maschinenvibrationcn u. dg!. eintrat. 
Errochnung der durch die Vibrationen erzeugten Span- 
nungen aus der Anzahl der ausgehaltonen Spannungs- 
wechsel und den iibrigen Materialcigonschaften. [Engi- 
neering 1914, 19. Ju n i, S. 256/8.]

M eta l lograp h ie .
Allgemeines.

W . Ton Moellendorff: W e c h s o lb o z ie h u n g e n
z w is c h e n  d e r  e m p ir is c h e n  M e ta l l t e c h n ik  u n d  
d e r  M e ta l lo g r a p h ie .  [St. u. E . 1914, 25. Ju n i, a  1094.] 

Sonderuntersuchungen.
R . R uer und  R. K lesper: D ie  f /o -U m w a n d lu n g  

d e s  r e in e n  E is e n s  u n d  ih r e  B e e in f lu s s u n g  d u r c h  
K o h le n s to f f ,  K o b a l t  u n d  K u p fe r .*  Die mitgeteil- 
ten  Yersuche beseitigen jeden Zwcifel an dem Vorhanden- 
sein des y/o-Um wandlungspunktes des reinen Eisens 
u nd  liefern gleichzeitig ein M ittel zur B curteilung der vor- 
handenen, sich zum Teil widersprechenden L itcratur- 
angaben. [Ferrum  1914, 8. Ju n i, S. 257/61.]

P au l H . Berggreen: D ic  v e r s c h ie d e n c n  F o rm e n  
u n d  Y e r b in d u n g e n  d e s  K o h le n s to f f s  m i t  E is e n  
c in s c h l ie B l ic h  E is e n le g ie r u n g e n .  Ausfiihrliches 
bibliographisches Vexzeichnis der einschlagigen Vcroffent- 
lichungen in der deutsehen, englischen und am erikanischen 
L iteratu r. [Buli. Am. In st. Min. Eng. 1914, Ju n i, S. 913/27.]

G. Charpy und  A. Cornu: B e o b a c h tu n g e n  i ib e r  
d ie  B e t r a c h t u n g e n  T on  V ig o u ro u x  u b e r  s i l i -  
z i e r t e s  E is e n . Entgegen den Untersuehungen von

C harpy und Cornu (vgl. St. u. E . 1913, 29. Mai, S. 920) 
und anderen Forschern h a t Vigouroux (BulL S. Chim. F. 
1914, 20. Mdrz) festgestellt, daB Silizium eino Erhohnng 
des Punktes A 2 ubor 900 0 hinaus fiir eine Legierung mit
6 %  Si, a n s ta tt  E rniedrigung auf 660 0 nach Charpy und 
Cornu, herbeifiihre. Dio Versuche von Vigouroux werden 
ais nicht einwandfrei hingcstellt. [Buli. S. Chim. F, 
1914, 5. Juni, S. 497/500.]

C h e m is c h e  P rufung.
E i n z e l b e s t i m m u n g o n .

Kohlenstoff.
W. D. Brown: B e s t im m u n g  r o n  K ohlenstoff 

in  E is e n  u n d  S t a h l  (direktes Verfahren). Verbrennung 
im Saucrstoffstrom  in  einom clektrischen Ofon. [Met 
Chcm. Eng. 1914, Ju n i, S. 390.]

Nickel.
0 . Brunck: Z u r  B e s t im m u n g  d e s  N ickels mit 

D im e th y lg ly o x im .  Aus den Yersuchen geht herror, 
daB dio Bestim m ung des Nickels auch bei Gegenwart 
Ton Eisen und K obalt in einwandfreier Weise gelingt, 
[Z. f. ang, Chem. 1914, 2. Ju n i, S. 315/8.]

Wolfram.
A. G utbier und G. L. W eise: Z u r  A bscheidung 

u n d  B e s t im m u n g  d e r  W o lf r a m s a u r e .  E in e  neue 
V e rw o n d u n g  v o n  N i t r o n .  M itteilung von Vcrsuchen, 
nach denen sich N itron  rech t g u t zur Abscheidung von 
W olframsaure aus ihren Losungcn eignet. Yorschrift 
fiir dio Ausfuhrung der Bestim m ung. [Z. f. anal. Chem. 
1914, H eft 7, S. 426/30.]

Drań, Molybdan,
Dr. A. F ischer: E lo k t r o a n a l y t i s e h o  Studien 

u b o r  d ie  M e ta l lo  d e r  C h ro m g ru p p c .  [St. u. E. 1911,
18. Juni, S. 1056.]

Thomasmehl.
Dr. M. P opp: F e h lo r q u e l lo n  b e i  d e r  Thomas

m e h l-A n a ly s o . E isenzitratm ethode. Herstellung der 
Losung. Ausfallen der Phosphorsaure. [Chem.-Zg. 19H.
11. Ju n i, S. 741/2.]

Koks. . .
O. B inder: D o r W e r t  d e r  K o k s p ro b e n .*  Die n# 

Platintiegel ausgefuhrto K oksprobe g ib t sehr wertvolle 
Aufschliisse iiber das V erhalton der betreffenden Korne 
auf dcm R ost. [Feuerungstochnik 1914, 1. Jun i, S. 294/8.] 

Gase.
J . D. Edw ards: B e s t im m u n g  d e s  Ammoniafcs 

im  L e u c h tg a s .*  Absorption des Ammoniaks in yu' 
norm.-Schwefelsaure und R uek titra tion  der iibersehiissigfa 
Saurc. Yerschiedeno Form en von entsprechenden Ab- 
sorptionsflaschen. [J . Gas Lightg. 1914, 16. J uri1' 
S. 795/7.]

3)r.'3[nę!. G. A nderson: B e i t r a g e  z u r  R e in ig UDS 
d e s  L e u c h tg a s o s  v o n  S o h w e fe l. Dio Gasreinigu11,? 
in der Praxis. Reinigung des Gases von o r g a n i s c h w  

Schwefelverbindungen. Q uantita tive  Bestimmungen des 
Schwcfels im Gase. [ J .  f. Gasbel. 1914, 13. Jum, 
S. 569/75.]

Dr. A. H arzer: D ie  A z e ty le n e  im  S t e i n k o h l e n -  
g as . Isolierung und  Nachweis der yersehiodencn Aze- 
tylenkohlenwasserstoffe. [J . f. Gasbel. 1914, 27. J “m- 
S. 622.]

G. Wempo: E in  n e u e r  g a s a n a l y t i s c h e r  Appa- 
r a t .*  A pparat ohne allo iiberfliissigen Gummive:bui- 
dungen und  H ahne, w odurch U ndichtw erden und Gas- 
re rlu s te  moglichst rerm ieden werden sollen. [Chem-/g- 
1914, 20. Ju n i, S. 794/5.]

Wasser. .
Reischle: Y e r h a l t c n  o r g a n i s c h e r  B c s t a n d t e i  8 

im  K e s s e lw a s s e r .  [St. u. E. 1914, 4. Jun i, S. 97-1
Blacher: Im  K e s s e lw a s s e r  e n t h a l t e n e  ode* 

ih m  z u g e s e t z t e  s o h a d l ic h e  B e s t a n d te i l e .  [St.u.
1914, 4. Ju n i, S. 971/2.]

Znluchri/tenferzeichnis nebst Abkurzungen siehe Seite 194 bis 197.
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Statistisches.
Die FluBelsen-Erzeugung im Deutschen Relche einschlleBlich Luxemburg im Juni 1914.1)

Bezlrke
WHrz 

(26 Arbeiti* 
tage) 

t

April 
(24 Arbelts- 

t»ge) 
t

Mul 
(S6 Arbelts- 

tage) 
t

Jani 
(25 Arbclts- 

t*gc) 
t

Januar bis 
Juni ein- 

schlieBlich 
t

R h o in la n d -W o s tfa le n ...................................... 405 402 375 920 390 062 390 258 2  3 2 5  3 1 3

ffiJ3C Nord-, Ost- u n d  M itte ld eu tsch lan d  . . .
15 764

I
17 221 19 161 19 165 1 0 5  3 3 6

O
JQ-C

Konigroich S a c h s e n ..........................................
S i i d d e u t s c h l a n d ...............................................

j  41 824 40 869 45 336 44 585 254 830

K Saargebiet und  bayerischo R hoinpfalz  . 140 530 127 752 138 505 141 847 808 534
JZ E lsa B -L o th rin g e n ............................................... 190 714 170 209 171 258 169 338 1 055 524
m L u x e m b u r g ........................................................ 136 441 132 629 138 561 139 148 791 869
a
E Zusam m on 930 675 864 600 902 883 904 341 5 341 406
JZH D avon  gesch iitz t — — — — —

A nzahl dor B etriebe 29 29 29 29 29
D avon  gosch a tz t — — — — —

-C 
1  «
c - s

R h e in la n d -W e s tfa le n .....................................
Konigroich S a c h s e n .......................................... |  8 905 7 915 8 556 7 946 50 922

® £ £ -a I)av o n  gesch iitz t 100 100 50 50 500
C JZ
»  o  
£  K A nzahl d e r B etriebe 3 3 3 3 3
ca D avon  goschatz t 1 1 1 1 1

R h e in la n d -W e s tfa le n ...................................... 390 229 343 473 370 262 364 934 2 233 225 1

100 465 85 771 103 300 89 558 568 899 i

Siegerland u n d  H e s so n -N a ssa u ................... 33 887 24 766 27 448 29 654 180 839 1
JC
es N ord-, Ost- und  M itte ld eu tsch lan d  . . . 27 954 29 307 31 349 31 409 178214 j
m K onigroich S a c h s o n ........................................................... 17 848 16 656 14 258 15 402 99 217 |
—  o
L. -X S i i d d e u t s c h l a n d .................................................................. 3 016 2 372 2 055 2 546 14719
£  2 S aargeb iet u n d  bayerische R hoinpfalz . 22 138 21 232 24 567 21 794 140 706
© Jz 13 662 15 011 16 479 15 355 91 688
o  cc m L u x o m b u r g ........................................................ 3 645 3 491 3 121 3 1S9 19 948
«

Z usam m en 612 844 542 079 592 839 573 841 3 527 455
D a ro n  g oschatz t 49 320 43 380 41 690 41 510 266 326

A nzahl der B etriebe 76 76 76 76 76 i

P a r o n  g esch a tz t 11 10 10 10 u

2
R h e in la n d .............................................................
Schlesien.................................................................

28 838
I

23 853 30 600 18 647 154 030

m © Nord-, Ost- und  M itte ldeu tsch land  . . . 6 555 5 622 6 035 5 173 31 900
S  o  u :o Konigreich S a c h s e n .......................................... 1

z  S Z usam m en 35 393 1 29 475 36 635 23 820 185 930
I)avon  g eschatz t 3 125 2 225 2 227 2 220 14 470

A nzahl dor B etriebe 13 13 13 11 14
D avon  g eschatz t 5 4 4 4 5 !

R h e in la n d -W e s tfa le n ..................................... 15 479 14 116 15 315 14 395 90 944
Schlesien ................................................................. 1 323 1 061 1 072 1 155 0 9 3 3

£ Siegerland und  H esso n -N assau ................... 606 655 721 688 3 741
o Nord-, Ost- und M itte ldeu tsch land  . . . 2 152 2 445 2 055 2 249 13 082
u
o S i id d e u t s c h l a n d ............................................... 278 289 283 282 1 554
J= Saargobiet und  bayerische R hoinpfalz . 441 494 546 563 2 888 !
w E IsaB -L o th rin g en ............................................... |  583 512 477 439 2 938
k
£
U Zusam m on 20 862 19 572 20 469 19 771 122 080
te D avon  g esch a tz t 1 353 1 203 1 203 1 261 7 720
GQ

A nzahl der Betriebo 43 42 42 44 44
D avon  geschatzt 5 5 4 5 6

l) Nach der S ta tistik  des Yereins deutseher Eisen- und Stahlindustrieller. —  D adurch, daB sich nunm ehr 
sanłtliche Lothringer und Luxem burger W erke an dieser S ta tistik  beteiligen und ftir die Ycrflossenen Mona te  nach- 
traglich Angaben geliefert haben, haben sich eine ganze Reihe von Zahlen geandert. Schatzungen brauchen 
kunftig nur noch in kleinem Umfang vorgenommen zu werden,

XXXI., 4 168
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1

Bezirke
Miirz 

(20 Arbclls- | 
taffe) 

t

April 
(24 Arbeits- 

t« g > ')  

t

Mai 
(26 Arbetta- 

ugc) 
t

Juni 
(25 Arb^its- 

UgCj 
t

Jauuar bis [ 
Juni ein- : 
sclillefc 

i j

03
3 ,
E
0

1  
ra 

W  

«

l lh e in la n d -W e s t f a le n .....................................

N ord -, Ost- und  M itte ldeu tsch land  .  .  . 

K onigre ich  S a c h s e n .........................................

6 304 
821 

1 165 
1 009 

183

5 944 
842 

1 144 
1 032 

108

0 204 
771

1  108 
841 
142

0 250 | 

5S7 i
1 332 

884 i 
120 1

35 885 
4 429 
7190 
6 017 

905

Zusam m en 
B a ro n  gesehutzt

9 542 
2 533

9 130 
2 443

9 126 
2 518

9 173 
2 710

54 428 
15 470

wW A nzahl dor Betriebo 39 40 40 39 40
B avon  geschatz t 14 13 15 14 15

R h e in la n d - W e s t fa le n ................................ .... 7 018 0 035 6 707 7 706 44 063
Sehlesien * ....................... .... 150 139 112 192 SO.’
S iegerland  u n d  H essen-N assau . . . . . l 75 40 45 354

XI N ord, Ost- und  M itte ldeu tsch land  . . . i
E lsaB -L othringen ..................................... . . 20 39 12 22 118

cn
Zusam m en 7 275 0 809 0 931 7 905 45 432

B a v o n  geschatz t 090 507 507 505 3 523

A nzahl d er B e triebe 23 22 23 22 23
B a v o n  geschatz t 8 7 8 8 9

R h e in la n d - W e s t f a le n ..................................... ) 0 221 0 004 8 020 9 212 41 525
1

- S aarg cb ie t und bayer. R he inpfalz . . . . j 2 130 1 984 2 238 1 801 11691
w L u x e m b u r g ........................................................ .—
o

Zusam m en 8 357 8 048 10 204 11 013 53 210

«u D avon geschatzt 590 005 597 1 000 3 987

A nzahl d er Betriebe 13 13 12 13 13
B avon  geschatzt 3 3 3 4 4

R heinland- W e s t f a l e n ..................................... 807 890 784 053 835 300 818 049 4 972 494
Sehlesien ............................................................ 118 935 105 857 125 273 111 300 691 76o
S iegerland u n d  H e sse n -N a ssa u ................... 34 530 25 477 28 170 30 342 184 (34

JC N ord-, Ost- und M itte ldeu tsch land  . . . 02 458 00 240 04 103 65 008 308 530
c K onigreich S a c h s e n .......................................... 25 399 24 504 22 971 22 893 147 060
Clł S i i d d e u t s e h l a n d .............................................. 14 325 14 777 10 002 10 116 90 383 i

S aargeb ie t und bayer. R heinpfalz  . . . 104 327 150 011 104 988 165 477 959 00 i

N  w E lsa B -L o th r in g e n ............................................... 204 903 185 710 188 199 185 135 1 KO 14-
«- u

Ij uxem  b u r g ........................................................ 141 020 130 993 142 577 142 884 810 740 ;
sW Z u sam m en 1 033 S53 1 488 288 j 1 587 703 1 557 870 9 380 867

«» B avon  g esch a tz t 57 711 50 403 48 792 49 376 311996

A nzahl d er B etriebe 239 238 238 237 242
l)av o n  geschatz t 47 43 45 40 51

M chrerc Ł o th rin g er und L uxem burger W erke haben  ihre F luB stahlerzeugung im  J a n u a r  u n d  F eb ru ar 
d . J .  nach trag lich  angegeben. B a n ach  betrug  die E rzeugung an

ltezlrke Jan u ar
t

Februar

L  — i

T h om asstah ł-

K ohblocken

E ls a B - L o th r in g e n ...............................................................................
D eutsches Z o llg e b ie t ..........................................................................
U aTon g eschatz t ...............................................................................
A nzahl d e r gesehatz ten  B e t r i e b e ................................ ....

181 794 
895 054

172 211
843 853

B asischen
M artin s tah l-
R ohblocken

E ls a B - L o th r in g e n ...............................................................................
D eu tsches Z o llg e b ie t ............................ .... ........................... ....
D avon  gesch a tz t ...............................................................................

15 885 
620 255 

46 432 
11

15 290 i 
579 597 

43 994 
11

E le k tro s ta h l
A
J 2 030 

7 565

1502 

7 369

G esam t- 

E rzeugung  nach 

B ezirken

E ls a B - L o th r in g e n ................................................................................

D avon g esch a tz t ...............................................................................

198 154 
130 133 

1 602 932 
54 146 

48

187 981 
123 133 

1 510 221
51 508 

49
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Fórderung und Yersand von Eisenerzen im Lahn-, Diii- und benachbarten Gebiete wiihrend des Jahres 19131).

Eisenerz -Fórderung- Yersand nach den Huttonwerken Yeraand
Oesaiut-
Wraand
(Absatz)

t

«

j ■

in Tonnen 
zu 1000 kg

innerhaib
des

Yereins-
be/lrki’*

t

den
Slfgw-
landfs

t

des
Mittel-
rheloes

t

a m 
Nleder- 

rhein unii 
in West- 

faien 
t

a. d. Saar, 
in Loth- 
ringcn u. 
Lusein- 

burg 
t

and crer 
Bezłrke

t

Ober-
lali n-
stelns

i

nach i nach
Frank- j 0ber.

furta.M.,„  , isohlesien Hafen |
* 1 >

Roteisenstein . . 
Roteisenstein 

(FluCstein) . . 
i Brauneisenstein 

mit 12 %  Man
gan u. darun ter 

Brauneisenstein 
j mit iiber 12 %  

Mangan . . .

696 850 

171 296

406 324

224 964

237 451 

176 068

59 014

208 167 

1 567

117 298

29 778

22 839 

3 663

8 065

147 793 

100

133 905

42 775

75

4 773 

133811

662

55

815

48 603

76 231 

4 999

—  | 73 548

34 964 —

10 870! —

739 138 

181 398

434 305

223 048

Zusammen2) 
i In Prozent des Ge- 

samtversandes

1 499 434 472 533 

29,95 %

356 810 

22,61 %

34 567 

2 ,1 9 %

324 573 

20,57 %

138 659 

8,79 %

1 532 

0 ,1 0 %

129 833 

8,23 %

45 834! 73 548 

2,90 %  4,66 %

1 577 889 

100 %

GroBbritannIens Hochófen Ende Juni 19143).

H ochO fen  Im B e z l rk c

i ' ' . . ■ .
1

Vor- 
hand cii 

ani 
30. Juni 

1914

Im  Be t r i  eb e

April-Junl 
1914 

durch • 
schnlttUch

ani 
30. Juni 

1914
HiimalU

dAYon gingen auf

Puddol- tu ! B»il»chei Ferr°- ‘ 
GleBerel- : \ mangan 
rohelsen j i usw.

S c h o t t ia n d ........................................................ 102 74 73 38 30 4 ' 1
i Durham und N o rth u m b erłan d  . . . . 40 25 25 11 10 1 1  3

Cleveland............................................................. 76 49 49 13 26 8 2
N orth am p to n sh ire .......................................... 20 U 1/ , 12 — 12
Lincolnshiro ................................................... 20 137 , 14 — 4 10 — :

; D e rb y sh ire ....................... . . . . . . . 44 31*/, 32 — 32 --- i ---
Nottingham- und Ł eicestersh ire  . . . . 8 6 6 — 6 --- ---

j Bud-Staffordshiro und W orceste rsh ire  . 30 17 16 1 9 6 j - i
Xord- S taff o rd s h ir e .......................................... 27 12 12 — 8 4 —

! W est-C u m b erlan d ............................ 35 14 14 12 — —
i Ł a n c a sh ire ........................................................ 34 14 14 8 — 4 2

S u d -W a le s ........................................................ 34 9 7 , 8 7 — l i  —  j
Siid- und W e s t - Y o r k s h i r e ........................ 22 10!/‘, 10 — 5 5 —  !
S h ro p s h ire ........................................................ 6 2 2 — 1 1 —  i
Nord-W ales........................................................ 4 3 3 — — 1 2
Gloucester, Som erset, W ilts . . . . . 2 — — — — —  —

Zusam m en 504 2927* 290 90 143 45 ! 12

Am 30. Jun i 1914 w aren in GroBbritannien funf ueue 
Hochófen im Bau, <lavon zwei in Siid-Staffordshire und 
je einer in Cleveland, Nord-W ales und Sud-Wales.

’) Zusam m engestellt vom  „B erg- und  H u ttcnn iiin - 
nischen \c re in  fiir die I.ahn-, Diii- und  b en ach b a rten  
Reriere“ zu W etzlar. — Vgl. S t, u. E . 1913, 24. Ju li, 
S. 1254. K
( Naeh den rev ieram tliehcn  A ngaben w urden im 

e 1913 i ni V creinsbezirke in sgesam t 1 498 993 t  
Łisenerz gefórdert, d a ru n tc r  854 657 t  K oteisenstein  
“ 639 105 t  B rauneisenstein , d. h. also gegeniiber

»Wgen Fórderung 13 489 t  m ehr bzw. 7817 t  
"emger, dereń U rsprung und Y erbleib n ich t nachgo- 
’'Wsen ist. Ebenso is t au ch  d e r V erbleib d e r  nach 

en revieramtlichen F ests te liungen  gefórderten  5231 t  
‘-pateisenstcin n loht bekann t,
„ ^ ^ acfl ..The Iron  an d  Coal T rades Review“ 1914,
C — Dio dort gegebene Zusammenstel-
unf? fuhrt die sam tlichen britischen Hochofenwerke 

?nw e“ tlicŁ  auf- — VgL St. u. E . 1913, 24. Ju li. S. 1254; 
WW, 29. Jaru, S. 218.

Die Eisenindustrie Luxemburgs im Jahre 19131).
Dem soeben ersehienenen Jahresberiehte der Luxem- 

burgisehen H andelskam m er2) entnehm en wir die naeh- 
folgenden Angaben iiber die Entw icklung der Eisen- und 
Stahlindustrie dea Gro0herzogt u ms L uxem burg w ahrend 
des Jahres 1913. Zum Verglcieli sind  die Zahlen fiir das 
Ja h r  1912 grofltenteils hinzugesetzt.

Ueber die Yerhaltnissc beim E is e n e r z b e r g b a u  
des Łandes g ib t Zahlentafel 1 (S. 1320} Auskunft. Die 
m ittlere Ł eistung des einzelnen E rzgrubenarbeiters be- 
zifferte sich im B erichtsjahre auf 1 262 328 (L V. 
1 221 180) t  im  W erte von 3782,64 (3662,12) fr.

Auf die verschiedenen Bergbaubezirke verteilt© sich 
der Eisenerzbergbau des Berichts jahres wie in  Zahlen
tafel 2 (S. 1320) angegeben.

Die Steigerung in  der Eisenerz fórderung des Landes 
h a t sieh dem naeh im Ja h re  1913 w eiter fortgesetzt; sie

») Vgl. St. u. E. 1913, 21. Aug., S. 1416/7.
2) Chambre de Commeree du  G rand-D uehe de Łuxem- 

bourg: R apport Genćral sur la  S ituation  de 1’Industrie 
e t du Commeree pendan t 1’Annee 1913.
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Zahlentafel 1.

1913 1912

A nzahl d e r E isenerzgruben . 
A nzah l dor A rbeiter . . . .  
G esam teiaeneizforderung . t  
W e rt d e r  F o rd e ru n g  . . . fr 
D u rch seh n ittsp re is  fu r die 

T o n n e .................................fr

86 
5 807 

7 333 372 
21965  818

2,99

86 
5 347: 

6 533 930 
19 427 508

2,97

Das Y erhaltnis zwischen der Forderung der Erz- 
grubon und dem  E rzverbraueh  der Hochofen gestateti 
sich gleiehzeitig wie fo lg t:

Zahlentafel 2.

B ezlrk
i?  
|  e£c
<

EUenerz*
Forderung ! 

t

Wert

fr

Anzahl 
der A r- 
belter

■ E s c h ........................
D iidelingen-R um e- 

lingen . . . .  
D ifferdingen - Pe- 

tingen  . . . .

15

37

34

1 950 050

2 481 920 

2 901 402

5 966 244 

8 159 371 

7 840 203

1 638

2 003 

; 2 166

| Z usam inen w ieobenj 8 6 7 333 372 21 965 818 5 807

1909

1913

Forderunę Yerbriach
der der

Gruben Hochofen

5 793*873 5 054*600
6 263 385 5 550 926
6 059 797 5 785 143
6 533 930 7 489 215
7 333 372 8 656 670

An M a n g a n e r z  fiihrto Lusem burg wahrend des 
Berichtsjahres insgesam t 112 971 t  ein, davon 69 71* t 
aus RuBland, 42 356 t  aus B ritisch-Indien, 883 t  aus Biv 
silien und 15 t  aus Spanien.

Zahlentafel 3.

betrug 799 442 t  oder 12,2 %  gegenuber 1912. Dio 
Forderung wurdo in betrachtliehem  Mafie durch den ver- 
vergroBertcn Bedarf der W erke des Łandes selbst ais auch, 
wenn auch in gejingerem Umfange, durch dio auslandi- 
sehen Bestellungen angeregt. W ahrend dio Eisenerz- 
ausfuhr L m em burgs nach Belgien, seinem Hauptabnehm er, 
w ahrend der letzten Ja h re  standig zuriickgegangen war, 
zeigt sie im  Berichtsjahre wieder eino Zunahm e um 
212 200 t. An der Eisenerzversorgung Bclgiens wahrend 
der letzten  fiinf Jah ro  w aren die drei Lander Deutsch- 
land, D usem burg und Frankreich wie folgt beteiligt:

ISIS 1912 19U 1»10 1909
t t  t  ł t

PeuttchliDil . 118 500 80 700 242 STO 191 700 143 100
Lum-mburff . . I 578 000 1 S85 S00 1 437 600 1 685 600 1 6*4 300
Krankreioh . . 4 754 200 4 395 900 3 465 600 2 910000 2 273 700

D er Anteil des GroBherzogtums Luxem burg an der 
Versorgung des belgisehen Marktes, der im  Ja h re  1907 
noch 55 %  aussmachte, fiel dann nach und naeh auf 51 %  
in 1908, '371/ .  %  in 1909, 3 1 % %  in 1910, 27 %  in  1911 
und 21,3 %  im Ja h re  1912, um sich im B erichtsjahre 
d an n  auf 22,2 %  zu erheben.

F iir  die zukiinftige Entw icklung des lux emburgiachen 
E isenerzbergbaues is t die von der luiem burgischen Kam- 
m er im B erich tsjahre angenommene Gesctzesvorlage iiber 
die Vergebung der letzten  staatlichen Eisenerzkonzes- 
sionen1) von groBer Bedeutung.

Aus dem  Beckeń von Briey fiihrte Luxem burg fol- 
gende Mengen Eisenerz ein:

t t
1908 ..................  281 000 1911.................  349 000
1909 ..................  389 000 1912 .................  689 755
1910 ..................  447 000 1913 .................  812 500

I„uxemburga A usfuhr an M inette und gemahlener 
Thom asschlacke nach L andem , die n ieht zum Zollverein 
gehoren, gesta lte te  sich in den letzten  fiinf Jah ren  wio 
fo lg t:

Gemahlene
. , . Sinrtte Tliornas-Im Jahre icUackf

t t
1909 ........................................  1 784 522 6 410
1910 ........................................  2 001 758 10 880
1911 ........................................  1 751 819 14 944
1912 ........................................ 1 768 964 27 848
1913 ........................................  1 887 245 73 877

>) Vgl. St. u. E. 1913, 4. Dez., S. 2045.

Im Jahre. 1913
—-------- —------:— ,,-i

Im Jahre 1918
F,ł wurden 
orzeupi «n

t

im Wcrte 
yon 
fr t

lm Werte j 
Ton 
fr

Puddelroheisen  
T hom asroh- 

eisen . . . 
GieBerciroh- 

eisen . . .

15361

2360487

172014

1045060

151262572

11051529

23431

2052379

176419

1289786j

123740738,

10758235

In sg esam t 2547861 163359161 2252229 135788759;

Im  D urch- 
j schn ittsw erto  

von 64,11 f r  f. d. t. 60,29 fr f. d. t

Zahlentafel 4.

r E*i wurden her- 
g-estellt an

Im Jahre 1913 im Jahre 1912 ;

, lm Werte 
yon

t  ! fr

• lm Werłe 
ton

t i • & j

PoterieguB  . . . .
R ó h r e n ...................
M asehinen- u n d  

sonstigem  GuB .

1553
70

24890

606374
14750

4348S37

663 234125 
32; 8050

20199 2804129

In sg esam t

! Im  D ureh seh n itts - 
w erte  von  . . .

26513 4969960; 20893 3046304

187,45 f r f .d .  t ; 145,82 fr W-'

Zahlentafel 5.

E* wurden 
hergestellt an

B ld ek e n . . . . 
illa lb fa b r ik a te n  

(ro rgew alzto  
B locke.K nup- 
pel, P la tin e n  
usw ,) f. d. 
Y e rk a u f . . 

Fertigerzeug- 
nissen:

a) S chienen und  
L aschen  .

b) S chw cllen .
c) H andels- u n d  

Tersch. E isen
d) W alzd rah t 
e j M asehinen

Im Jahre 1913

! im Wer te 
von

_ i _ L  fr —
47082 5461894

460510 50362609

Im Jahre 1912

| im Werti 1 
i roń 

fr

73031
29698:

10922196
4521456

7145! 1074222,

376330 43142S2S

508989, 70611387 
42776 5350664
20140 3459557

23875
20166

35215K
274762?

649779fs
6754890
32620M]

Insgesamtjl 182227! 150692263

446221 
54039 
19409

4̂7184425481041
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Ueber den H o e h o f  e n b e t r i o b  entnehm en w ir dem 
Berichte, daB im Jah re  1913 im  GroBhcrzogtum Luxem- 
burg 45 (i. V. 43) Hochofen vorhanden -waren, die insge- 
samt 2243 (2094) W oehen im  Feuer standen. D ie Roh- 
eisenerzeugung dieser Hochofen is t aus Zahlentafel 3 
ersichtlich. Den E rzverbraueh haben wir bereits w eiter 
oben angegeben. Im  H ochofenbetriebe besehiiftigt 
wurden 5233 (5035) Arbeiter.

Die Anzahl der im Betriob befindlichen G io B e re io n  
bezifferte sich auf 9 (10), dereń Erzeugung aus Zahlen- 
lafel 4 zu ersehen ist. An Roheisen verbrauchten  die 
GieBereien 27 881 (22 537) t. D ie Zahl der beschaftigten 
Arbeiter belief sich auf 432 (319).

An S ta h lw e r k e n  zah lt d e r B erieht 7 (6). Die E r
zeugung der Stahlwerke, dio 6514 (5672) A rbeiter beschaf- 
tigten, ist aus Zahlentafel 5 zu erlcennen. D er Roheisen- 
Terbrauch der Stahlwerke belief sich auf 1 631 355 
(1 232 786) t.

Biel, Kupfer, Zink, Zinn, Aluminium und Nickel im 
Jahre 19131).

Wie von der M e ta l lg e s e l l s c h a f t  gem einschaftlich 
mit der M e ta l lb a n k  u n d  M e ta l lu r g i s c h e n  G e so ll-  
schaft, Akticngcsellsehaft in F ra n k fu rt herausgegebeno 
20. Jahrgang der „S tatistischen  Zusam m enstellungen 
iiber Blei, Kupfer, Zink, Zinn, A lum inium , Nickel, Queck- 
silber und Silbcr“ m itteilt, w ar die Geschiiftslage w ahrend 
dea ersten Ilalbjahres giinstig, und nur das erneuto Auf- 
flackern des Balkankrieges w irkte hem m end auf den all- 
gemeinen Geschiiftsgang, dagegen braeh te  der weitere

V erlauf des Jah res eine Depression des W irtschafts- 
lebens. I n  den Vereinigten S taa ten  von A m crika trugon 
dio Verzogerung in der E rledigung der F rachtenfrago 
sowie dio Verwicklungen m it Mexiko zur Besohleunigung 
der Niederganges bei. Die politischen U nruhen in Mexiko 
h a tten  n icht nur indirekt, sondom  auch unm ittelbar 
wirtsohaftliche S torungen zur Folgo, und  nam entlich 
dio E rzforderung und M ctallgewinnung erlitten  dort 
schweren Schaden. E in  lang andauernder Stroik in den 
groBen K upferm inen in Michigan beein trachtig te dio 
Erzeugung dieses wichtigon K upferbezirkes sta rk . U n te r 
diesen im ganzen n ich t giinstigen w irtschaftlichen Vor- 
bedingungen nahm  im  B erichtsjahro die Erzeugung von 
Blei und  Zink nur wenig zu, bei der K upfererzeugung t r a t  
sogar eino kleino A bnahm o ein, wio dio un tenstehende Zu- 
sam m enstellung, dio noben der Erzeugung auch den Ver- 
braueh und dio Preise dor in  B e trach t kommonden Me
ta lle  w ahrend des Jah res 1913, verglichen m it dem  Ja h ro
1912, zeigt, erkennen liiBt.

D er U ntersehied zwischen don hochsten und  niedrig- 
eten Tagesproisen der wiohtigstcn in  der S ta tis tik  bohan 
delten Metallo im B erichtsjahro ergibt sieh aus folgender 
Zusam inenstellung:

Preise in ,£ f. ii. t zu 101G kę Prelsunterachled
lliich9tt?r Nlerirlguter £ %

Blei 2 1 . 1 0 . — 1 5 . 7 . 6 6 . 2 . 6 2 8 , 5

K upfer . . . 7 7 . 7 . 6 6 2 . 3 . 9 1 5 . 3 . 9 1 9 , 6

Zink . . . . 2 0 . 5 . — 2 0 . 5 . — 6 . — .— 2 2 , 9

Zinn . . . . 2 3 2 . — . — 1 6 0 . 1 0 . — 0 5 . 1 0 . — 2 8 . 2

1913 1912*) 1913 1912*)

I. B le i : I I I . Z in k :
Erzeugung v. Rohblei: insges. t 1 186 700 1 181 800 Erzeugg. v. R ohz ink : insges. etw. t 997 900 977 900

darunter: Spanien3) ..................t 203 000 186 700 d a ru n te r : Deutschland . . . t 283 113 271 004
Deutschland . . . t 181 000 176 600 Rheinl. -Wostf. . t 92 852 86 619
Vcr. S taa ten . . . . t 407 800 387 300 

108 000
Schlesien . . . . t 170119 169 088

McxikoJ) ..................t 62 000 B e lg ien ...................... t 197703 200 198
A ustralicn..................t 116 000 107 400 Ver. S ta a te n . . . . t 320 283 314 512

j Jahresdurchschnittspreis v. frem- Jahresdurchschnittspreis f. d. t  £ 22.14.3 26.3.14
dem Blei in London f. il. t  £ 18.6.2 17.15.10;/2 W ert der Erzeugung in 1000 -fC 455 700 514 000

Wert der Erzeugung: Y crbraueh: in sg e sam t..................t 1 012 700 990 900
in 1000 .« ............................... 436 900 422 800 darun ter: Ver. S taa ten . . . . t 313 300 312 900

j Verbrauch v. Blei: insgesam t . t 1 196 200 1 201 800 Deutschland . . . t 232 000 225 800
darunter: Deutschland . . . t 223 500 232 100 GroBbritannien . . t 194 600 185 200

GroBbritannien . . t 191 400 196 300 IV. Z in n :
Frankreich . . . . t 107 600 104 700 Erzeugg. v. R ohzinn: insges. etwa t 128 900 124 700
Yor. S taa ten . . . . t 401 300 398 400 darun ter: Straits-Verschiffung t 65 640 61 528

II. K u p f e r :
E n g l a n d ..................t
Deutschland . . . t

5) 22 000 
‘ ) 11 500

18 938 
*)11 000

I a) Hiittenerzeugung v. Rohkupfer Jahresdurchschnittspreis f. d. t  £ 201.13.7 209.8.5
(aus in- und ausland. E rzen u. W ert der Erzeugung in 1000 JC 522 700 525 100
Zwisehenerzeugnisscn): V erbrauch: in sg e sam t.................. t 124 900 127 700
insgesamt e t w a ...................... t 1 005 900 1 018 000 daru n te r: GroBbritannien . . t 24 400 21 800

: b) Bergwerksproduktion v. Kupf. D eutschland . . . t 19 300 20 200
(aus den bergmann. gewonne- Ver. S ta a te n . . . . t 45 000 51 700
nen Mengen ausgebracht oder V. A lu m in iu m :
ausbringb&r): insgesam t. . . t  

Jahresdurchsehnittspreis v. R oh
kupfer (a) in London f. <1. t  £  

Wert d. Erzeugung v. Rohkupfer 
, W  in 1000 M , ..........................

1 002.300 

68.5.9 

1 381 200

1 024 100 

73.1.2 

1 496 400|

E rzeugung: insgesam t etw a . . t  
Jahresdurchschnittspreis f. d. kg ,K 
W ert der Erzeugung in 1000 M 
Y erbrauch: in sg e sa m t..................t

68 200 
1,70 

115 900 
66 800

62 600 
1,50 

93 900 
62 900

\  erbrauch (s): insgesam t . . t 1 044 500 1 038 700 VI. N ic k e l :
darunter: Deutschland . . . t 259 300 231 700, (H iitten-)Erzeugung v. Rohnickel:

GroBbritannien4) . . t 140 300 144 700 in s g e s a m t ................................... t ‘ ) 30 000 s )28 500
Fraakrcich*) . . . t 103 600 98 500 Jahresdurchschnittspreis f. d. kg M 3,25 3,25

______  Vcr. Staaten*) . . . t 348 100 371 800 W ert der Erzeugung in 1000 97 500 92 600

l) Vgl. St. u. E . 1913, 10. Ju li, S. 1165. 
) Zum Teil berichtigto Zahlen.

*) Ausfuhr.
) Unter Beriicksiehtigung der Yorrate.

‘) Geschatzt.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vom englischen Eisenmarkte wird uns un ter dem 

25. Ju li aus London geschrieben: T)ie I^ago am briti- 
schen R o h e is e n  m a r k t  h a t sich in kciner Weise gebessert, 
obwohl die W arrantpreise fiir Cleveland-GieBerei-Eisen 
Yoriibergehend leicht anzogen. Gegen 
E nde der Berichtswocho wurden ziem- 
lich bclangreiche Abschliisse in Glasgow 
sowie in London getatig t, und der 
M arkt schloB eher m a tt m it einem 
Abschlag von 1 bis 1 y2 d f. d. ton gegen 
die Vor\voche zu sh 5 1 /2 ^  d  fiir Kasse- 
Lieferung. Angesiehts der ungilnstigen 
Geschiiftsmeldungen aus Am erika und 
D cutschlam l bleiben dio Vorbraucher 
m iBtrauisch und beschranken ihre 
K iiufeauf unm ittelbaren  Bedarf, Ueber* 
dies m acht sich am In landsm arkt ein 
scharfer W cttbew erb gegen Cleveland- 
Eisen geltend, das verhaltnism aBig zu 
teuer im Yergleich zu anderen Eisen- 
sorten  ist. Gegen die vor ach t M onaten 
verzeichneten Preise weist Cleve- 
land-R oheisen  einen Preisaufschlag 
von 5 1/ 2 %  au^  w&hrend O stkiistcn-H am atit sich um
7 %» schottische Sonderinarken Nr. 1 um 8 % , K upfer 
um  1 1 % , Zinn um  2 1 %  und Silberbarren um 1 0 %  
billiger stellen. M ittlerweile nehmen die privaten Yor- 
ra te  der Erzeuger zu, tro tz  der verringerten Erzeugung. 
Der P re is fu r Clevcland-GieBerei-Eisen Nr. 3 hielt sich 
ziemlich ste tig  zu sh 51/6 d  f. d. ton, doch wurde der 
Preis schlieBlich auf sh 5 1 /4 1 * d  herabgesctzt; Nr. 1 kostet 
sh 53/9 d. Die Erzeugung im Cleveland-Bezirk fiir das 
vergangene Y ierteljahr belief sich fiir GieBereieisen auf 
355 OCH) tons, entsprechend einer Zunahm e von 25 000 tons 
gegen das erste Y ierteljahr, dagegen einer Abnahm e von 
60 0(K) tons gegen April - Ju n i 1913. Die Erzeugung 
von H am atit-, Spiegel- und basischem Eisen fiir das 
łe tzte  Y ierteljahr betrug 240 000 tons gegen 300 000 tons 
fiir Januar-M arz d. J .  und 300 000 tons fiir A pril-Juni 1913. 
Die Anzahl der w ahrend des vergangenen Yierteljahrcs 
im Clevelandbezirk arbcitenden H o c h o fe n  betrug 50, 
gegen 60 im gleichen Zeitrauin des Yorjahres. Der ge- 
sam te Y e r s a n d  a u s  d e n  T c e s h a f c n  fiir April*Juni 
betrug  267 8.32 tons, <1. s. 11 276 tons weniger ais im vor- 
hergehenden Y ierteljahr. Die Yerschiffungen in diesem 
M onat betrugen bis zum 23. 43 360 tons, w ovon 24 955 tons 
nach einheimischen H afen urid 18 405 tons nach dem Aus- 
land gingen, gegen 61 064 tons bzw. 25 915 tons und 35 149 
tons im gleichen Zeitrauin des Yorjahres. Die W a r r a n t -  
l a g e r  haben etw as —  bis auf 81 426 tons —  zugenommen.

Rohelsenverband, G. m. b. H. in Essen. —  In  der am
24. d. M. abgehaltencn H a u p t r e r s a m m l u n g  wurdo 
iiber die M a r k t l a g e  folgendes berichtet: Dio Yerkaufs- 
ta tigkcit im In lande fiir das d ritte  Y ierteljahr ist im 
groBen und  ganzen beendet. Sow-ohl die GieBereien wie 
die M artinwerke haben ihren Bedarf gedeckt. Die von 
den einzelnen Y erbrauchern abgeschlossenen Mengen ent- 
sprechen im allgemeinen den bisherigen Beziigen, Tcil- 
weise sind sie auch etw as geringer geworden. Yom Aus- 
lande haben in le tz ter Zeit zahlreiche Anfragen vorge- 
legen, teilweise auch fiir langere Laeferungsfristen. Einigc 
n icht unbedeutende Geschafte sind bereits zum AbschluB 
gelangt, wregen anderer dauern  die Verhandlungen noch 
fort. Dor ausłandisehe W ettbew erb ist sehr stark . Der 
Versand im Monat Ju n i betrug  70,28 %  der Beteiligung, 
weist also gegen den Y orm onat einen nicht unerhcblichen 
R iickgang auf, der in der H auptsache durch die In ren tu r- 
arbeiten  bei Yielen Abnehm ern erk lart werden diirfte. 
Im  M onat Ju li ist m it einer kleinen Besscrung des Yer- 
sandes z u rcchnen.

Rhelnisch-W estfallsches Kohlen-Syndikat zu Essen
a. d. Ruhr. —  W ie wir dcm Bericht des Yorstandes ent-

nchmen, gestalte ten sich dio V e r s a n d -  u n d  Absatz* 
e rg e b n is s e  im J u n i  d. J .  und dem e r s te n  Halbjahre 
1914, Y erg lichen  m it dcm  M onat Mai d. J . und dem Monat 
Ju n i sowie der ersten  H alfte  1913, wie folgt:

Wie der B ericht des V orstandes hierzu bemerkt, 
h a t sich die allgemeine Lago des M arktcs im Juni gegen 
den Yorm onat n icht geandert. Obwohl sich im Yorigen 
Monat dio m it der sommcrlichen Jahreszeit yerbundene 
R uhe im Brennstoffverbrauch bem erkbar machte, war 
der Absatz in Kohlen und B riketts befriedigend. Der 
Versand in Hochofenkoks ging w eiter zuriick, konnte 
jedoch durch starkero A brufe in den Heizkokssorten und 
durch gesteigerte Seeausfuhr ausgeglichen werden. Ini 
einzelnen stellte sich der A bsatz im Ju n i im \ergleich 
zum Yorm onat und zu demselben M onat des Yorjahres 
dio beido l 5/ 8 A rbeitstago m ehr hatten , folgendermaBen: 
Der rechnungsmiiBigc Absatz ist insgesam t um 305 2->4 t 
zuriickgeblieben, im arbeitstaglichen Durchschnitt akr 
um 2847 t  oder 1,07 %  gestiegen und  betrug 91,51 % ^  
Beteiligungsanteile, gegen 90,51 %  im Yormonat und 
gegen 106,47 %  im Ju n i v. J . ,  gegen den die Beteiligungs
anteile des Berichtsm onats jedoch um  11,14%  hoher 
w aren ; der G csam tabsatz in K ohlen ist in der Monats* 
menge um 368 651 t  zuriickgcgangen, im arbeitstaglichen 
D urchschnitt jedoch um 322 t  oder 0.14 %  gestiegwu 
der K ohlenabsatz fiir Rechnung des Syndikatcs ist hinUr 
dem Yormonat um 308 130 t  zuriickgcblieben, im arbeit4- 
taglichen D urchschnitt aber um 1172 t  oder 0,57% ge
stiegen; der G csam tabsatz in K oks ist in der Gesamt- 
menge um 76 242 t  und arbeitstaglich um 970 t oder 
2 ,06%  zuriickgegangen; der K oksabsatz fiir Rechnung 
des Syndikats ist in der Monatsmengo um  11381 t 
gefallen, im arbeitstaglichen D urchschnitt jedoch um 
344 t  oder 1 ,5 5 %  gestiegen; der auf die Koks beteiligung 
anzurechnende Absatz belauft sich auf 46,20% ,
1,38 %  auf K oksgrus entfallen, gegen 45,69 %  und 1,3< o 
im Y orm onat und gegen 81,04 %  und 1/28 %  im *Jun>
1913, gegen den jedoch dio Beteiligungsanteile des Be* 
richtsm onats um 8 ,2 6 %  hoher w aren; der G csam tabsatz 
in B riketts is t in der M onatsmenge um 29 148 t  und 
arbeitstaglichen D urchschnitt um  200 t  oder 1,33 
zuriickgegangen; der B rikettabsatz  fiir Rechnung des 
Syndikats ist gegen den Vorm onat um 27 379 t  und wi 
arbeitstaglichen D urchschnitt um  179 t  oder 1,25 % zU' 
riickgegangen. Auf dio Beteiligungsanteile ste llt sich^der 
anzurechnende Absatz auf 87,81 %  gegen 90,77 °o 
im Y orm onat und 96,65 %  im  Ju n i 1913: ‘ 0 
Fórderung ist insgesam t gegen den Yormonat um 
492 887 t  zuriickgegangen, im arbeitstaglichen Durch
schn itt jedoch um 2282 t  oder 0,68 %  gestiegen. 
D er E isenbahnversand h a t sich regelmaBig vollzog^* 
D er Yersand iiber den R hein w ar wieder lebhaft. 
b e trug :

J u n i
l i l i i

Mai
1914

J u n i
1913

1. H a lb j. 
1914

1. llalbj.1 
1913 |

a )  K o h l e n .

7911 8404 8530 48306 51006 j
O e s a m ta b s a t z ...................................... 7963 8425 8589 47871 51701 j

6860 7340 8604 43319 391*3 !
j R eclinangam fU Jiger A b s a tz  . . 62 78 6643 7031 37293 42225

D a sse lb e  in  %  d e r  JBetetU gung 91,51 90,51 106,47 86,09 107,74 :
i Z a h l  d e r  A r b e iU ta g e  . . . . 233/h 25 25 147*/* 14*»/4
i A rb e ita t& g l.F tird e ra n g  . . . . 338724 336142 341430 327904 343762!

„  O e s a m ta b s a tz  . . 340656 337017 343504 324549 348451 i
„  re c tin u n g s m . A b s a tz f * 268568 265721 281256 252836 2845S«

b )  K o k s .

Y 1385488 1461710 1725587 8824306 11148098
A r b e i ta ta g l ic h e r  V erR and  . . . / .a 46182 47152 57520 48753 61592 ]

c) B r i k e t t s .

347408 876556 396438 2108750 232052.1
A r b e i t* t% llc h e r  V e r 3 a o d . .  . J.2 14862 15062 15858 14297 15640
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die Bahnzufuhr nach den Hiifen Duisburg, Duisburg- 
Hochfeid und H uhrort:

Im Juni Jan.—luni
1914 ....................... 1 755 132 t  9 421 999 t
1913 ....................... 1 845 373 t  9 582 398 t

gegen 1913 . . . . . . — 90 241 t  —  100 399 ti
die Schiffsabfuhr von den genannten und den Zechen- 

hiifen:
1914 ......................  2 081 004 t  10 057 207 t
1913   1 984 440 t  10 425 315 t

gegen 1 9 1 3  ..................................+  1 1 6  5 5 8  t  +  2 3 1  8 9 2  t

=  5,93 %  =* 2,22 %
Der Absatz derjenigen Zechen des Ruhrreviera, m it 

denen das Syndikat V c r k a u f s v e r e in b a r u n g e n  getrof
fen hat, stellte sich im Ju n i und von Ja n u a r bis Ju n i d. J . 
folgendermaBen: Es betrug der G csam tabsatz in Kohlen 
(einschlieBlich der zur H erstellung des yersandten Koks 
Ycrwcndetcn Kohlen) im  Ju n i 467 173 (von Ja n u a r  bis 
Juni 2 748 093) t, h ierron  der A bsatz fiir Kechnung des 
Syndikats 198 043 (1 113 721) t ,  der auf dio rere inbarton  
Absatzhóchstmengen anzurechnendo Absatz 448 374 
(2 623 950) t  oder 85,50 (81,80)%  der Absatzhochst- 
mengen, der Gcsam tabsatz in  K oks 165 146 (856 842) t, 
hierron der Absatz fiir Rechnung des Syndikats 107 765 
(563 314) t, der auf dic yereinbarten Absatzhóchstmengen 
anzurechnendo K oksabsatz 130 155 (728 058) t  oder 
84,52 (80,15)% der Absatzhóchstm engen, dio Forderung 
492 063 (2 972 384) t. —

Der Vorstand rochnet fOr den .Monat A u g u s t  d. J . 
mit denselben B o te iH g u n g s a u te i lo n  wio fQr Ju li, 
also far Kohlen m it 85 % , K oks 4 0 %  und  fu r B riketts 
mit 85%. Dio nachtriiglicho Genehmigung soli in der 
fun 18. August in Aussicht genommenen Zcchenbesitzer- 
Tcrsammlung eingeholt werden.

Vereln deutscher ElsengleBereien. —  Die hessen- 
nassauischc und dio linksrheinischo Gruppe des Vercins 
haben vor kurzem beschlosscn, die bisherigen Preiso fiir 
HandelsguBwaren beizubcholtcn.

Die Slegeriander Elsenlndustrie Im Jah re  1 9 1 3 .  — 
Aus dera Jahresbcrichto des B e rg -  u n d  H u t t e n m a n -  
nisohen V e re in s  zu  S ie g o n 1) geben w ir die folgenden 
-Mitteilungen uber die I^age der Siegerliinder Eisenindustrie 
im abgelaufenen Ja h re  wieder.

Wie der Bericht einleitend bem erkt, w ar die In d u 
strie in der ersten groBeren H alfte  des Jah res 1913 flo tt 
und lohnend bcschaftigt; dagegen tr a t  in den letzten 
Monaten, zum Teil schon gegen M itto des Jahres, ein 
scharfer Riickgang im Absatz und in den Preisen ein, 
wahrend dio Giitcrerzougung, im ganzen genommen, 
sich auf der bisherigen Hohe liielt. So zeigt auch dio 
Statistik der Erzeugung der Gruben, H iitten , Sicmens- 
Martin-Werke, W alzwerke und Eisengieficreien im Sieger- 
land Zahlen, wie sie dio W irtschaftsgeschichte des Sieger- 
landcs bis jetzt noch nicht kann tc  und wio sio selbst das 
Jahr 1912 nicht aufwies.

Wegen des E i s e n s te in b e r g b a u e s  yerweisen wir 
auf den Bericht des Siegerliinder Kisensteinycrcins1).

H o ch o fen w crk e . Die N achfrage und dam it auch 
dio Beschaftigung w ar in der ersten lla lfto  1913 so lebbaft, 
daB der Roheisen-Yerband, um seine K undschaft befrie- 
digen zu konnen, sogar Roheisen aus dem Auslande hin- 
zukaufen muBtc. Spatcr dagegen t r a t  eine anhaltende 
whebliehe Abschwaehung des Gesehaftcs ein. Doch konnte 
die Mehrzahl der Werko bei den ausreichenden Preisen 
mit Nutzen arbeiten. Infolgo der riicklaufigen Bowegung 
muBten dio Yerkaufspreise und  noch m ehr dio Verbands- 
prrise fiir das crsto H albjahr 1914 herabgcsetzt werden. 
Dj® Poheiaenerzeugung im Vereinsbezirko betrug im  Jahro  
”13 . 74 065 tjs ie s tie g  gegeniiber dem V oriahre(749 0751) 

m  24090 t  oder 3,2 %

’) „Mitteilungen des Berg- und  H iittenm annischen 
'ereins. E. V. zu Siegen“ 1914, H cft X X X V I, S. 58 ff. 

s) St. u. E. 1914, 26. Marz, S. 556/7.

Im  einzelnen wurden erblasen:
1913 g e g e n  1912

t t %
S t a h l e i s e n .................. £60 775 , +  32 100 +  13,68
S piegeleiscn .................. 200 127 + 4 230 +  2,10
(Jualitats-Puddelciscn. 108 365 — 14 181 — 11,57
WalzcnguBeisen u. Zu-

satzeisen f. GieBorei-
z w e c k o ...................... 99 680 + 9 934 +  11,07

GicBerci-Rohcison . . 79 811 — 10 650 —  11,77
Bcssemereisen . . . . 19 307 + 2 657 +  15,91

Der W ert dieser Erzeugung belief sieli auf 55,93 Mili. „łC 
oder 6,22 Mili. M (12,51 % ) m ehr ais im Ja h re  1912 
(49,71 Mili. .ft), der D urchschnittsw crt fiir 1 t betrug 
72,25 ,(t gegen 65,48 .(( im Ja h re  1912 und 60,54 .li im 
Jah ro  1911.

S t a h l - ,  1’u d d c l -  u n d  W a lz w e rk e .  Auch dio 
H erstellung und die V erarbcitung von FluBeison im  
Siegerland h a t im Ja h re  1913 wieder erheblich zugenommen.

Es w urden an  FluBeisen im Siemens - M artin - Ofen 
hergestelit:

1910 1911 1912 1913
t  t t  t 

278 003 317 516 365 307 385 003

Zu Walz- u n d  Hammercrzeugnisson w urden ver- 
a rb e ite t:

1910 1911 1912 1918
t t t  1

18 427 15 488 14 328 12 120 
364 115 395 049 468 036 490 524

aus SchweiBcisen 
aus FluBeisen

382542 410537 482364 508044  
Dazu kommen 120104 130 560 147 847 159 779 

Abfiille (Schrott) unii Schlacken aller Art.
Die Erzeugnissc verteilen sich m it 80 bis 82 %  auf 

Blocbe, m it 11 bis 13 %  auf geschmiedetcs und gewalztes 
Eisen und m it 6 bis 8 %  auf D raht und Rohren. Die 
W erko w aren in den ersten M onaten g u t beschaftigt, 
mancho blieben es auch noch bis in den H erbst hinein. 
D ann aber nahm  der Spezifikationscingang altmiihlich ab, 
und ncuo Abschliisso kam en nur wenig zustandc. Am 
meisten lit t  un te r dem Riickgang das B le c h g o s c h a f t .  
Dies liegt wohl besonders daran , daB eino Reiho von 
W alzwerken neu oder zum Teil m it verm ehrter Erzeugung 
an den M arkt kamon und hierfiir friihzeitig Auftrago 
suchten. Die Preise fielcn daher eher, ais der Beschaf- 
tigungsgrad dics orw arten lieB. Durch die ungiinstigo 
Frachtlage des Sicgerlandes ist nach dcm  Berichto ein 
W ottbewerb auf dem B lochm arkt bei den Auslands- 
geschaftcn nicht m ehr moglich.

S ta b e is e n .  Auch Stabcisen hatto  u n te r der Un- 
gunst der M arktverhaltnisse sehr zu leiden. Der durch 
die Ucbererzeugung herrorgerufene scharfe W ettbcw erb 
braehto die Verkaufspreise schlieBlich bis auf die Seitet- 
kosten herunter und fiihrte gleichzeitig eine sta rkę  Ver- 
minderung der Beschaftigung herbeL —  R o h re n .  Die 
Nachfrage nach nahtlosen R ohren w ar w ahrend des 
ganzen Ja h res gut, dagegen lieB sio nach geschweiBten 
Rohren sehr zu wiinschen iibrig.

W a lz e n g ie B e re ie n . Im  Siegerlande gibt es 18 
EisengicBcrcien. Von diesen stellen ausschlieBlich oder 
doch vorwicgend h e r : zehn WalzenguB und zwei Maschinen- 
guB, drei sind m it Maschincnfabriken und drei mit Eisen- 
konstruktionsw erkstatten  verbunden. Die Zahl der Ar- 
beiter betrug im Ja h re  1913 1641. An rohen und ab- 
gedrehten W alzen, GuBwaren allcr A rt einschlieBlich 
TemperguB wurden zusam m en 90 788 (i. V. 71 282) t  
hergestelit. Die Zahl der A rbeiter ist in den letzten 
zehn Ja h ren  um  347 oder 27 %  gestiegen, w ahrend 
die Herstellung von GuB in demselben Żeitraum e um  
37 368 t  oder 70 %  zugenommen hat, und zwar w ur
den 1913 26 857 t  rohe und vorgedrehte W alzen und
10 511 t  GuBwaren aller A rt m ehr hergestelit ais
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1904. —  Die WalzengieBereieu tra ten  durchweg mit 
reiehen und lohnenden A uftragen in das Ja h r  1913 
ein, und diese giinstige Geschaftalage hielt bis zum Beginn 
des Sommers unverilndert an. Von da  ab m achtcn sich 
die W irkungen der inzwischen in der GroBeisenindustrie 
eingetretenen AbsehwŁchung langsam bemerkbar. Aller- 
dings blieb dio Naehfrage nach wie vor lebhaft und die 
Beschaftigung flott, aber die Preise konnten sich so wenig 
halten  lassen, dafi sie tro tz  der hohen Preise fur Roheisen 
allm ahlich einen erheblichen Riickgang erfuhren —  ein 
U m stand, der auf das Gesehaftsergebnis naturgomaB 
einen wesentlichen EinfluB ausuben muBte.

M a s c h in e n f a b r ik e n .  Das Geschaft blieb von der 
riickgangigen K onjunktur n cht unbeeinfluBt. Allerdings 
gingen die m eisten Maschinenfabriken m it befriedigenden 
A uftragen in das J a h r  1913 hinein, aber seit der M itte 
des Ja h res  zeigte die K undschaft eino groBo Zuriiok- 
haltung, und infolgedessen muBlen hier und da  Feier- 
schichten eingelegt werden.

E i s e n b a u w e r k s t a t t e n ,  V o r z  i n k e r e i e n  u n d  
v e r w a n d te  B e tr io b c .  F iir die Eisenbauw erkstatten 
w ar das J a h r  1013 ein Ja h r  des langsaraen Abstiegcs 
Ton der H oehkonjunktur. Der Riickgang zeigte sich in 
dem Sinken der Preise; dagegen tr a t  in dor Erzeugung 
kein Naehlassen ein, -rielmehr war das Inland und ebenso 
das Ausland faat bis gegen Endo des Jahres ein guter 
Abnehmer. D ie B lcchbearbeitungsw crkstatten und die 
Ycrzinkcreien h a tten  ebenfalls flotten A bsatz; infolgo- 
dessen w aren sie m it A rbeit hinliinglieh verschcn. Ent- 
sprechend den PreisrUekgangen bei den Walzerzeugnissen 
muBto auch dio W eiterverarbeitung den veranderten Ver- 
haltnissen sehlicBlich Rechnung tragen und nachgeben.

Das E l e k t r i z i t a t s w e r k  S ie g e r la n d  ,G. m. b, H., 
h a t sich in  den sieben Ja h ren  seines Bcstehens ais Ueber- 
larul7.cntrale  recht befriedigend entwickelt. D as Berichts- 
ja h r  1913/14 brachte infolge der Btetig wachsenden Nach- 
frage nach elektrischer Energio fiir K raft- und Liclit- 
zwecke ein besonders lebhaftes Geschaft.

Wagengestellung Im Monat Juni 1914'). — Im Be-
reicho des D o u ts o h e n  S ta a tsb a h n w a g e n v e rb a a d e s  
wurden, wie aus der nachfotgenden ZusammensteUnng er- 
sichtlich ist. im Monat Ju n i 1914 weniger offene und mehr 
bodoekto W agen gestellt ais im  gleiohen Monat des Vor- 
jahres. Die geringere Gestellung der offenen Wagen ist 
auf den Riickgang dor Anforderungen zuruckzufiihren. 
Die Zahl der n icht reohtzeitig gestellten Wagen ist bei 
beiden W agengattungen geringor, und ganz unbedeuteni

Wagengestellung 1913 1914 i 1S1J

A. O f le n e  W a g e n :
;Gestellt im ganzen . . . . 3 141 363 3 092 804 48 559 1^%:
j Gestellt fUr den Arbeltstag 

Im T)iircłi«f*.hn1tt , - - ■ 125 655 123 712 _ 1 943 _ 1 ,5*  |

Nicht rechteelUg gestellt 
im ganzen...................... 9 400 1 464 _ 7 936 -  !

Nicht rechbseitlg gestellt 
fiir den Arbeitstag im 
D urchschnitt............... 376 59 _ 317 — ;•

i B. B e d e c k te  W agen: 
Gestellt Im ganzen . . . . 1 779 235 1 858 012 4- 78 777 +

Gestellt fUr den Arbeitstag 
im Durchachnitt. . . . 71 169 74 320 + 3 151 + 4,4 %

Nicht rechtaeitig gestellt 
im ganzen...................... 1 471 858 _ 613 —

Nicht rechfczeitig gestellt 
fiir den Arbeitstag Im 
D urchschnitt............... 59 34 - 25 1

Fried. Krupp, Aktiengesellsehaft zu Essen a. d. Buhr.
—  Dio Gesellschaft h a t m it der AktiengeseUschait 
F r i e d r i c h  T h o m e o  in W erdohl u n d  m it der Dr»U- 
stiftefabrik D. K u n n e  & S o h n  i n  Dusseldorf-Genesheim 
Interessengem einschaftsvertrago abgoschlossen. Die A. C. 
Fried. K rupp  liefert den beiden Werken das Koh- 
m ateriał, w ahrend der Verkauf der Fertigcrzeugnisse 
gemeinsam erfolgt.

l ) N ach der Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn- 
verwaltungcn 1914, 18. Ju li, S. 870.

V ereins-Nachrichten.
Yerein deutscher Eisenhuttenleute.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Bierhoff, Otto, ®it>!.'3»fb, Assistcnt a. d. Kgl. Techn. 

Hochsehule in Berlin, A bt. Prufnngsam t, Berlin- 
W ilmersdorf, Kaiseralleo 158.

Genu-o, Itudolf, GicBereiing., Betriebsleiter der Stahl- u.
Eiseng. der Maschinenf. H. F lo ttm ann  & Co., H ernei. W. 

Lemcke, Heinrich, Betriebschef der Rohrzieherei des 
Stahlw. Becker, A. G., W illich i. Rheinl., M oltkestr. 6. 

Saeftel, Fritz, Direktor, C harlottenburg 5, Kaiserdam m  89. 
Schmidt, Paul, Bevollm achtigter des GuBstahlw. Rud.

Schm idt & Co., W ien X, Favoritenstr. 213. 
Schónbarger, Fritz, Gross-Bieberau bei D arm 

stadt.
TFeis, Joseph, W alzwerkschef der Soc. Mćtal-

lurgique, Taganrog, Russland,

Werthauer, Paul, Ingenieur a  la  Soc. Metallurgiąae de 
Sam bre e t Moselle, Chatelineau, Belgien, 24 Kue du 
Moulin.

N e u e  M i t g l i o d o r .

Bohler, Ern.it, Ing. des Mines, W alzwerksassistent d. Fs.
de W endel, Rom bach L L othr., G artenstr. 5. 

GroUemund, Andri, Ingenieur des A rts e t Manufactul®, 
Paris, 174 Ave. du M aina 

Jung, Ś r.-Jttg . Adalbert, Dusseldorf, Goetbestr. 47.
-Woter, JIax, Obering. d. Fa. Fried. Krupp,

A. G., Essen a. d. R uhr, Goethestr. 38.
Sleinmnnn, Adolf, StahlgieBerei-lngenieur, Sayn.

V o rs to rb o n .
H artem , ©r.*Qng. h .  c. Adolf, G e h . - O b e r r e g i e r u n g s r a i>

Professor, D irek to r, Berlin-Lichterfelde. 24. 7. 1914.

Im  AnschluB an  die 46. H a u p tv e r s a n im lu n g  d e s  V o re in e s  d e u t s c h e r  E is e n g ie B e ro ie n  in M i i n c h e n )  

findet daselbst im  H o te l  B a y e r i s c h e r  I ł  o f , Prom enadenplatz, am Freitag , den 11. Septem ber 1914, nachmiltags 
2yz bis 7 U hr, dio

22. Versammlung deutscher GieBereifachleute
s ta t t ,  wozu dio Mitglicder des Y e re in e s  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e  hierdurch eingeladen werden.

Dio T a g e s o r d n u n g  weist folgende Yortrage auf;
Professor W a l l ic h s ,  Aachen: Das Taylor-System  m it besonderer Beriicksiehtigung des GieBereiwesens. 
Rcgierungs- und B aura t B e rn s a u ,  M unster; U eber die Lohnregelung in  don EisengieBereien der preuBiscnen 

Eiaenbahnverwaltung.
Gehijiiurat Professor B e r n d t ,  D arm stad t: Neuero Priifungsm ethoden von M aterialien, insbesondere tod 

G uBeison.
Oberingenieur F i c h t n e r ,  D uisburg: U eber zweckmaBige G attierung  und die dabei zu boobachtenden Voi- 

aiohtamaBregeln.

*) YgL S. 1307 dieses Heftes.


