
ist łrftiBJ d«uis*er
tłirt- oni Slahł- 

IBiatlflfSUł.

STAHL ™  EISFNItt^ ilulB hrer der J  B  S J |  i ■ *  w  « 3 t  8  I  I U  jtfIW ertr. GesehlftsfUhrer

Ir lm ilirtn  6n,pM I J  < 4  J  ■  „ „  y.rcinj Jfutsck.r
lisenhD ttfn leuU .ZEITSCHRIFT

FUR DAS DEUTSCHE EiSENHUTTENWESEN.
Nr. 35. 27. August 1914. 34. Jahrgang.

Notwendige industrielle MaBnahmen 
in Kriegszeiten.

In der zu Dusseldorf am 22. August d. J. unter dera Yorsitz des Geh. Bau- 
rats B eu k e n b er g  abgehaltenen Vorstandssitzung der unterzeichneten Gruppe 
wurde einstiininig folgeuder Beschlufi gefafit:

„Die Nordwestliche Gruppe erblickt in der Tatsache, dafi in Deutschland yon 
der Einfuhrung eines Moratoriums abgesehen AYerden konnte, eine erfreuliche Be- 
statigung fiir die Gesundheit unseres deutschen Wirtschaftslebens. Diese Gesund- 
heit trotz der Storungen, die der europaische Krieg naturgemaB hervorrufen rnufite, 
tunlichst zu erhalten, mufi ais eine der notwendigsten Aufgaben aller an diesem 
Wirtschaftsleben Beteiligten angesehen werden. Ohne der Regelung im einzelnen 
vorzugreifen, soweit besondere Yerhaltnisse yorliegen, empfehlen wir unsern Mit- 
gliedern zu diesem Zwecke die Einhaltung folgender Riehtlinien:

1. Bestehende Yertrage sind zu ach ten. Es ist aber in dieser schweren Zeit 
notwendig, dafi Lieferer und Bezieher gegenseitiges moglichstes Entgegen- 
kommen zeigen.

2. Handel und Wandel werden nur dann wieder in geregelte Bahnen gelenkt 
werden, wenn alle Beteiligten ihrer Zahluiigspiiicht nach bestem Konnen 
entsprechen und ihre Zahlungen móglichst wie in Friedenszeiten regeln.

3. Infolge der Kriegslage bedrangten Industriezweigen, die ihre Arbeiter weiter 
beschaftigen wollen, sind tunlichst Krediterleichterungen zu gewahren, zu- 
nial wenn sie bisher ihren Verplłichtungen regelmafiig nachgekommen sind.

4. Unberechtigte Preisforderungen sind unter allen Umstanden zu yerurteilen.
0. Soweit dem deutschen Handel diese Erleichterungen zugute kommen, mufi

yerlangt werden, dafi er sie auf seine Kunden ubertragt.
Bei der Durchfiihrung dieser MaBnahmen yertrauen wir auf die yerstandnis- 

volle Mitwirkung der deutschen Banken.“

Nordwestliche G ruppe  des Vereins deutseher 
Eisen- und Srahlindustrieller.

B e u k e n b e r g .  B c u m e r .
XXXV.,, 181
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Streifzuge durch amerikanische GieBereien.

Ein Reisebericht von Oberingenicur B ern h ard  K e ller  in Dilsseldorf.

(Yortrag auf der 21, Yeraammhing deutscher GieBemfoehleute am 2. Mai 1914 in Dusseldorf.)

U eber das amerikanische GieBcreiwesen wurde 
anliiBlieh frtiherer Yersammlungen wie auch 

durch fortlaufendc Jlitteilungen in „Stahl und Eisen“ , 
wiederholt berichtet Yon den vielen gesehenen 
Einriehtungcn habe ich in lolgemlom eine Anzahl

SomtscAuppen

Abbildunę 1. 

GieSereianlage.

GieBereien hat meines Erachtens keinen Wert, 
da diese Anlagen fiir unseren rerhaltnismaBig 
geringen Bedarf nicht in Frage kommen. Ais kenn- 
zeichnendes Beispiel sei die in Abb. 1 bis 4 gezeigte 
GieBereianlage beschrieben. Bemerkenswert ist 
hierbei die Ycrwendimg des Hofkranes. Dieser 
wird nicht nur zum Auf- und Abladen der 
Formkasten, sondern auch zum Befordem der 
Rohstoffe verwendet. Die Gichtbilhne ist bis 
unter die Hofkranbahn verlangert, so daB das 
Eisen usw. mittels des llofkrans auf die Gicht- 
biihne geschafft werden kann (s. Abb. 2). Der 
Formsand wird durcli einen Einkettengreifer un- 
mittelbar aus dem Eisenbalmwagen in dic Sand- 
schuppen geschafft Zu diesem Zwecke sind im 
Dache der Schuppen aufklappbare Deckel fauge- 
bracht (Abb. 3). In den Haupthallen latifenjunter 
den Laufkranen Konsolkrane.

Dio Forderung in den Nebeuhallen geschieht, je 
nach Art der Stttcke, durch kleine Laufkrane,

Abbildung 2, 

Kupolofenbeschiekung.

herausgegriffen, die meines Wissens noch nicht 
yeróffentlicht wurden, und dic fiir den einen 
oder anderen Fachgenossen von Interesse sein 
werden.

Infolge des auBerordentlichen GuBbedarfs der 
amerikanischen Masehinenmdustrie trat fruhzeitig 
eine Sonderung der GieBereien ein, und gerade in 
den MaschinengieBereien kann man daher sinnrciche 
Einriehtungen sehen. Em genaues Eingehen auf diese

Hangebahnen oder Drucklufthebczeuge. Auł be
sonders gute Ausbildung der Fordermittel ist uberall 
groBer Wert gelegt

Bei GraugieBereien fiir leichtere Massenartikel et 
die GieBerei oft unterkellert. Der untere Raum ist 
fflr die Sandaufbereitungsanlage bestinunt. In eiDff 
bekannten GieBerei wird es so gehandhabt, daB 
abends der ganze ausgeleerte Sand durch im FaJ- 
boden befindliche Roste in den Kellerraum gcscbiift
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Sondscftuppen

wird. Der Sand wird hier durch eine besondere 
Gruppe von Hand aufbcreitet und wahrend des 
Tages je nach Bedarf einem Becherwerk aufge-

geben, das ihn in
L o tf/rra n einen neben dcrMa- 

sehine stehenden 
kleineu BehŁlterfSr- 
dert (vgL Abb. 5).

Namentlich die 
neueren Temper- 
gieBereien sind oft 
in mehreren, iiber- 

einanderliegenden 
Stoekwerken unter- 
gebracht hi der 
Literatur sind einige 
mehrstockige GieBe- 
reibetriebe in Wort 

und Bild erlautert1). Die vollkonimenste Anlage 
dieser Art traf ich in Chicago; cs war dies eine
TenipergieBerei zur Herstellung yon Fittings. Die

ganze Anlage war auf sieben 
Stockwerke verteilt, die Gicht - 
biilme bildete der 7. Stock.

Genau das Gegen teil des vor- 
erwahnten Grundsatzes war 
in einer bekannten Herd- 
fabrik durchgeftthrŁ Der 
ganze GieBereibctrieb war in 
zehn nebeneinanderliegenden 

GieBereien untergebracht. 
Jede der zehn Abteilungen 
hat ihre besondere Sehmelzan-

Abbildung 3. 
Sandrerlsdung.

Abbildung 4. 
Giehtwagenkipper.

WHWfWR

Abbildung 5. Handhabung des Formeandes.

kg*. Ueber das ganze Werk erstreckte sich ein 
«etz von Hangebahnen, die die Beforderung der 
, hstoffe UB(i der Fertigerzeugnisse vennitteln. In 
jeder der einzelnen Abteilungen werden nur Stucke 
Mjestellt, die sich auf den in den betreffenden 
Abteilungen aufgestellten Formmaschinen vorteilhaft 
erstellen, und die sich aus derselben Gattierung 

gieSęn lassen.

!) VgL St, u. E. 1913, 27. Nor., & 1979.

Man soli sich indessen nach dem Yorgesagten 
nicht etwa rorsteUen, daB in Amerika nur wirklich 
zeitgemaBe GieBereien zu finden seien; es ist genau 
wie bei uns, daB auBer neuzeiligen Anlagen auch 
altes Gemauer vorhanden ist. So verweigerte mir 
der Besitzer einer auf tiber lOOjahriges Bestehen 
zuruckblickenden Firma den Eintritt in seine GieBerei

zu/n Behafter

Abbildung 6. Vom chtu»g fur T.ehmwmgęr.

mit der Bemerkung, daB er „eine Schadigung des 
Anschens der ainerikanischen GieBereien befiirehte".

Einen auBerst interessanten Zweig der amerika- 
nischen GieBereien bilden diejenigen Werke, welche 
guBeiseme E ise n b a h n r a d e r  herstellen. Dio Er- 
zeugujig dieser GieBereien ist eine ganz auBerordent- 
licho und betrug, bei der kleinsten der besuchten, 
1000 Rader je Tag. Das Aufstampfen der Ober- 
und Unterkastcn erfolgte hier ausnahmslos von 
Hand. Die LaufOache wird 
durch eine Schreckschale ge- 
formt. Wenngleich diese An
lagen auBerordentlicłi inter- 
essant waren. will ich davon 
absehen, sie zu beschreiben, 
da diese Rader bei uns nicht 
im Gebrauch sind. Erwahnen 
moehte ich nur die Art ihrer 
Prufung auf Festigkeit. Das 
fertige Rad wird in Sand ge- 
bettet, so daB um das Rad 
herum eine l 1/ ,  Zoll starkę 
Schicht flussigen Eisens ge- 
gossen werden kann. Bricht das Rad innerhalb einer 
Minutę nicht, so ist es gut.

Bei den R o h r e n g ie B e r e ie n  wird meist den 
groBen Trommeln der Yorzug gegeben. Diese haben 
einen Durchmesser von uber 15 m. Das Durelraeh- 
verfahren scheint trotz des hohen Kraftbedarfs die 
meisten Anhanger zu haben. Jede der grofien Trom
meln ist m it einer kleinen Sandaufbereitung aus- 
geriłstet. Statt neuen Sand zuzusetzen, wird nament- 
lich bei kleinen Rohren der Sand m it Lehmwasser 
befeuchtet. Zur Erzeugung des letzteren dient der 
in Abb. 6 dargestellte Apparat.

In mehreren Fallen waren die Gruben der Rohr- 
trommeln durch groBe Yentilationsanlagen aufs 
beste geluftet. Es Uberraschte mich dies lun so mehr,

Abbildung 7. 
PendelvergcŁl u8 

fur Saadtascłien.
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Abbildung 8. Kupolofcilgleht mit Wagenkippern und Oichtturon.

ais im allgemeinen fiir Wohlfahrtseinrichtungen 
niclits augelegt wird. Waseh- und Badevorriehtungen 
sowie ITnterkunftsr&ume zum Einnehmen der Mahl- 
zeiten sind wenig oder gar nieht vorhanden. —

Die S ta h lw e r k s k o k il le u  
werden meist aus Eisen zweiter 
Schmelzung gegossen. Das 
Formen derselbeu geschieht 
wie bei uns in Sand. 3Iit 
der in Deutschland fast all
gemein Uurchgefuhrten Ifer- 
stellung auf IlUttclformma- 
schinen sind wir den Ameri- 
kanern zuvorgekommen. Die 
Keruspimleln sind in vielen 
Werkeu ab sogenannte Klapp- 
spituleln ausgebildet; d. h. sie 
fallen nach dem GuB zusam- 
men. Diese Spindeln sind in 
der Herstellung und Wart ung 
auBerordentlich teuer.

D ie ilaltbarkeit der Kokillen 
ist eine verhaltuisiiiaBig ge- _ 
ringe. Einer der bedeutensten 
Knkilleiihersteller gab mir ftir

e i n e  2 ,{ > - t -B ra m m e n k o k il le  a i s  a __

guten Durehsehsiitt 66 GuB 
und fiir eine 3-t-Blockkokilie 
06 GuB an. Dabei ist tu  
beraeksichtigen, dafi invie!en  
Stahlwerken die Behandlung 
der Kokillen eine sehr scho- 
nende ist. So wird z. B. fur einen geniigend groBen 
Abstand der Kokillen voneinander auf den GieBwagen 
Sorge getragen, und die Blocke werden mit dem 
Stripper ausgedriiekt. StahlguBkokillen habe ich 
keine gesehen, doch war das Interesse fur diese 
Frage ein auBerordentlich reges.

Auf dem Gebiete der TempergieBereien sind es 
namentllch einige FittiugsgieBereien, welche bis ins 
kleinste iiuBtergttltig eingeriehtet sind. Da ein

Eingehen auf dieses Gebiet jedoch zu weit fuhreis 
wiirde, miiehte ich eine Besprechung der Teniper- 
wie auch der StahlgieBereien auf eine andere Ge
legenheit versehieben.

RoHoJe

Schniit a-d

Abbildung 0. Trockenkammer.

Bei den meisten SondeigieBereien, die kleinere 
Stileke iu groBen Mengen herstellen, sind Forder- 
Yorriehtungen fiir die fertig geformten Formkasteu 
in Anwendung. Es laBt sich dadureh eine bessa* 
Arbeitsteilung durchfuhren. Jeder einzelne Arbests- 
vorgang, vom Formen bis zum Ausleeren, wird von 
besonders dazu bestimmten Łeuten ausgefiihrt Bei 
solchen Anlagen sind stets selbsttatige Saiulauf- 
bereitungea eingebaut, Ueber deu Fonnniaschinw
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sind kity no Sandtaaehen m it Pendelven>ehltłssen 
nach Abb. 7 angeordnet.

Ueber amerikanische K u p o lo fe n  wurde an- 
laBlich der 17. Yersammlung deutscher GieBerei- 
iłchleute eingehend gesprochen1) und namentlich die 
verhaltiiismaBig geringe Hohe derseiben hcrvor- 
geiioben. Die ungunstigsten Abmessungen, welche

* 1
w*?* / - T x

SOO--------

Abbildung 10.
Lagejkugeln fDr Trockenwagen

ich feststellen konnte, waren bei 2500 mm i. W. 
1750 mm von den Dttsen bis zur Kinwurfoffnung. 
Die Dusen (1 Reihe) hatten rd. 000 111111 Abstand 
vont Abstich. Die neueren Oefen sind jedoch fast 
durdiweg iu normalen Hdhen ausgefuhrt.

Eine sehr beliebte Art der Beschickung zeigt die 
Abb. 8. Das Eisen wird mittels Magnets durch den 
Hofkran auf die bis unter dic Kranbahn 
Ycrlingerie Gicht biihne geschafft. Fur 
jede Eisensorte ist mimlestens ein groBer 
Wagen vorhanden. Die Wagen werden 
dieht au den Ofen herangefahren. Auf 
beiden Sciteu des Ofens ist ein kurzes 
Stiiek Gleis, welches von der Gattier- 
wage zur Kippvorrichtung geht. Ein 
któnerFOrderwagen stellt auf der W age; 
er wird beladen, auf die Kippvorrich- 
tunggefahrenund durch Kippen entleert.
Die Yorrichtung ist durch PreBwasser 
aiigetrieben,ebenso dieTuren derGieht- 
offsung, die nur beim Kippen des Wa- 
gens geOffnet werden.

'1 ielfaeh ist die Anordnung auch 
so getroffen, daB die Satze auf dem 
auikragenden Teil der Gichtbiihne iu 
einzeliie Wagen yerwógen werden. Auf 
der Biihne sind dann eine Anzahl Gleise 
duich eine Schiebcbiihne miteinander 
Ycibunden. Es sind cbensoviele Wagen 
Yorhanden, ais Satze gemacht werden 
sollea. Yormittags werden die Wagen 
beladen. Wahrend des Schmeliens 
isaun ein Mann das Beschieken des Ofens bequem 
ausfuhren.

Hinsichtlich der F o rm m a sc h in en  mochte ich 
nur emahnen, daB weitaus der groBte Teil aus 
Abhebe- uudDurchzichmaschinen frjrllandstanipfung 
besteht. Unter den PreBformmaschinen stehen die 
Maseliinen mit Druckiuftbetrieb an der Spitze, 
Aeaerdings beginnt die Masehine m it Druekwasser- 
betńeb the yorerwahnte Art zu verdrangen. Yon 
dea ubrigeu Arten der mechanischen Sandverdich-

11 'g lC .H um perd ink rS t. a. E. 1912, 2ó. April, S.6S5;6.

tung, sei cs durch Aufschleudern des Sandes 0. dgl., 
konnte keine festen Futt fassen. Die meisten der- 
artigen Masehinen stehen unbenutzt in der Ecke.

Die groBte Aufmerksamkeit wird der R i i t t e l -  
fo rn im a sc liin e  entgegengebracht Ich kann mich 
nieht entsinnen, eine GieBerei (Sondergiefiereien 
ausgenoinmen) getroffen zu haben, die nieht min- 
destens eine Riittelformmaschine in Yenvendung 
hatte. Ais Grundsalz gilt wie bei uns: Alle Stfleke, 
die sieli leicht auf einer PreBforinmasehine herstellen 
lassen, sollen nieht gerftttelt werden. Gewolmlich 
werden dic Masehinen ohne Wcndc- und Abhebe- 
vorrichtung verwendet, und zwar zur Herstellung von 
Massenwaren wie aueh zum Formen cinzelner Stiicke. 
Bei den Wendemaschinen erfolgt das Wenden sonder- 
barerwcisc nieht um den Sehwerpunkt des Kastcns 
wic bei uns, sondern um einen auBerhalb desselben 
gelegenen Drehpunkt.

Die T ro ek en k a m m crn  siml sehr oft nach 
Abb. 9 ausgefiihrt. Das Ein- und Ausfahren der 
Wagen geschicht durch eine besondere unter Flur 
aufgestelltc Antriebsvorrichtung oder aber durch 
eine Windę und einigts Umlenkrollcn, ahnlich einer

Abbildung 11. Sandmiseber.

Rangicrwindenanlage. Besonders nuichte ich auf 
die Rolladenturen aufmerksam machen, die sich 
bestens bewahrt haben und namentlich da ange- 
bracht sind, wo cs an iTOhe fiir hochziehbare Tttren 
mangelt, In GroBgieBereien werden auch fiir die 
Troekenwagen statt der Rollen. die stets zu Storun- 
geu AnlaB geben,Kugeln je zu fweien, wie in Abb. 10  
dargestcllt, Yerbunden.

Neuerdings sind die Ansprilche an das Ausschen 
des Gtisses bedeutend gestiegen. Es bedingtc dies 
in erster Linie eine Vervollk&mmmmg der S a n d -  
a u fb e r e itu n g sa n la g e n . Zur Aufbereitung des
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Fullsandes wird in vielen GieBereien die in Abb. 11 
dargestellte Misehmaschine verwendet. Das Misehen 
erfolgt durch schraubenforniig gebogene Mischflugel, 
die gehoben und gesenkt werden konnen. Der Antrieb

Abbildung 12. Tormsmulaufbereitung.

dieser Flilgeł sowohl ais auch die Fortbewegung der 
ganzen Maschine erfolgt durch einen Elektromotor, 
dem der Stroni durch ein sich selbsttStig abrollendes 
Kabel zugefiihrt wird. Die Maschine wird iiber dic 
Sandhaufen weggefahren und mischt wShrend- 
dem den Sand durcheinander.

Zur Aufbereitung des Modeli- und Kern- 
sandes sind in einzelnen GieBereien selbstt&tige 
Anlagen, wie in Abb. 12 gezeigt, in Anwen
dung. D ie Wirkungsweise dieser Anlage ist 
wie folgt: Der neue und alte Sand wird in die 
Trichter a und b (s. Abb. 12) aufgegeben. Der 
KoWenslaub wird in einem besonderen Behal- 
ter c  eingeJuhrt. Am Boden dieser Trichter 
sind Schnećken angebracht, die den Sandgleich - 
maBig einem Becherwerke d zufuhren sollen.
Das Becherwerk fórdert den Sand iu einen 
Desintegratore, in dem die Knollcn zerkleinert 
werden. Der Sand fallt nun auf ein Sehuttel- 
sieb f, das Eisenteile u. dgl. ausscheidet, und 
durch das der gut vermischte Sand in den 
m it Mischflugefo ausgestatteten Misehapparat g 
gelangt. Ueber diesem letzteren befindet sich 
auch eine Brause zum Anfeuchten des fcrtigcn 
Sandes.

Statt des Mischapparates g wird oft, namentlich 
iu StahlgieBereien, ein Mbchwaliwerk nach Abb. 13 
und 14 verwendet. Dieses besteht aus einem Troinmel- 
mantel h (s. Abb. 14), in dem die Schaufehi i befestigt 
sind. In dieser Trommel laufen die beiden Quetseh- 
walzen k, von denen die eine fedemd gelagert ist. Der 
Sand wird durch die Schaufeln i auf die Walzen geho

ben. Der Neigungswinkel kann je nach Art des Materi
als verstellt werden. Wie aus den Abbildungenersieht- 
lich ist, sind die Maschinen ohne irgcndwelche Ver- 
schalung. Die Lage der Sandaufbereitung ist des- 
lialb beim Eintritt in eine GieBerei infolge der 
sich entwickclnden riesigen Staubwolke leicht zu 
crraten.

Auf dem Gebiete der A b fa llr c r w c r tu n g  wurde 
ziemlich wenig geleistct. Es werden jahriich sehr 
betrachtliche Kapitalien auf die Halde gefahren. 
Uebrigens kann man auch bei uns beobachten, daB 
die Schutthalde die Haupteinnahmeąuelle der ge- 
samten Jugend darstellt. Die Aufbereitung des 
GieBereischuttes erfolgt entweder auf trockncm Wege 
durch meist tcllerformige Dauer- und Elektro- 
magnete, oder in der in Abb. 15 dargestellten Nali- 
miihle. Dieser letzteren Art wird der Vorzug gegeben, 
da Koks imd leichte Schlackenstiicke besonders aus- 
getragen und wieder zum Fiillen von groBen Kernen 
verwendet werden konnen. Die Miihle besteht aus 
einem drehbaren Mantel a mit dielit yerschlieBbarem 
Einwurideckel b. Die beiden seitlichen Wellen- 
stummel c d sind hohl. Rechts wird durch eine 
Kreiselpumpc e Wasser in den Mantel gepmnpt. Der 
im Schutt enthaltcne Sand verschlammt und wird 
mit der Schlacke und dem Koks bei d ausgespult. 
Der Schlamm und die klcinen Schlackenteile gehen 
durch das Sieb f in die Grube g, wahrend die groben 
Teile sich bei h sammeln. Das in die Grube h iiber- 
flieBende Wasser wird von der Pumpe e wieder in 
die Trommel gehoben. Das Metali bleibt in der 
Trommel zurilck und wird von Zeit zu Zeit durch die

Deckeloffnung entleert. Der Kraftbedarf dieser 
Maschinen ist ein bedeutender. Beispielsweise siad 
zum Aufbereiten des Schuttes einer Eisengiefierti 
von 45 t taglicher Sohmelzung 12 PS erforderlicfc.

Die GuBputzereien sind meist mit einer An^W 
RuniruelfŁsser ausgerustet Sandstrahlgeblase sielit 
man erst vereinzelt und meist deutsehen Ursprungs.
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Dagegen wird mit PreBluf tklopf- und MeiBelhammern 
fast in allen Werken gearbeitet

Besonderes Augenmerk wird in den meisten 
Werken auf zwecktn&Bige Anordnung der M o d e ll-  
gckreinerei und der M o d e lla g er  gerichtet. Da  
die wenigsten Werke gegen Feuerschaden versichert 
sind, ist last uberall eine selbsttatige Feuerldschung 
angebracht. Die neueren Gebaude sind ohiie Aus- 
nahme in Eisenbeton hcrgestellt. Die Turen und

Abbildung 15. Nafimilhle fiir SchuttTerarbeitung.

besteht darin, daB ein Fraser auBcr der Umdrehung 
um die eigene Achse jede beliebige weitere Bewegung 
ausftihren kann. So kann der Fraser derart in pen-

Schiebetore ausgebildet, die Laulschienen liegen 
jedoch etwas schjfSg, so daB die Laden nach Durch- 
scłmdzen der Schmelzleinen ron selbst zufallen. 
Eae besondere Losehvorrichtung m it Brausen war 
ui diesem Falle nicht vorhanden; das Feuer sollte 
dwch das SchlieBen saintlicher Oeffnungen erstickt 
werden. In den meisten Werken trifft man jedoch 
Kibsttatige Feuerl6sehvorrichtungcn mit Brausen 
and Larmglocken.

Ke in den Modellschreinereien verwendeten Ma- 
whinen sind meist der Eigenart des Betriebes an- 
ppaBt, Besonders fiel mir die in Abb. 16 dargestellte 
lmvcrsal-Frasmaschine, der sogenannte H a lte r -  

auf. DerGrundgedanke der Masehine 
') Vgl St. u. E. 1914, 29. Jan., S. 303.

Abbildung 17.
Modeli, auf Halterbeck-Frascr in 3 st herge&tellt.

Selbstgangbewegungen des Tisches lassen sich sogar 
kegel- und spiralfómiige Kernbuchsen und Modelle 
auf das genaueste bearbeiten. Die mit der Masehine 
erzielten Ergebnisse waren verbliiffend. Mit einem 
und demselben Werkzeug wurde eine Kembuchsen-

Abbildung 14. 31iscliwalzo fur Formsand.

Fenster sind mit selbsttatigen SchlieBvorrichtungen 
versehen. In einem Werke waren staitliche Turen 
tmd Fenster durch besondere, gut abdichtende Blech- 
laden zu verschlieBen. Diese Blechladen sind wie

delnde Bewegung versetzt werden, daB er genau 
einen Halbkreis beschreibt. Der Durchmesser dieses 
Halbkreises liiBt sich wahrend desGanges der Masehine 
verandcra. Unter Benutzung der yerschiedenen

Abbildung 16. HaJterbeck-Fraser.
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h&lfte fiir einen Yentilator von 200 mm Ausblas- 
olfnung in 4 st fix und fertig gefriist So stellte ich 
selbst an der Maschine das in Abb. 17 dargestellte 
schwierige Modeli in nur 3 st łier.

Eine ebenfalls gut durchdachto Maschine zeigt 
Abb. 18. Sie stellt eine Sehleifinasehine dar zum 
Ausschleifen vou zylindritsehen Kembiichsen. Die 
Wirkungswei^e der Maschine bcruht auf dem alten 
geometrisehen Lelirsatz, daB in einem Ualbkreis jeder 
Winkel ein rechter ist. Die beiden Anschlagwinkel

Im AnschluB an den Berieht maeht© der Yorsitzende
3)r.*3ng. O, W edem eyer, S ter k rade, folgende Auafiih- 
rungen:

Wir horen imraer wieder gem et w as Neucs von dem 
Land© jenaeits des Ozeans. Wir konnen Herm Keller nur 
darikbar daftlr sein, daB er die Eindrtieke. welche er dort 
geuann, in so interessanter Wdsr hier vorgetragen hat. 
Was seine allgemeinen Ausftihrungen anlangt, so kann ich 
mich denen nur anschlieBen, Ich habe schon frtiher an 
anderem Ort© ausgcftihrt, daB die deutschen GieBereien 
einen Yergleich mit den waerikanischen wahrhaftig nieht 
z u scheuen brauchen. Kur bei Massenerzeugungen sind 
uns die Amerikaner tiber, Aber inbezug auf di© Gtite 
der Abgfisse, sowohl hinsichtlich des Aussehena ab auch 
gan* besonders hinsichtlich der Porenfreiheit und Dich- 
tigkeit, sind die Deutschen tiberlegen, Das kommt wohl 
aueh daher, daB die deutschen Maschinenfabriken hoher© 
;\nforderungen an den GuB stel len, wodurch sie di© 
GieBer za besserer Arbeit erzogen haben, Hcrr Keller 
sagte, daB die KokłUen fast durch w eg aus zwei ter SchmeJ- 
zung hergestellt wGrden. Das widerspricht meinen Er- 
fahrungen. Die Lacka wanna Steel Co., dic Jllinois Steel 
Co., die Thos. West Foundry Co., die Edgar Thompson

Anlage und Betrieb eines Klein-
Yon $tpL*3ng. l fa n s

ł - ? e i  der K, Wołf-A.-G. in Magdeburg - Buckau 
■*—'  tauchte vor einigen Jahren die Frage auf, 
ob nicht die Selbstherstellung des damals allerdings 
nur kleinen Bedarfs an StahlformguB im Jnteresse 
des Werkes lig ę . Trotz der geringen Menge von nur 
10 t, monatlicher GuBerzeugung bei Stiickgewiehten 
vun 10 bis 20 kg wurde auf Grund genauer Wirt- 
schaftlichkeitsbereehnungen die Frage der Zweck- 
m&Bigkeit einer eigenen StahlgieBerei bejaht und 
das Tiegelschmelrrerfahren in Anwendung gebracht. 
Zwei Tiegelofen mit Koksfeuerung, dereń jeder 
sieben Tiegel von je 70 kg Inhalt faBte, wurden

a und b werden genau auf einen rcchten Winkel 
eingestellt. Das umiaufende, mit Glas bestreute 
Schleifband ist genau im Scheitelpunkt des rechten 
Winkels iiber eine diinne Uinlaufrolle gefuhrt. Die 
halbe Kembfichse wird nun in der in Abb. 18 ange- 
deuteten Weise auf dem Anschlagwinkel hiu und 
her gesehoben.

Zum Schlusse mochte ich nicht verfehlen, die 
liebenswilrdige Aufnalime, die ich uberall gefmiden 
habe, besonders zu erwfthnen. Wohl in kemem 
anderen Lamie nimmt der Deutsche eine so geachtete 
Stellung ein wie in den Yereinigten Staaten. 
ist dies wohl in erster Linie auf die Bcwunderimsr 
ziiruckzufuhren, mit der der Amerikaner auf dic 
gewaltige wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands 
bliekt.

Ueber das Gesehene móclite ich mich in der Weise 
zusammenfassend auLiern, daB die deutschen GieBe
reien den amerikanisehen hinsichtlich der Erzeugung 
von Qualitat weit ilberlegen sind, und daB wir nur 
da etwas lernen kiinnen, wo es sich um die Her- 
stellung von Massenartikeln handelt 

** 'i' " W

Werke, welche jede eine Erzeugung von 300 bis 5C»0 t 
je Tag haben, gieBen samtliche Kokillcn aus der Koch- 
ofenpfanne, wenigstens taten sie das noch vor wenigeu 
Jahren, und das sogar ohn© Yerwcndung des Mischers. Die 
Sandaufbereitung lag drtiben sehr im argen. Nach dieser 
Kichtung sind die deutschen GieBereien viel besser geskllt.

Wenn Herr Keller dann tiber die gut© Aufnahnic ge- 
sprochen hat, welche die deutschen GieBerei*Ingenłeuxe 
drtiben finden, so kann ich auch das nur bestatigen, Ich 
bin auBerordentlieh liebenswtirdig aufgenommen worden.
Die Leuto sind ungemein offenherzig. Si© erlaubeu Ein- 
blick© in die Lohnbftcher, hśindigen Żeichnungcn aus u:s<i 
gewahrcn fast allcs, was man liaben will. Ich mochte 
deshalb die Kollegen bitten, wenn Amerikaner komiiien, 
sie ebenso freundlich aufzunehmen. Es wird dadurch den 
Deutschen, die nach drtiben kommcn, der AufenthaJt 
angenehm gemacht. Di© Amerikaner legen aber Weri 
darauf, daB sie in Deutschland mit gleichem MaBe ge- 
messen werden. Sie l>eklagen sich haufig darttber, diS 
das in England nicht der Fali sei. Ich habe mit den 
Leitem gro Ber Werke gesprochen, die mir sagten, dal> 
sie Engliinder, wenn es sich irgendwi© yermeiden laase, 
nicht in ihr Werk hineinlieBen. i

M artin-Ofens mit Teerólfeuerung.
B in g  in Magdeburg.

wechselweise betrieben und arbeiteten durchaus zu- 
friedenstellend. Die Giite der erzeugten GuBwarco 
war einwandfrei, und aueh die Gesteliuiigskost«n 
sicherten eine, wenn auch nur kleine Erspamis 
gegenfiber dem Bezuge von auBerhalb. Ais besonderer 
Yorteil crschien die Miigliehkeit schnellster Liefetun? 
eiliger GuBstilcke. Die in den Abreehnungen stSndig 
wiederkehrende hohe Tiegelverbrauchszi-fer und stei
gender Bedarf zwangen jedoch zu wirtKhaftliclirtea 
MaBnahmen.

Da in der TusengieBerei des Werkes taghch 
schinolzen wird, so lag zunSchst der Gedanke u d 1'
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eine Kleinbessemerbirne aufzustellen, fur welche 
die Kupolofenanlage der EisengicBerei don flussigen 
Ensatz liefern konnte. Die Anlage hatte aber nur 
wenige Tage im Monat in Betrieb sein konnen, denn 
bei einem Bedarf von munatlic-h 18 bis 20 t GuB
waren muBte mit Riicksicht auf die Wirtechaftlich- 
keit des Bessemcrvctfahrens der GuB auf vielleicht 
vier bis sechs GieBtage im Monat zusammęngedrftngt 
werden. Diese Fórderung hatte Aufspeicherung 
sek rieler Formen auf teuerem GieBereihallenplatz 
wid eine die gesunde, gleichm&Bige Erzeugung go- 
fahrdende, stoBwcise Ablieferung der Auftrage zur 
Folgę gehabt. Die Kleinbcsscmerei konnte mithin 
nicht in Frage kommen. Der Elektroschmelzofcn 
schied wegen seiner liohen Anlagekosten und die 
Tronunel- oder tiegellosen Schmelzofen mit Oel- 
feuerung wegen betriebstechnischer Bedenken aus. 
Stt blieb neben dem alten, bewShrten Tiegel
ofen nur noch der M a rtin o fe n  iibrig.

Wollte man den Anfordertmgen der Ma- 
sdtinenbau-Werks tat ten naclikonmien, so war 
ein Ofen zu wahlen, mit dem tiiglich zwei 
Schmelzen von je 1000 kg geschmolzen wer
den konnten. Einen derartig kleinen Ofen 
mit Generatorgas zu betreiben, bot aber 
immerhin Schwierigkeiten; ganz abgesehen 
davons gestaltęte sich auch eino Wirtschaft- 
lichkeitsreehnung ungiinstig, da dic Gaserzeu- 
gcranlage dauenul hatte im Betrieb gehalten 
werden mussen, wodurch dio nur kleine GuB- 
meoge verhaltnisniaBig hohe Unkosten zu 
tragen gehabt hatte. Auch muBte ein derartig 
aussetzender Betrieb auf die Giite des er- 
zeugten Stahles einen ungunstigen EinfluB 
ausaben, was, da die teilweise recht ver- 
■wickeltea Formen m it WandstSrken bis 
herunter zu 4 mm einen sehr diiiinfliissigen 
und dennoch weichen Stahl von ungefahr 0,2%  
Kohlenstoff vedangten, zu vermeiden war. Man 
entsehloB sich daher, einen Yersuch m it T eeró l  
ais Heizmittel zu machen. Der in der Metall- 
sieBerei fiir den Betrieb der SchmelzOfen bestehende 
Oelbehalter konnte auch fur den Stahlofenbetrieb 
benutzt werden. Das verwendete Oel ist ein Sonder- 
erzeugnis der Rutgerswerke Aktiengesellschaft in 
B«rlin; es zeichnet sich besonders durch seinen ge- 
nngen Schwefelgehalt und durch seine Diinnflusaig- 
keit auch bei niederen Temperaturen aus. Dieses 
nnter dem Kamen Parellin im Handel befindlichc 
Oel hat ein spezifisches Gewicht von 1,04 bei 1 5 0 
««d emen Entflammungspunkt, der Uber (36° liegt; 
sein Hekwert betragt ungefahr 8800 \YE.

Der Bau des Ofens wurde der Firma H. Eckardt 
in Berlin-Halensee iibertragen. In Abb. 1 ist die 
AnordimiigdesKlein-Martin-Ófens neben den vorhan- 
oeaea, beiden Tiegelofen veranschaulicht. Wahrend 
des I  mbaues muBten diese Oefen den Betrieb auf- 
wtbt erhalten, um spater ais Vorrat und Ersatz zu 
fe e n . Platzmangel zwang, den Martinofen so ani* 
2*telkn, daB sich der Schornstein S, welcher schon 

XXXV,,,

fiir die Tiegclofenanlage vorhanden war, scitwarts 
von dem Ofen befand, wie auch aus der Abb. 1 er- 
sichtlich. Der Blechschornstein hat bei einer durch- 
gehenden lichten W eite von 650 mm eino Hiihc von
20 m iiber Huttensohle; die unteren 14 m sind aus- 
gemauert. Messungen ergaben, wenn der Ofen warm 
war, folgende Zugverh;iltnisse:

12 mm \VS Untcrdruok im SeboirSstoin,
0 bw 8 „ „ in den Kuroniem

oberhalb des Gittcr- 
werlc#,

O „ ,, in deu ZOgen,
geringer Uebenlruck im Sohmel/.mum des Ofens.
Zur Einfiihrung des Brennstoffes fanden Nieder- 

druekzerstiiuber Verwendung (s. Abb. 2 und 3). 
Auf beiden Seiten des OfengewCilbes sind zwei Diisen 
angeordnet, welche eingeschaltct in einem Winkel 
yon 6 5 0 einfallen. Dcnkt man sich den Luftstrom

mit dcm zerstaubten Oel ais die cinc, den Strom der 
m it einem gewissen Auftricb aus den Kammern 
aufsteigcnden heiBen Ycrbreimungstuft ais die andere 
Komponentę, so trifft dic Resultierende das Mctall- 
bad etwa im ersten Drittcl seiner I^ange, voin blasen- 
den Kopf aus gemessen. Hierbei ist auch Riicksicht 
genommen auf die Zugwirkung des abziehentfen 
Kopfes, die je nach der Zugst&rke des Schornsteines 
den Aufprallpunkt der brennenden Gase melu nach 
der Mitte des Ofens hin yerlegt.

Die Aufprallpunkte der Heizgase sind bei dcm 
Nachsehen des Herdes nach jeder Charge beson
ders sorgfaltig zu untcrsuchen und erforderlichen- 
falls auszuflicken, weil an diesen Stelien naturgemafi 
das Bad am lebhaftesten arbeitet. Wendet der 
Schmelzer jedoch nur einige Sorgfalt auf, und nimmt 
er nach jeder Schmelze die dann nur kleinen Aus- 
besserungen gewissenhaft yor, so bictet die Instand- 
haltung keine nennenswerten Schwierigkeiten. Um  
das Intercsse des Schmelzcrs an seinem Ofen zu er* 
hOhen, werden sogenannte Chargengdder gczahlt.

Die Diisen des Kopfes auf der G asabzupeite, 
die nicht durch den Geblasewind gekilhlt weiden,

182
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m Basen vor der zerstórenden Ein w i rk ung der Ver- 
breunungsgase geschiitzt und nach oben aus dem 
Ofen aurackgezogen werden. Sie sind zu diesem 
Zwecke an den beiden Enden eines um die Mittel- 
achse des Ofens schwingbaren Doppelhebels ange- 
ordnet1). Dureh das Innere des ais Bohr ausgebil- 
deten H ebels wird die zur Zerstaubung des TeerOles

Kopfes der Abzugseite. Das Oel wird dureh Um- 
stelłen eines Dreiwegehałmes abwechselnd zu einem 
der beiden Kopfe geleitet und ron da dureh bieg- 
same MetalIschlauche den Diisen zugefuhrt. Yor 
jeder Duse ist noch ein Nadelventil eingeschaltet, 
um dic Menge des zuflieBenden Teerfiles genau regeln 
zu konnen. Einmal eingestellt, brauchen diese Yen-

Abhildung 2. GrundriB, Quer- und Łilngsschiult 
de* 1-t-Martin-Ofens fil r Oelfeuerung.

tile wahrend einer Charge nicht mehr verstellt iu 
werden, da ja die Umsteuerung dos Oeles dureh den 
Dreiwegehahn eifolgt. Im iłbrigen lehnt sich dtt 
Ausfuhrung des Ofens eng an die iibliche Bauwcise 
der mit Gas betriebenen Siemens-Martin-Oefen aa, 
unter Wcgfall der beiden Kammern zur Yorwarmuiig 
des Generatorgases.

Der Betrieb des Ofens gestaltet sich cinfaeh. 
Zur Bedienung geniigen zwei M a n n : Ein erster 
Schmelzer, der beśchickt und die Charge fertig 
macht, hat in etwa halbstiindigem Wechsel uinzu* 
stellen; auBerdem triigt er die Yerantwortung Mr 
den guten Gang sowio fiir die Instandhaltung des 
Ofens. Ein zweiter Schmelzer leistet H andre ichung tn  
beim Einsetzen, halt den Abstich in Ordnung und 
bringt die Einsatzstoffe heran. Beim  Beschicken und 
Herdflickcn hilft ferner ein Jungę, welchei die Turę 
zu zichen hat.

Die Chargendauer, gerechnet vom Beginn (*« 
Einsetzens bis zum Abstich, betragt durehsclmitt- 
lich 3 l/ s Stunden bei der ersten Schmelze und geet 
dann auf 3  bis 2 1/ ,  Stunden herunter bei den '«i- 
teren Schmelzungen. Der Teerfllverbrauch 
zwischen 60 und 65 1 je Stundc. Hat der Ofen die 
Nacht iiber kalt gestanden, so sind zum AnW*®

erforderliche Druckluft (Pressung etwa 60 bis 80 mm 
Wasserssule) den Diisen zugeiuiirt und selbstsehal- 
tend dureh die Schwenkung des Iiohres zu dem je- 
weilig blasenden Kopfe umgesteuert. Gleichzeitig 
legen sieh, dureh Winkelhebel und Zugstangen be- 
t&tigt, VersehluBklappen auf die Dusentócher des

ł ) Diese Vonkihtung h i der Firma Eekardf geset;?,- 
l*eh gesehStst.
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Zahlentafel 1. C hargc»verlauf und Schm elzerzeugniase Yerschiedencr Zunamm ensetz ung.

Einsatz
NJthere 

Bcielcbnung 
der Proben

Analysen
Zusat/. zum 

Pertlginaehen PemerkungeuC
%

SI
%

Mn
%

I'
% 4

j weich

150 kg Hiimatit 
300 „ Trichter

500 „ Schrott 
950 kg

1. Yorprobe
2.

3.
Fertigprobe

0,25
0,175

*0,17
0,10

Sp.
SP.

Sp.
0,40

0,031
0,031

0,031
0,65

0,064
0,068

0,065
0,08

0,049
0,049

0,051
0,05

9 kg Ferro- 
Mangan- 
Silizium 

2 kg Ferro- 
Silizium

Chargendauer 3% st 
Oelverbrauch 220 1

wcich bis 
raittełhart

200 kg Hamatit 
350 „ Trichter

350 „ Schrott 
900 kg

1. Yorprobe1)
2.

3.
Fertigprobe

0,98
0,45

0,25
0,20

0,50
Sp.

Sp.
0,44

0,14
0,047

0,047
0,51

0,046
0,075

0,085
0,08

0,039
0,051

0.047
0,04

7 kg Ferro- 
Mangan- 
Silizium 

2 kg Ferro- 
Silizium

Chargendauer 3% st 
Oelverbrauch 200 1

Einsatzstoffe schlecht

mittclhart

200 kg Ilamatit
400 „ Trichter 
400 „ Schrott

1000 kg

1. Yorprobe 
o
3.

Fertigprobe

0,43
0,32
0,29
0,27
0,25

Sp.
Sp.
Sp.
Sp.

0,46

0,047
0,047
0,047
0,047
0,49

0,054
0,057
0,058
0,058
0,C6

0,040
0,035
0,036
0,036
0,04

17 kg Ferro- 
[ Mangan- 
1 Silizium 

2 kg Ferro- 
Silizium

Chargendauer 2*4 
Oelverbrauch 105 i

bart

230 kg Hiimatit
500 ,, Trichtcr 
300 „ Schrott

1030 kg

1. Yorprobe
2.
3. ”,

M
Fertigprobe

0,05
0.54
0,52
0,43
0,40

0,228
0,027
0,02
0,02
0,41

0,083
0,071
0,059
0,059
0.50

0,051
0,038
0,046
0,033
0,04

0,033
0,031
0,030
0,032
0,035

] 7 kg Ferro- 
j Mangan- 
) Silizium 

2 kg Ferro-
Silizium; '

Chargendauer 2 % st 
Oelverbrauch 150 1

lingeńhr drei Stunden erforderlich bei einem Oel- 
mbrauch von insgesamt etwa 150 1.

Ueber den Gang des Ofens bei Chargen ver- 
scŁiedener Zusammensetzung gibt Zahlentafel 1

wendung des Ferro-Mangan-Siliziums mit etwa 70%  
Mangan und etwa 25% Silizium entschloB man sich, 
um eine Abkuhlung des Stahlbades, die bei der nur 
geringen Einsatzmenge durch Yerwendung von 

Silizium und Mangan in zwei niedriggehal- 
tigen Legierungen zu befurchten war, auf 
das nach Moglichkeit geringste MaB zu 
beschrSnken.

Zur weiteren Beurteilung der Giite des 
erzeugtenMaterials mogen noch einige Ana- 
lysen von Chargen verschiedener H&rte 
dienen:

C st Na P
__%__ 1 %__ % I______%

s ; 
%

0,10 ! 0,40 1 0,52 0,07 0,05
0,12 i 0,37 i 0,45 1 0,06 0,046 i
0.13 0,40 0,46 0,07 0,045 i
0,15 ) 0,34 | 0,48 i 0,06 0,043
0,22 I 0,43 t 0,58 i 0.08 0,055

j 0,45 0,41 0,50 i 0,04 0.036

Abbildung 3, Oelgefouerter Klein-Martin-Ofen.

f«Jjeren AufschluB. Die Proben sind durehschnitt- 
" *n Zwischenraumeii von etwa 15 Minuten ge- 
B«nmen worden. Das Fertigmachen der Sehmeke 
f ( mit ungefahr 0 ,7%  Ferro-Mangan-Silizium 
und 0,2% hochgehaltigem FerrosiM um. Zur Ver-

-l Vorprobe 1 ist gleieh nach dem Niedergehen der 
genommen.

Die Festigkeitsprilfung von gegossenen 
Rundstaben von 20 mm $  und 200 mm 
MeBl&nge ergab ZerreiBfestigkeiten von 33 
bis 54 kg/qnim, wobei Dehnungen bis z u

25 % gemessen wurden. Die yerschiedenen Werte 
ergaben sich je nach der Art der Charge und der 
thermischen Behandlung der Probestabe.

Bei einem Vergleich der Gestehungskosten des 
fliissigen Stahls ergibt sich folgendes: Nach der weiter 
unten mitgeteilten Zusammenstellung kosteten frilher 
100 kg flussiger Stahl aus dem Tiegelofen rd. 24 ,70 .«
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gegeniiber jetzt, id . 10,65 J l  aus dera neuen Teerol- 
Martin-Ofcn. Dabei ist ais nachteiliger Urastand zu 
beriicksichtigen, daS der Ofen taglich nur zwei 
Sehnielzungan uiacht und dann bis zum anderen Tage 
kalt steht. Beim Dauerbetriebe wurden sich die Lóhnc 
sowie die Brennstoffkosten, auf 100 kg Einsatz be- 
zogen, noch bedeutend verringern. Namentlich der 
Teerolverbrauch fiir eine Schmclzung, der durch- 
schnittlich 1(5 bis 20%  vom Einsatz betriłgt, er- 
seheint bei dem kleinen Ofen nicht ungiinstig, be
sonders, wenn man damit die Zahlen vergleieht, dic 
E. Rieharme1) iiber einen Ofen der Ural-Wolga- 
Gesellschaft in Tsaritsyn veroffentKcht: Dieser ba- 
sisch betriebene 4-t-Martinofen schmilzt sechs Chargen 
in 24 Stunden bei ununterbrochenem, angestrengtem 
Betrieb und verbraucht bei einem Einsatz von 31%  
Roheisen und 69%  Schrott 137 kg Masut fiir die 
Tonne Stahl. WOide man diesen Yerbrauch an Masut 
von 11 200 W E fiir 1 kg in eine gleiehwertige Menge 
Teerol umrechnen, so erga be sich nahezu die gleiche 
Yerbrauehsziffer fiir Brennstoff.

Ein Yergleich der Gestehungskosten beim Tiegel- 
ofen und beim dlgefeuerten Klein-Martin-Ofen fiihrt 
zu nachstehendem Ergebnis.

i. T iegelofenbetrieb  boi 2 Chargen taglich. 
Einsatz. 2 x 7 X55 kg =  770 kg;

100-kg-lłreis 5,50 .H ..............................  42,35 .«
Schmelzkoka 1200 kg; 100-kg-I'rck 3,00 M 36,00 .« 
Tiegelkoeten 9,50 .U auł 100 kg Einsatz. . . 73,15 ,« 
EU-ktrische Energie fUr Ventilator und Kran 1,00 .K 
Liihne: 1 Mann 8,00 1 Mann 0,00 ,(C

Tageslohn................................................ 11,00 .«
Fiir Auabesserung und Ersatz einsohł. liihne

et n a 10,00 Jl ta g l ic h .......................... 10,00
Alwchreibung 15% von 4000 .« auf 250

Tage berechnet.....................................  2,40 .li
178,IW .»4

Ansbringen 770 kg— 0% 724 kg.
Gestehungakostcn ftir 100 kg fllisaigen 

„ , , 17S,«>
Stahl - .  ....................................rd. 24,70 .«*,24

l) łtcvuo de Mćtallurgie 1911, Del., S. 881/90.

2. M artinofonbotriob boi 2 Chargen taglich. 
Einsatz 400 kg Hamatit,

100-kg-I‘rera 8,3'J .K . . 33,20 JC 
1000 ,, Trichter uud Schrott,

100-kg.Prefe 5,00 .K . , 80,00 J. 
Zusatz: 14 kg Ferro-Mangan-Silmum

+ 4 kg Ferro-Silizium 7,30 X
Och erbrauch: 3 Stunden Anheize.il . 150 1 

6 Stunden Schmelzen 330 1
1 Stundo Herdtlickcn 55 1

535 1
100-kg-Preis 0,00 M . . . 32,10 Jt

Eicktrischo Energie fiir Yentilator und Kran 2,00 .K
Łohne: 1 Mann 8,00 M, 1 Mann 6,00 M 

Tageslohn, 1 Jungo 0,50 .(t (2 Stunden) 14,50 Jl 
Ftir Herdsand, Ausbesscrungen und Flick-

a rb c i to n .................................................8,00 .*
Abschreibung 15% von 7000 .(t, auf 250 

Tage bcrechnet..................................... 4,20 Jl
181,30 .*

Ansbringen 2000 kg— 15%- -  1700 kg
Gestehungskosten fur 100 kg flDssigen

<. , ,  181,3 , ,Stahl ................................................ rd. 10,05 Jt17

Z a sa m m e n fa ssu n g .

Bei der Errichtung einer eigenen kleinen stahl- 
gieCerei, die den Bedarf im eigenen Werk derkea 
sollte, war hauptsiichlich der Wunsch maBgebead, 
eine unverzBgertc Liefemng der StalilguBstueke 
zu ermOgllchen und zuglelch Unabhangigkeit voa 
fremden Stahlwerken zu erzielen. Bei einer Betriebs- 
erweiterung wurde die zuerst eingefflhrte Tiegel- 
schmelzerei auBer Betrieb gesetzt und ein Siemens- 
Martin-Ofcn mit Tccrolfeuerung gebaut. Der Ent- 
wurf dieses Ofens sowie dio Arbeitsweise werden aa 
Hand von Betriebszahlcn erliiutert; die einwandfreie 
Giite des erzeugten Stahls sowie die Wirtschaftlich- 
keit der Anlage werden nachgewiesen.

Beitrag zur Untersuchung von Formsand.
Yon Dr. A. S ch m id  in Zdricli.

(.Mitteilung aus dcm Laboratorium der .Mawhioeofabriken Escher, Wyss *  C i. in Ztirich.)

M ( /  enn beim Auftieten von porigen und sonstigen 
’ * Fehlstellen an GuBstiicken die chemische 

Analyse eine fehlerhafto Zusammensetzung des 
Eisens ergibt, wodurch die Bildung von Hohlraumen 
im GuB begunstigt wird, so ist der AusschuBgefahr 
leicht und rasch zu begegnen durch entsprechende 
Aenderung der Gattierung. Erweist sich aber die 
Zusammensetzung des Gusses ais giinstfe — bei 
sorgfaltigem Gattieren nach der chemischen Analyse 
wird dies last immer der Fali sein , so muB auch der 
Formsand untersueht werden.

Xach der iiblichen Untersuchungsart wird man 
dann also z. B. mit Siebsittzen die KorngrGtie des 
Sandes bestimmen und rielleicht unter dem Yer-

groSerungsglas die Gest alt der Sandkórner beobach- 
ten; man wird ferner in sinnreichen Yorrichtungea 
die Lockerheit oder Gasdurchlassigkeit von g?- 
stampften und getrockneten Sandproben jata ' 
mafiig bestimmen, z. B. ais Gewichtsteile Wasser, 
die von einer bestimmten Menge des Sandes aufo- 
nommen werden konnen. In der Regel wird raan dea 
Sand auch analysieren und nach den gewóhnlitha 
chemischen Methoden den Kieselsaure-, Toneru1- 
und Kalkgehalt sowie den Gluhverlust feststellen- 

Alle diese Proben haben ihre Berechtigung ssw 
konnen unter UmsUinden ais łfandhabe dieses. 
iiber die Giite eines Formsandes und seine Braacł- 
barkeit bis zu einem gewissen Grade ein W 1’1*
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za gcwinnen; gewagt is t  cs aber, an Hand der- 
selhcn einen Sand ais b ra u ch b a r  zu bezeich- 
nen: denn uber den wichtigsten Punkt geben sie 
uns nur nngenugend AufsohluB, namlich daruber, 
ob der Sand in  B e r iih r u n g  m it  d em  iib er -  
hitzten E isen  d u r c h la ss ig  b le ib t . Die Luftig- 
keit eines Sandes nach dem Troeknen mag noch so 
groB sein; wenn er bei der Temperatur des iiber- 
hitzten Gufieisens unduretilassig wird, so ist er ais 
Formsand vóllig unbrauchbar. Mit Bezug auf die 
Bestandigkeit des Sandes bei den liohen GieBtem- 
peraturen komint es in hohem MaCe auf seine minera- 
kasche Zusamniensetzung an. Die gewOhnliche 
chemische Analyse weist nieht nach, ob die Tonerde 
ais solche oder ais Ton, also ein Tonerdesilikat, vor- 
liegt Darum ist die chemische Analyse, dic sich 
nur allgcmein iiber A120 3 ausspricht, fiir die Beur- 
teilung des Sandes so wenig wertvoll. Die Be- 
stimmung der mineralogischen Zusamniensetzung
— die ifineralanalyse — ist aber nieht leieht und 
bei der Formsandprufung wenig iiblich; einfache 
Bestimmungswege sind bisher noch niclit gefunden 
worden.

Naehfolgend mochte ich nun ein Yerfahren 
scliiidera, das es gestattet, Formsande rasch auf 
ihre Brauehbarkeit in der EisengieBerei zu prftfen. 
Das Yerfahren ist weder wissenschaftlich noch exakt, 
trigt aber den wirklichen Yerhaltnissen mdglichst 
Reehnung und leistet mir seit einigen Jahren sehr 
pie  Dienste. Bei der Besprechung fasse ich im  
besonderen den far trockene Formen bestimmten 
Sand i iw Auge; die PrOfung yon Sand fiir nasse 
Formen oder von Lehm geschieht ganz sinnent- 
fpm+.end.

1. Eine gute Durehschnittsprobe des Sandes, 
mindestens 1 kg, wird etwas angefeuelitet, von Hand 
zerrieben und gut gemischt. Eine Handvoll davon 
wird hierauf mit so viel Wasser yersetzt, ais zur Er- 
teichung einer moglichst guten Formbarkeit (Bild- 
samkeit) erforderlich ist. Schon diese Yorbereitung 
iifit zwischen den verschiedenen Sanden deutliehe 
Interschiede erkennen. Der eine Sand wird eine 
durch und dureli gleichmaBige Bcschaffenheit auf- 
"cisen, aus feinen, seharfkantigen Kornern bestehen 
und mit wenig Wasser sich sehr gut formen lassen, 
'*«>' klebrig zu werden. Ein anderer Sand laBt 
vielleicht neben ziemlich groben Kornern kleine, 
erdife Knollen fahlen und wird selbst mit ziemlich 
to! Wasser nieht gut bildsam, wohl aber klebrig. 
Zwischea diesen Grenzgebieten liegen naturlich 
Wie Zwischenstufen, die bei einiger Uebung leicht 
u  unterecheiden und zu bezeiehnen sind.

2. Die so bereitete Probe wird mit einem Glas- 
stabe iu ein etwa 8 cm langes, unglasiertes Hart- 
porzcllansdnffchen eingestampft, die Oberfl&che 
befeetit und mit einem Spatel oder einer Messer- 
■linp gut glattgestrichen, wobei wieder deutliehe

•>ti‘Kchicde auftreten. Gute Sande lassen sich 
num giatten und sind dabei etwas „elastiseh", 
Ure Oberflaehe sieht nachher łeinkOrnig, matt aus.

Zu magere Sande sind zu nachgiebig und lassen sich 
nieht schOn glattstreichen, wahrend zu fette odei 
erdige Sande an der Messerklinge kleben, leieht auf- 
reifien und schlieBlich eine feucht-glanzende Ober- 
flache bilden.

3. Die Probe wird nun auf einer Ileizplatte oder 
in einem auf etwa 1 5 0 “ erhitzten Trockenschrank 
scharf getrocknet. Ein guter Sand wird dabei fest 
und hart, ohne auBerlich sich irgendwie zu verandern; 
hóchstens ist eine ganz geringe Schwindung bemerk- 
bar. Seldechte Sande schwinden stark, oft sogar 
unter starker IliBbildung (erdige Sande), andero 
zeigen keine Aenderung, werden aber locker, d. h. 
die Korner verlicren ihren Zusammenhang: sie sind 
zu inager.

4. Auf die getrocknete Probe laBt man nun 
einen Tropfen Wasser fallen und kami sich so leicht 
aber die Dilrchlasaigkeit unterriehten. In einem gut 
durchliissigen Sand verschwindet der Tropfen sofort, 
von einem weniger porOsen wird er langsamer auf- 
genommen, oder er zerfbeBt langsam auf der Ober- 
flache. Ein derartiger Sand braucht natUrlich nieht 
weiter gepraft zu werden.

5. Das Sehiffchen wird nun m it der Probe in das 
Porzellanrohr eines elektrisch heizbaren, mit Pyro- 
meter versehenen Ofens eingefuhrt, rasch auf 1350" 
erhitzt und eine Yiertelstunde bei dieser Temperatur 
geglUht1). In 15 Minuten ist die Temperatur von 
1350“ erreicht., der ganze Glahversuch dauert 
somit. nur eine halbe Stunde. Das Ausschen der Probe 
nach dem Gliihen ist nun fiir die einzelnen Sande 
besondere kennzeichnend. Gute Sande zeigen fast 
keine Schwindung; ihre Oberfl&che bleibt vollkommen 
eben und feinkornig-matt. Weniger gute Sande 
zeigen eine sch wach glanzende Oberflache: ein Zeichen 
von beginnender Sinterung. Ganz schlechto Sande 
sind vollstandig zusammengesintert und verglast, 
oft unter bedeutender Schwindung und Bifibildung 
oder unter starkem Atifblahen. Aussehiaggebend 
fiir die Beurteilung ist jedoch

0. die Prufung auf Durchlassigkeit durch Auf- 
bringen eines Wassertropfens auf die gegliihte Probe. 
Die auftretenden Untcrschiede sind sehr deutlich 
ausgepragt. In gutem Sand verschwindet der 
Tropfen plotzlich, in wenig gesintertem langsam, 
und auf ganz Yerglasten Proben bleibt er unver&ndert 
liegen.

Dieso Priifung der Proben in gegluhtem Zustande 
ist deswegen unentbehrlich, weil bei derselben oft 
solche Sande g&nzlich yersagen, die bei den eingangs

ł ) Am bestea eignen sich hterfur die unter der 
Bezeichnung „Mars-Oefen*4 Ton W. C. Meraus in 
Hanau a. M. gelieferten Oefen mit PjTometer, wie sie 
fiir Kohienstoffbestimmungen in  Eisen und Stahl 
viel benutzt werden. Sie nehmen wenig Plafcz in 
Anspruch, sind fest gebaut und gestatten* die ge- 
wunschte Temperatur sehr rasch z u erreichen. Aufler 
fiir Kohłenstoffbestimmungen und fiir die Formsand* 
prufung eignet sich der „Mars-Ofen“ auch fiir rasche 
Asehenbestimmungen in Koks und Gra phi t und fur 
Sehmelzpunktbestimmungen yon Metalłen und Le- 
gierungen.
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Kenutafel I. Ergebnisse der Forsm sandpriif ung.

Nr. SiOi
%

Fe,Oj
%

AnalTse

T *
C*o MłO

%

Gltth-
rer-
lust
%

Beobachtungen beim 

Formen Trocknen

Wasser- Beobachtungen 
aufnahtne nach nach dem 
dem Trocknen Gliihen

aufnahtne Bach i 
dem Gliihen '

, 75,03 3,15 13,35 S pur 0,83 4,75
Ziemlich feln- 
kornlę. Got 

bildsam. Etwm 
klebrig-

Rlsse, ohne son#t 
/u schwinden. 

Hart
Rasch Olaaiert. Stark 

aufgeblliht.
Keine s 

Aufaahm*

i 2

L

82,0!) 2,82 10,12 0,36 0,61 2,07

GlelchxnaQlę. 
Ziemlich fetn- 

kornltr, Mit Tlel 
Wuwr yut bild- 

mm. Etwa* 
)U<'brig'

Keine Rlsse. 
Hart

!
lUirh Glasiert. Stark 

aufgcbUŁht. Sehr ianfiam .

1 3 75,81 4,00

O-r0

0.32 0,72 3,04
Felnkornlg. Mit 
łłel W w«r fut 

Weniger 
klebrlg aU Nr. 1

Keine RUse* 
Hart Sehr rasch UnrerSindert

-)

Sehr ra«eh ,

i 4 83,67 2,19 7.36 0,25 0,35 1,53
Sehr feinkttrnlg. 

SehrglcIehmatJliif. 
Out bildeam mit 

ziemlich Tiel 
Wawer

Keine Risse. 
i fart Sehr rasch Unrerfclndert Sehr ra*ch

gestreiften iibrigen Proben einen vorziiglichen Ein- 
druci machten. Ich lasse ein paar Beispielc aus der 
Prasis folgen, die beweisen, wie wenig unter Um* 
st&nden dio zahlenmaBigen Anałysenwerte bei der 
Beurteilung von Fonnsanden nutzen, und dic gleich
zeitig zeigen, daB die Ergebnisse dieser raschen Pru- 
fung, die ja keine Zahlenwerte liefert, sich doch 
ziemlich eindeutig ausdrilcken lassen.

Ein Blick auf dic Ergebnisse macht uns dis 
Wahl unter den ner Sanden sehr leicht Sand 4 
ist jedenfalls der beste; auch Sand 3 ist sehr gut, 
wahrend die Sande 1 und 2 unbrauchbar sind. Sand 1 
war denn auch dic Ursache einer Reihe von porigen 
Fehlgiissen, die deswegen fast unerklarlich schienen, 
weil sio unter ganz geordneten Betriebsverha.lt- 
nissen entstanden und das Eisen die denkbar giin- 
stigsto Zusarnmcnsetzung hatte. Erst die oben be- 
schriebene Untersuchung brachte Licht in die Sache 
und bei der Yerwendung des Sandes 3 blieben dic 
Fehlgiisse sofort aus. Sand 4, ein aus dcm Ausland 
bezogener Sand, kam wegen seincs hoheren Preises 
im yorliegenden Fali nicht in Betracht. Die ge- 
w6hnli«he ciiemische Analyae hatte uns beim Yer- 
gleich dieser zwei so verschiedenwertigcn Sande 
Nr. 1 und 3 roDsUndig im Sticbe gelassen. Sand 3 
enthalt sogar mehr von dem gefiirehteten Kalk 
ais Sand 1.

Noch irrefiihrender ware ein Yergleich zwischen 
den Sanden 2 und 3 auf Grund der Anałysenwerte. 
Sand 2 hat entschieden die gunstigere Zusammen- 
settung: Mehr Kiesekaure bei gleichem Toneide- 
gehalt, weniger Eisenoxvd und geringeren Gliih- 
verlustl Beim Mischen und Formen sowie beim 
Trocknen verhielt sich Sand 2 ebenso gut wie Sand 3.

Erst beim Gliihen trat die gefahrliche Eigenschaft 
des Yerglasens bei Sand 2 zutage.

Selbstverstandlich gibt diese Art der Prufung 
nicht nur bei fur Trockenformen bestimmten Sanden 
und Sandmischungen wertvolle Aufschlusse, sondern 
auch !>ei Sanden fiir feuchte Formen, bei Kernsand- 
mischungen und beim Erproben von Kembinde- 
mitteln. Dabei mufi natiirlich dic Art des Yersuches 
und der Beobachtungen dem betreffenden Yerwen- 
dungszwcck angepaBt werden. Bei der Untersuchung 
von Fonnsanden fiir die Bronze- und MessinggieBersi 
wird man die Gliihtemperatur entsprechend niedriger 
wahlen, zweckmfiBig 1100°.

Auch verschiedene Trockenformschwarzen lassea 
sich bezuglieh ihres Einflusses auf die Durchlissig- 
keit der Formen vergleichen, indem cinige Proben 
guten Formsandes damit bestrichen und so gepriift 
werden.

Selbstredend kOnnte dic Schwindung nach dem 
Trocknen und nach dem Gliihen, die Porositat vor 
und nach dem Gliihen, ja sogar die Festigkeit nach 
dem Trocknen nach irgendwelchen bekannten \« -  
faliren zahlcnmaBig bestimmt werden; mir scheict 
jedoch der oben beschriebene rasche Untcreucbungs- 
gang fur die Beurteilung des Formsandes ausai- 
reichen.

Z u sa m m en fa ssu n g .

Unter Hinweis auf die Unzulanglichkeit der Sb- 
lichen Formsandpriifungen, vor allem auf Grund da 
bloBen chemischen Analyse, wird ein rasch auszs- 
fiihrendes und einfaches Yerfahren bescŁr.ebeo, 
das mit mehr Zuverlassigkeit die Beurteilung eines 
Formsandes gewalirleistet.
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Umschau.

™  er z»r Abdeckung eines Reinigungs- 
schachtes ? von rd. 4,2 ni lichtem Durch* 
maser der NewYorker Catslrill-Wasscr- 
kitaag benotigt und in den Werkstatten 
dar Midrale Steel Company in Philadclphia 
aagefertigt wurde. Besondere Beachtung 
miangte die Yerankerung dea Deekels, da 
der gegen den letzteren wirkende Waaser- 
druck bis zu 12 at anwaehsen kann.

Deckei und Yerankerung sind in ihrer 
Ges&mtanordnung aua Abb. 1 ersichtlich.
Iter kuppelformige Deckei ru h t m it einem 
senweren Flansch auf einem StahlguBring, 
der den oberen AbschluB des in Fela ein- 
gelassenen Schachtes bildet. E rjw ird von
& Aokerachrauben aua Chromnickelstabl 
Ton ^  gehalten, die auf den
tmiang gleichmaBig rerte ilt und in etwa
13 m Tiefę in einem besonderen aua Stahl- 
8°* ^rgestellten Ankerring m it Ge winda 

siad  Damit die Bolzen, die beim 
Aobftbea dea schweren Deckcls hinderlich sind, sei bat 
^icht eatfemt werden konnen, sind sie a u l ihrer ganzen 

Kohren umgeben, die in Beton einge^tampft 
^  ZUr_ besseren Erbaltung dea Scbraubenmateriala m it 
-Aineraiol gefiillt sind. AuBerdem ist die Yerankenmg 
UTca ®men Stablmantel, der durch eine Betonscbicht

" , The Iron A g e  1913, 9. Okt., S. 763/8. —  V gl 
WflowrinR XewS 9. Okt., S. 096/701. —  Vgl. dic 
* * N p u * lt o  1914, 25. Mara, &  378/7.

A b b ild u n y  3. A u f a U m p fe a  d e s  K e r n a .  (D e r o b e r s te  K e r n r w ł  Łat efaett e in g e se t* * .)

Der fertig aufgebaute Kem wog rd. 110 t und enthielt 
aber 9 t Eisen far Roste, Sandhaken usw. Ftir die Form 
waren 11 Wagenladungen Band und fiir  den Kem allem 
20 Faaser Formnagel zur Befestigung der Oberflach© 
erforderlich.

Die auBere Deckelform wurde nun ausschabloniert. 
Ara Bandę wurden vier Nocken zum leichteren Anhangcn 
und Transportieren angeschnitten, die s pa ter auch beim 
Aufspannen auf die Bearbeitungsmaschinen gute Dienste 
leisteten. Fur das GieBen waren zwei EingOsse rorgesehen.

verat&rkt ist, gegen das von dem Innem dea Schachtes 
Tordringende Seewasser geśchatzt.

Zur Anfertigung aller in Betracht kommenden Teile 
waren ungefahr 12 Monate erforderlich, wovon natur* 
gemafi der groGte Teil auf die Herstelłung des Dcckels 
selbat entfiel.

Dieser wurde in Sand nach Schablonein tiblicher Webo 
geformt. In  einem Formkaaten von rd. 6 X 6 m GroBe 
wurde zunachst die Kuppel ausschabloniert, derart, dali 
dio falsche Eisenstiirke in der Form sitzen blieb (vgL 
Abb. 2}. Diese Form diente dann ais Kemkaaten fiir den

Ein Schachtdeckel aus StahlguB von aufiergewohnlicher 
GróBe.

E. C. Jenaen macht bemerkenswerte Mitteilungen1) 
iiber Herstelłung, Bearbeitung, Prflfung und Beforderung 
einea groBen Sehachtdeckela und seiner Zubehorteile,

A b b lld u o ^  2 . A u ia c h a b lo n le re n  d e r  K e rn fo r m .

Ilauptkern, dessen Hcrstcliungsart sich ohne weiteres aus 
den Abbildungen 3 und 4 ergibt, Es aei erwahnt, daB man 
zum Erzielen einer wideratandsfahigen Formoberflach© 
eine Zementachlamme benutzte, mit der man die Oberf lacho 
beatrich, und diese dann mehrere Tage zwecks Abbindens 
des Zements der Einwirkung der Luft auasetzte. Besondere 
Vorsicht war mit Rticksicht auf die Schwindung des Mato 
riala geboten, die im yorliegenden Falle rd. 90 mm im 
Durchmesser und etwa 28 mm in der Hohe betrug. Zur 
Erzielung von Hohlraumen im Kerninneren, die die Gefahr 
dea Rei Bena beseitigen soli ten, wurden Strohseile um den 
Kranz der Roateiaen gewickelt, die sich beim GieBen ent~ 
ztindeten und auabrannten.

Abblldunę 1. Anordnnng 
dc* Schachtdeckels 

m łt Y craukeruD g”.
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von~d3non Uer eino ani auBeren Rande des Flanschea 
und der andere an der tiefaten Stelle der Form, dor Deckel- 
wolbung, angesebnitten war (vgL Abb. 5).

Nachdem der Kern durch ein unter ihm angefaehtes 
Kohlenfeuer und die Form durch eingesetzte Kokskorb© 
gehorig getrocknet waren, wurde mit dcm Zusammen- 
ba u en und Fertigmachen hegonnen. Zur Friifung der 
sicb ergebenden Wandstarke wurden in der wohl in allen

Zahlentafel 1. F e stig k e itsp rtlf ung.

Art d^r 1’roben
Uruch-

f«^«tigkelt
KJutlil-
tiitsgn-nze

k g j ą r t n

r>?hnung

%

Qacr- I
•̂hnttte- j

|
ringmng i 

% 1

Aus d en  E in- 
gtivmkn . . . 
A us den am U an- 
de angegossencn 
Proben  . . . 
Aum B ohrkernen 
d e r  A nkerltkher

4580

4760

4620

2380

2540

2450

30.0

30,6

28.0

56,0 |

57,2

42,8

Die Herstellung der Form fiir den gleichfalls aua Stahl- 
gulł angefertigten AbschluBring war wesentlich einfacher. 
Diese wurde auch schabloniert und mit Trichtem Ton 
rcichlichen Abmessungen yersehen, Nach dem Auskeren 
und Putzen wurde der King ebenfalls ausgegliiht,

Ber Ankerring (vgL Abb. 1) war dagegen aua vier 
ycrkeilten und verbokten StahlguBabschnitten zusammen'

Abbiidunff 4. Der Kern Tor F.atfernunp 
der f*Uchra i'.is«*n*tik-ke la der Form feriitr *ufęest*mpft„

GieBereien tihłichen Weise Lehmballen an einige S teilen 
des Formbodens aufgesetzt, deren durch den Kern bei 
dessen Einbringen zusammengedrtickte Hohe den freien 
Raum und damit die spatere Wandstarke des GuDstOckes 
angabw Da ein Durchhangen des Kernes nicht festgestellt 
wurde, wurde er endgtiltig eingesetzt und durch schwere 
Spanneben mit dem Formkasten ver*ohrauht. Auf der 
Oberfliiche des Flansches waren 12 Trichter von je

Abbildung e. Der S<baehtdeckel *uf d*r K*ruwell-Drehb*Bk.

gesetzt. Die Teilung war erfordcrlich, um den Ring be- 
ąuemer in den Schacht einbringen zu konnen. Zur Auf
nahme der An^ermuttern sind besondere Kiisten ange* 
ordnet, die zum Schutzo der Ankertefle durch StaM- 
plat ten abgedeckt sind. Der innere Betonmantel des 
Schachtes ist so tief heruntergefflhrt, daB er die Yer- 
ankerung noch ilberdeckt und vor Rosteinwirkungen 
schtitzt.

Die Trichter wurden abgebohrt —  man wollte nicht 
durch Abbrennen weiter© Materialspannungen in das 
StOck hincinbringen —  und dann die gerade Flachę dea 
Flaii3ches auf einer Grubenhobelmaschine auf etwa
3 mm tiber das FertigmaB vorgehobelt. Die Fertigbe- 
arbeitung gcschah auf einer besonders vorgerichteten 
Karusseildrehbank von 3,5 m Planscheibendurehmesser 
(vgl. Abb. 6). Stander und Querbalken der Maseto 
waren entfemt, und das W crkstlick (lber den Tiseh hinweg 
a u f gehobelten guBeiserncn Unterlagssttłcken derart 
aufgebaut, da U es nur mit den a n gegossenen Nocwtt 
von rd. 200 X 160 mm Querschnitt auflag. Das Werkieug 
war mittels eines Auslegers von rd. 1 m Lange am Tische 
des Drehwerks befestigt. Zur Sicherung des WerkstSekes 
gegen Herunterfallen, falls es beim Dreben ton *eicer 
geringen Auflag© abrutschen soli te, hatte man auf dęta 
Tisch ein Gerttst aus guBeiscrnen Blocken aufgebaut, 
dessen Hohe bis knapp unter die Kuppel des Deckeis 
reichte. Trotz der Gewiebtsbelastung des Tiscbes von 
etwa 22 t  m aebte sich wahrend des Drehens ein starkę* 
Zittern geltend, dem man du rch  Anpressen von zwei starken 
holzemen Hebełn erfolgreich begegnete.

Die 36 Ahkerlocher von 130 mm <J> und rd.535m® 
Tiefe wurden auf einer Radialbohrmaschine auf 115 ®m 
vorgebohrt, Trotz Verwendung von besonderen Bohr- 
messem benotigte man zur Erledigung dieser Arhe:t 
einen Zeitraum von uber vier Wochen. Auf der gleick" 
Maschine wurde die Yersenkung ftlr den Sit* der Mutleni 
Yorgenommen, wobei zur Fiihrung der Bohrstangea 12 
bekannter Weise gehartete StahlbGchsen benutzt wurdeo.

Abbildung 5, Anardoun^ dł-r Stclger uad ElnguWMS,

375 mm und 1,2 m Hohe Yorgeaehen. Gegossen wurdo 
mit zwei Hannen gleiehzeitig in beide Trichter. Sie ent- 
hielten >.ii«mmpii rd. 56 t Stahl. I>as gesamte vergosscne 
Gewieht betrug 62,3 t, es mufSte also tum Auffiillen der 
Trichter noch von einer weiteren Pfane Eisen herange- 
sebaft werden, da* Rohgewicht 42 t; der Unterschied 
entfiel auf Steiger und EnigOsse. 12 Tage nach dem 
GuB wnrde die Form ausgelehrt. das StUck geputzt und 
dann in einem besonderen Ofen ausgegloht, um die GuB- 
Rpannuniren j ł u  beseitigeru

Zur Festateilung der Materialfestigkeit wurden aus 
tieaoodijren am Rande der Eingflsao angegostsenen Stttcken 
und aua den Bohrkernen Ton vier Ankerbolzenlochem 
ZerreiSproben hergestelit, deren Durchschnittsergebnissc 
in Zahlentafel 1 luaainmengestellt sind.
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Fttr die Arbeit des Fertigbohrens, das auf einer Horizontal- 
bobr- und Fnismasehine ge&cłtah, wurdo dio Aufspannung 
des Werkstfickes nacb Abb. 7 gowiihlt, die auch den 
Yorgang der Bearbeitung erkennen laBt. Der Zeitrauin 
fOr die Bearbeitung des Deckels betrug insgesamt 
14 Wochen.

Der obere AbsehluBring des Schachtes wurde in 
ahuiicher Weise bearbeitet wie der Deckel selbst, nur 
\rar fiir^das Drehen desseiben dio Karussellbank wieder 
normaj mit Standem und Querbalken aufgfebaut. Des

gesehraubt, da dio eigentlichen Auker ihrer Lange wegen 
far diesen Zweck ungeeignet waren. Abb. 8 zeigt dic An- 
ordnung im Quersehnitt. Die Dichtung zwischen Deckel 
und King erfolgte durch eino in Nut und Feder eingclegte 
Gummidichtung G von halbkreisformigem Querschnitt

Abbildung 7. FerUgbobren der Bolzeulócber Abbildung 8. Ausfilbruug der Dłchtungon
auf dcr~IIorixontalbobrEua«chlne. fur die Wasserdruckprobe.

srofiea Durchmesser* wegen wurden fiir die Auflagerung 
d» Ringes besondere uber den Tisch der Sfcuschine radial 
binausragende guBeiserne Arme an dem letztertn be- 
fęstigt. Zur Herstellung der Ankerlocher genOgtein diesem 
Falie die Radialbohrmaschine allein. Die Locher waren 
mit reicldicher Zugabe gebohrt, so daB ein spateres Nach- 
arbeiten kum Einpassen der Bolzen 
nicht erforderlich war.

Da (lic Werkzeugmaschinen, 
dieffir die Bearbeitung in Botracht 
kamen, in yerschiedenen Werk- 
statten aufgestellt waren, wurde 
raehrmaliire Beforderung der sch we- 
KttSttickc erforderlich. Es wurde 
Bierza ein sch werer Transport w agen 
becutzt, auf den die Teile in wage- 
rechter I*ge gesetzt wurden. Da 
aber die Fahrbahn nicht auf 5 m 
Snute frei war, so hat te man zur 
t uigehung der im Wege stehenden 
Kranhahnsaulen und Lichtmasteu 
den \Vagen mit besonderen Rollen- 
ifefcen auagerdstet, mit deren 

e wati dic ArbeitsstUeke seit- 
ueh Yerschieben konnte.

*Vach den Bestimmungen des 
^fęrungsrertmges wareti die GuB- 
j&teke rordem Yersand einer PrG- 
oo? mit W&sserdruek zu unter- 

*teaea, derart, daB sie einen Ueber- 
dek von 17,5 at 24 Stunden lang 

iuszuhalten hatten, ohne bedeu- 
teedę Undiehtigkeiten aufzuwei- 

diesen Zweck wurde eine 
te»ad*re kreisformige Platto von 
■*» n» Durchmesser und rd. 300 mm Starkę aus StahlguO 
an̂ ł? ertigt, die den Bodea ftir den Deckel bildete. Auf der 
”*reii Filc He waren in geringera Abstande vom Rande 

J j  ĉhmale Dichtungsflachen yorgesehen, deren Ober- 
v 7 *  ®°Ser den Bohrungen und Sitzfliichen der Scbrau- 
L‘U V ■ ^  einzigen bearbeiteten Stellen des Sttickes 

Djc Piat te wog rd. 52 i, einschliefilich Trichter 
«w E u f r s t n  a0gar rd. 72 t.
so Ring und Platte worden mit be-
■ um angefertigteu kurzeń Sehrauben zusammen- 

X XX V ,.

(a in Abb. 8) und 20 mm Hohe, welche durch Anziehen 
der Schraubett auf rd. 10 mm zusammengedruekt wnrde 
(b in Abb. 8). F iir die Dichtung zwischen Ring und Boden- 
platte hatto man ursprttnglich einen Kupferring K (c in 
Abb.8) von 10 mm Querschnitt vorgesehen, doch war dieser 
trotz des Zusammenziehens auf 6 mm Hohe und trotz

A bbildung 9. A nsicht deg S cbach tderae l*  w ahrend  d e r  W aa*erdruckprobe.

Beilage einer Gummidichtung nur einem Ueberdruckc von 
ungefahr 12 at gewaehsen. Erst ais man dazu ftberging, 
auf der Innensette eine Łederdiehtung L  von U-fomiigem 
Querschnitt beizulegen (d in Abb. 8) und diese durch 
eine gro Be Anzahl kleiner Holzkeilc- auftrieh, konnte 
W asser auch bei dem erforderlichen Hocbstdrtftck nicht 
mehr hindurchtreten. Die Zuganglicbkeit zu dem Deckel- 
inneren wurde durch ein Mann loch ermoglicht, das eben- 
falls mit einer Lederdichtung abgedichtet war. Abb. U 
zeigt die GuBstttckc auf dem Î Ofstand.
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Dic Herstellung der Ankerbolzen rcrursachte in- 
folgo der sehr scharfen Bedingungen der Abnahmo- 
priifung besondere Vorkehrungen, dereń Schilderung 
hier zu weit ftihren wGrde. Daa obere freie Ende der Bolzen 
wunle nach Erledigung der Montagearbeitcn mit einer 
besonderen Schutzkappe aus Kupferbloeh abgedeckt 
(Abbildungen 1 und 9).

Besondere Schwierigkeiten bot auch der Yersand 
der St&cke auf der Eisenbahn mittels bodenloscr Sonder- 
Wagen. An zwei Briicken, dic nicht zu umgeben waren, 
wurden umfangreiche Yeranderungen erforderlieh, uiu 
den notigen Durchgangsąuersclmitt zu erreichen.

H u g o  B e c k e r .

GlUhvorgang bel TemperguB.
E. L. Leasm an1) hat dio Vorgange des Gluhprozesses 

!>ei der Herstellung von TcmperguB einer eingehenden 
Untersuchung unterzogen, indem er in langen Yersuchs- 
reihen den EinfluB der yerschiedenen Packstoffe, Gltth- 
temperaturen, Gliih- und Abktihlungszeiten beobaehtefc 
hat, Die Yersuche, die im laboratorium stattfanden, 
wurden an VTierkant*Probestaben von 10 mm Starkę 
und 234 mm Lange vorgenommen. Die chemische Zu- 
sammensetsung der Stabe war folgende:

O -  2,60 bis 2,70%
Si -  0,ł>5 „  0,70 „
Mn =* 0,27 %
S 0,55 bis 0.60 %
P a  0.140% .

Ais Gltihofen dienten clektrisch geheizte Muffelofen.
Die Temperaturablesung erfolgto durch Platin-Platin-
rhodium-Pyromcter. Um die Wirkung der verschiedenen 
Packstoffe auf den Gefiigebau kennen zu lernen, wurden 
di© Stabe wahrend 50 Stunden bei einer Temperatur von 
000* gegltiht. AU Paekiliig wurde u. a, Hammerschlag, 
Mangandioxy d, Eisenoxyd, Chromerz und feuerfester Ton 
vcrwendet. Teilweise wurden dic Stabe auch ohne jedo 
Packung dem Yersuch unterworfen.

Die miknaskopische Untersuchung ergab, daB das 
Gltihmittel keinen ausschlaggebenden EinfluB auf die 
innere Gefftgebildung besitzt, Das Gefiige baute sich fast 
ganz aus Ferrit und Temper kohle auf. Die a u Beren Iland- 
flachen zeigt en eine abweichcnde Zusammensetzung je 
nach den Verpaekungsstoffen. Hatten diese oxydierendo 
Wirkung, oder lag das Yersuchsstiick nur losc umhtiUt 
darin, so t rat eine vollige Entkohlung der iiuBercn Flachen 
ein. Wurde jedoch ein Gltihmittel benutzt, daa das Yer- 
suchsstftclc fest oinhtillte, wie z. B. feuerfester Ton, so 
war die Entkohlung nur eine teilweise, und der Kohlen
stoff blieb in perlitischer Form in wechselnder Starkę 
zuriick.

Um den EinfluB der yerschiedenen Gliihtemperaturen 
zu erforsehen, wurden die Stabe unter Benutzung der ver- 
sehiederisten Paekungen je 50 bis 120 st lang gegliiht. 
Die Temperaturen lagen zwischen 530 0 und 810°. Es 
zeigt© sich, daB bei 530* auch nach 120sttindiger Gltih- 
dauer keine Veranderung der Probestabe nachzuweisen 
war. Gleichfalls lieferte eine Erhitzung auf 701) * wahrend 
50 st kein brauchbares Ergebnis. Erst Temperaturen 
von 750® auf warta bewirkten ein vollkommenes Zerfallen 
ron Zemcntit in Ferrit und Temperkohle. Da in den 
kleinen Yersuchsofen ortliche Temporaturuntersehiede 
nicht zu vermeidcn waren, so wurden auf Grund der 
rrhaltenen Ergebnisse dio weiteren Yrrsuche bei 830 bis 
900 0 vorgenommen.

Es wurden nunmehr die Wirkungen untersucht, dio 
eine schnellere oder langsamere Abkuhłung bis auf 260 9 

auf die Probestabe ausObten. Abkahlungszeiten, in der 
dio Temperatur 30 st lang auf ungefahr 750®, 10 bis

ł ) Transactions of the American Foundrymen’s 
Association UłU , Bd. 22, S. 109/200. —  Ygl. auch'Metal- 
lurgieal and Chemical Engineering 1914, Juni, S. 383/9 
(O. W. Starcy).

12 st auf 750 bis 075 0 und 0 bis 8 st auf C75 bis 260* 
gehalten wurde, lieferten die beat en Ergebnisse. Die 
Tcrapcraturgrenzo von 675 0 wurde deshalb gewahlt, weil 
diese ungefahr 15 0 unter dem Punkt Ar, des Schaubilds 
von Roozeboom liegt, bei dem die feste Lósung des Eisen- 
karbidesin seine Bestandteile Ferrit und Zementit zertiiłt; 
diese bilden ein Eutektikum, das ab Perlit beka&nt ist. 
Der EinfluB der yerschiedenen GlDhzeiten wurde an mer 
weiteren Anzahl von Staben untersucht, wobei wiederum 
die rerschicdensten Gluhmittel, wie Hainmerscblag, feucr- 
fester Ton, Kupferoxyd u. dgl., Yerwendung fanden. Dic 
GlGhdauer schwankte zwischen 18 und 43 st. Ein schmied* 
bares Gefiige lieB sich bereits nach lSstQndiger Gliihdauer 
erzielen, wenn die Temperatur rd, 9800 betrug. Am 
gUnstigsten erwiesen sich jedoch Gltihzeiten von 30 bis
42 st bei S10 bis 900°.

Im AnschluB hieisn untcrsuchte der Yerfasaer noch 
die beim Gltthen aus dem WciBeisen entweichenden (łase, 
indem er sio nach der Hempcl-Methode analysierte. Kin 
Stiick WciBeisen im Gewicht von 700 g wurde ohne 
Packung in einem Behiitter, der durch cin Rohr mit dcm 
Auffangapparat verbunden war, mchrcre Stunden bei 
870 • gegliiht. Ueber mit Kohlensaure gesattigtem tVasser 
aufgefangene Proben hatten eine Zusammensetzung, wic 
sie auf Zahlentafel 1 angegeben ist.

Zahlentafel 1. 
G aszusam m ensetzung der entweichenden Uase

boim G luhen von Tom perroheisen,

I^obe
Sr.

COi

%
CO

%
0» I s«
% %

1 13,2 21,4
i

8,8 56,6
o 13,2 2«,8 8,8 51,2
3 4,6 71,2 3 ,4  20,2

Bei allen Gasproben wurden keine Kohlcnwasser- 
stoffe gefunden. Der Stickstoffgehalt ist aus der Differcw 
von Hundert angegeben w'orden. Bei dcm dritten Yersuch 
war dio Ofentcmperatur wahrend eiiK*r halben Stû lę 
auf 970° gesteigert worden, nachdem sic 6 st 870# be* 
tragen hatte. Die Gasentwicklung war in diesem F-̂ l 
eino besonders starko und erfolg te unter starkem Druck. 
Im Yergleich zu don beiden vorhergehcnden Acalys'” 
ist der hohe Gohalt an Kohlenoxvd und demeatspwcbeod 
die Abnahme von Sauerstoff und Kohlensaure bemerkena' 
wert. Der Vcrfasscr fiihrt dies in er ster linie auf die 
wahrend des dritten Yersuches herrsehendo hohere Tem
peratur zurtick.

Kurz zusammengefaBt, ist das Ergebnis diese? iuttf* 
suchungen folgendes:

Das Gluhmittel IweinfluBt die innere Gefiigebildiing 
nicht; die auBeren Schichten dagegen wechseln iia 
Aufbau von relnem Ferrit nach Perlit. PackstA 
wie Hammerschlag und feuerfester Ton, erwiesen ŷ'- 
ais ebenso geeignet wie dio Iibrigen Gliłhmittel. Beiw 
haben den Yorzug der Billigkeit; da der Ton aber 
sieheren LuftabschluB gewahrleistet, so gibt der Ver- 
fasser diesem noch den Yorrang vor IfammerscW -̂ 
Auch ohne Yerwendung von Glfih mit tein lieB sieh ew 
schmiedbares Eisen erzielen, sofern nur durch 
entsprechende MuffeUifen die Yerbrcnnung an der Obir- 
fLiche der GuBstOekc verhindert wurde.

F iir ein Eisen von der angegebł'nen Analyse* j-!‘- 
unter den bekannten Bedingungen er w i es sich eine lea- 
peratur von 850 bis tK.K) 0 ais notwendig, um einen Zen 
des Karbides hcrbeizuftihren. „ #

Eino zu schnelle Abkuhłung unter 050 his 
ftihrte zu einem stahlartigen, perlitischen Gefiige.
Temperaturgrenze darf daher erst nach ungefahr 42 
unterschritten werden. Dio weitere Abkuhłung 
hiernach schneller erfolgen.

Die erforderliche Gltihzeit w*ar allein aboaag% T 
der angewendeten Temperatur und der Art des 
ofens; bereits nach SOsifiztdtgem GlCihen lieS soc tl
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gut schmiedbares Eisen erzielen, wenn dio Temperatur 
ani; aunahernd 1000 0 gesteigert wurde, j { ,  A b e k i n g .

Die Zukunft des HartguBrads und des gewalzten Stahlrads 
in den Verelnigten Staaten.

Dic allgeraeme Einftihrung von Gti ter wagen mit 
einer Ladefahigkeit von 40 t und 50 t, yersuchsweise 
sogar voa 70 t und selbst 100 t, die sich in den Yereinigten 
Staaten in den letzten 15 Jahren in einem ZeitmaB voll- 
zogen hat, dem wir unsero Bewunderung nicht versagen 
konnen, ist auch auf einen mit dem Wagenbau eng ver- 
knópfteu Fabrikationszweig, auf die Herstellung der 
Wagenrader, nicht ohne EinfluB geblieben. Bis zum 
Jabre 1904 waren ftir G U ter wagen ausschlieBlich HartguB- 
rider zur Yerwendung gekommen. In eben dieses Jahr 
BUt die erste erfolgreiche Herstellung des aus einem 
Stiick gewalzten Stahlrads. Wohl war dieses Rad in 
ereter Linie dazu bestimmt, das teurere Wagenrad mit auf- 
gezogener Stahlbandage, das unter Tenderwagen und 
Personcn wagen gebraucht wurde, zu vexdr&ngen. Doch 
sollte es auch dem zwar billigeren, aber auch weniger halt- 
baren HartguBrad rasch ein gefiihrlicher Konkurrent 
werden, zumal die Qualitat des HartguBrads um jene 
Zeit, statt mit der Einftihrung der Gtifcerwagen hoherer 
lAdefthigkeit allermindestens auf der alten Hohe gehalten 
zu werden, in Verbmdung mit wiederholten betrachtliehen 
PrekrCickgiingen unyerkennbar nachlieB. Anderseits er- 
fa&p der Preis des gewalzten Stahlrads im Laufe des letzten 
Jahmhnts dureh Yerbesserungen der Herstellungsweiso 
eine wesentliche Verbilligung, und bo haben sich die Ver- 
iiiiltnisse bis heute immer mehr zuungunsten des Hart* 
guBrada verschoben.

In interessanter Weise wird diese Sachlage von zwei 
gSeichzeitig erschienenen Aufsiitzen beleuchtet, von denen 
der eine ron einem Yertret-er des HartguBrads, der andere 
Ton einem Yertreter des gewalzten Stahlrads yerfaBt ist.

Bie Arbeit von P. H. G riffin  „Die Zukunft des Harfc- 
RuSwageurades“ł) will eine ernste Mahnung an die HartguB- 
ridindustrie in den Yereinigten Staaten sein, auf dem ab- 
wbuasigen Wege, der augenblicklich beschritten wird, um- 
fcukebren, solange es noch Zeit ist. Griffin spricht un- 
utawunden aus, daB die Gtite der HartguBrader in den 
Wtzten 15 Jahren stetig nachgelassen hat, und sieht die 
Umche dieses Rtickganges einzig und allein in dem Um* 
stand, daB man im Laufe der neunziger Jahre dazu tiber- 
ĝ gangeo war, das Holzkohlenroheisen, das zwischen 
1880 und 1890 zu mindestens 50 % gebraucht worden 
war, dureh Koksroheisen mit weiBmachenden Zusatzen 
zu ereetiea. Freilich kam die Wirkung dieser Abiinderung

alłmahlich zum Vorschein, da die auBer Dienst ge- 
stellten und wieder miteingeschmolzenen HartguBrader 
aaficgs noch von dem alten bewahrten Materiał waren.

om Jahre 1900 ab wurde jedoch der Rtickgang immer 
sa?erkennbarer.

Ohne sich in der Streitfrage, ob ftir Holzkohlen- 
nicht doch in einer Mischung anderer billigerer 

-wĵ eiaensorten ein gleiehwertiger Ersatz gefunden werden 
. -»Doie, n*ch der einen oder andem Seite zu ent-scheiden, 

fur Griffin maBgebend nur die Tatsache, daB mit dem 
-̂'heiden ês Holzkohlenroheisens die Gtite der Hart- 

|uBw*genrader zurtiekgegangen ist. Und bei der ins 
tn̂ eheuere angewachsenen Massencrzeuguiig solcher Rader 
~' 2n Jaltte 1909 wurden taglich annahemd 20 000 Sttick 
sefertjgt —  sieht er eine Gcwahr fiir eine nachhaltige 
tteodung junt Bessem nur in der Wiederanwendung von 
^^kohlenrohęiien. Au! die recht betrachtlichen Schwie- 
^Keiten, die sich einer sołchen Umwalzung entgegen- 
V ”*?' Griffin im Rahmen seinem Aufsatzes nicht

2U konnen, Immerhin deutet er diese Schwierig- 
an, indem er darauf hinweist, daB fiir eine tagliche 

Yon 2QOOO bis 25 000 Sttick HartguBradern

ł) Bulletin of the American Inatitute of Mining En-
1913, Oktober, S. 2593/2002,

6000 bis 8000 t Roheisen notig sind, und daB bei der Her
stellung von HartguBradern augenblicklich mindestens 
75 % des Satzes aus alten auBer Dienst gestellten Radem 
bestehen. Selbstverstandlich konnte eine Rtickkehr zum 
Holzkohlenroheisen nur auf Grund eines Preisaufschlaga 
erfolgen. Griffin berechnet ftir ein neues, 330 kg schweres 
Rad eine Erhohung des Preises von 37,75 auf 46,00 M .  

Den Altmaterialwert gibt er zu 19,90 bzw. 23,00 J C  an 
und kommt unter Berticksichtigung dieses Wertes zu 
einer Erhohung des Radpreises von 17,85 auf 23,00 , K .  

Griffin ist tiberzeugt, daB dic GUterwagenfabrikanten 
eine solche Preiserhohung gerne in ICauf nehmen wlirden, 
wenn sie dafur die Gewahr haben, Rader von entsprechend 
langerer Lebensdauer zu erhalten. Mag ftir den Augen- 
blick eine solche Preiserhohung auch. noch inoglich sein, 
so erscheint sie doch nicht ganz unbedenklich, wenn wir 
im gegnerischen Î ager horen, daB man dort die Allein- 
herrscliaft des gewalzten Stahlrads nur noch von einer 
weiteren Yerbilligung der Erzeugung abhiingig macht. 
In  einem Aufsatz „Die Geschichte und die Aufgabcn 
des Stahlrads**1) gibt John C. N eale zunachst eine ein- 
gehende Darstetlung der geschichtliclien Ent wieki ung des 
gewalzten Stahlrads und der verschiedenen heute ge- 
brauchlichen Herstellungsarten. Eine auch nur auszugs- 
weise Wiedergabe dieser interessanten AusfOhrungen ist 
an dieser Stelle nicht moglich. Zum SchluB seiner Arbeit 
kommt Neale auf die Lebensdauer des gewalzten Stahl
rads zu sprechen, ftir welche umfassende statistische An
gaben noch nieht vorliegen, da die Gti ter wagen meist 
noch mit den ersten Radem laufen. Auf Grund der bis 
jetzt yorliegenden Betriebsergebnisse spricht er sieh jedoch 
sehr optimistisch tiber die zukttnftige Bedeutung des ge
walzten Stahlrads ftir den Gtiterwagenbau aus und nimmt 
schon jetzt ftir dasselbe eine Erspamis von 5 bis 10 % 
gegenttber der Verwendung von HartguBradern in An- 
spruch.

Den Nealeschen Ausftihrungen ist eine AeuBerung des 
Yertreters einer der bedeutendsten amerikanischen Eisen- 
bahngesellschaftcn angehangt. D. F. C raw ford , General- 
direktor der Pennsylvania-Westbahn, betont zwar zu
nachst ebenfalls, daB ftir ein abschlieBendes Urteil dic 
Unterlagen in dem erforderlichen Umfang bis heute noch 
fehlen. Immerhin vermag er bemerkenawerte rergleichende 
Betriebsergebnisse anzuftihren, die mit einer Reihe von 
l^dern unter Gtiterwagen von 50 t Ladefahigkeit ersielt 
\nirden. Danach stand einer Leistung der HartguBrader 
von 50 000 bis 64 000 km je Rad eine solche von dureh* 
schnittlich 200 000 km ftir das gewalzte Stahirad gegen- 
tiber, ohne daB sich bei den StahlriŁdern ein Abdrehen 
erforderlich zeigte. Und tilier die Erfahrungen, die die 
Pennsylyaniabahn mit 325 000 bis jetzt in Betrieb ge- 
nommenen gewalzten Stahlradern gemacht hat, sprieht 
sich Cra^ord auBerordentlich befriedigt aus, da von 
denselben bis heute nur 328 infolge Bruchs oder ReiBens 
auBer Dienst gestellt werden muBten.

So laufen di© SchluBfolgerungen Oawfords letzten 
Endes in einem Punkt mit den Ausftihrungen yon Griffin 
und Neale zusammen, namlich in dem Punkt, daB die 
Herstellung von Gtiterwagen von immer weiter gesteigerter 
Ladefahigkeit dom gewalzten Stahirad mehr und mehr die 
Wege ebnet, und daB das HartguBrad, wenn es weit-erhin 
lebensfahig bleiben « ill, unbedingt mit den gesteigerten 
Ansprtichen, die an solne Haltbarkeit gestellt werden, 
Schriti Kai ten muB. E d u a r d  H e r z o g .

Rohnaphthattn ais Teeról-Ersatz.
Dureh dio Kriegszusiando sind die Yerbraucher voa 

Teerol in eine auBerst unangenehme Lage yersetzt. Die 
Besitzer von Teerdestillationsanlagen sind schon jetzt 
nicht mehr in der Lage, Teerol an gewerbetreibende Eir- 
men zum Betriebe ihrer Oefen abzugeben. Alle Indu*

. 7 — Tmde Jieview 1913, 30. Gkt., S. 777/550.
Mit unwesentliehen Ktirzungen auch in The Iron Ago
1913, & Nor., S. 1042/5, wiedergegeben.
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fttńen, die wahrend der Kriegazeit weiter arbeiten 
konnten, sind mit ihren OeLfeaerungen in der groBten 
Yerlegenheit, um so mehr ais die Umgestaltung von 
dlgefeuerten Oefen auf die Beheizung mit festen Brenn- 
stoffen meist ens sehwer durchfuhrbar und unter den 
heuttgen tJmstanden auch nur in den selteństen Fallen 
moglieh fet.

leh halle es fur nieino Pflieht, alle Besitzer von Oel- 
feuerungsanlagen und alle Beieiligtea der Teerolerzeugung 
auf einen Umstand aufmerksam zu machen, der in allen 
Fallen die Behebting der Schwicrigkeiten gestatten wird. 
T eerol kann dureh ein N ebenerzeugnis der 
T e e rd e stilła tio n , n am lich  R o h n ap h th alin , tadel- 
los ersetzt werden. Rohnaphthalin ist ein Abfall- 
erzeugnis der Teerdestillation, das selbst in Friedens- 
zeiten schwachen* Absatz findet und jetzt in Kriegs- 
zeiten groBtenteils iiberhaupt nicht abzusetzen sein wird* 
Durch die Yerwendung von Rohnaphthalin statt Teeról 
in Gewerbebetrieben wird daher einerseits den Gewerbe- 
tmbenden, anderseits aber auch den Besitzem Yon Destilla- 
tionsanlagen geholfen; zudem kann der Transport von 
Rohnaphthalin in Kisten, Sacken oder auch in Eisenbahn* 
wagen, also ohne Fasser, stattfinden,

Napbthajin ist ein sehr reiner Brennstoff, der einen 
etwas hoheren Heizwwt hat ais Steinkohlenteerdl; man 
kann durehsehmttUch diesen hoheren Wert mit nahezu
10 %  amiehmen. Die Fabriken sind in der Lage, dieses 
NaphthaHn, wie es sich aus dem Teerol von selbst aus- 
seheklet oder durch Schleuderapparate aus diesem aus- 
gcschiedea wird, abzugeben, Es ist ein fester Stoff in 
Form von leicht zerdruckbaren Broeken, der durch seinen 
Gehalt an Teerol etwas braunlich gefarbt und mehr oder 
weniger sehmierig ist. Der Gehalt an Teerol wird nie mehr 
al* hoehstens i> bis 6 % ausmachen; dieser Umstand 
bildet gar keinen Nach teil fiir die Yerwendung ais Brenn
stoff, soli daher lwi den Iiefcrungen gar nicht beanstandet 
werden.

Um Naphthalin, also in Yorliegendem Falle Roh
naphthalin, bei den Oelfeuerungen, die ja derzeit groBten- 
teife mit Zersta u bervorrichtungen betatigt werden, ais 
Brennstoff verwenden zu konnen, ist nichts weiter notig 
ais das Rohnaphthalm in enispreehenden GefaBen durch 
Erwarmen bis zu SO bis 90 * in fliissigen Z ust and zu ver* 
setzea. Dies kann uberall sehr leicht erreicht werden. 
Bel Industrieofen wini man meistens schon durch ein 
entsjjreehemleg GefaB, das uber dem Ofen angebraeht 
wird, das Schmelzen des Naphthalms erreichen. Sehr 
prakiiseh ware es {wo dies leicht durehgefiihrt werden 
kann), das Schmelzen des Naphthałins durch HeiBwasser, 
also Im Wasserbade, oder durch Dampfrohren durch- 
zufiihren. Ich bin sehr gem bereit, jedermann dies- 
bezugłich weitere Yorschlage, etwaige kleine Skizzen, auf 
Anfrageu kostenlos zur Yerfugung zu stetlen, wie auch 
jenie weitere Auskunfi zu erteilen.

Auf einen Umstand mochto ich hier schon ganz 
besonders aufmerksam machen: Das Rohr, welches dia 
geschmolzene Naphthalin zur Brennerdiise zufiihren aoil, 
darf keiner Abkiihlung ausgesetzt werden. Metnc Er. 
fahrungen haben gezeigt, daB es nicht geniigt, wenn eine 
solche Rohre z. B. durch Asbestschnure, ako durch Iso- 
Iierung, geschutzt wird, da ein Abkuhłen des geschroolze- 
nen Naphthałins immer noch stattfinden wird, wodorch 
dann Yerstopfung der Leitung und Yerengen der ganzea 
Feucrung cintritt. Die Schmełzwiirme des Naphthałins k i  

namlich so gering, tlaB schon eine leichte Abkiihlung des 
Uebergang in den festen Zustand verursacht. Man karm 
aber in jedem Falle sicher arbeiten, wenn man das Rohr 
selbst yom Naphthalin-Bchaltcr bis zur Duse durch 
Warmwasser standig beheizt. Es ycrursacht gar keine 
Schwierigkeiten, das Rohr, das den Zulauf des Naphthalms 
Yersieht, in ein zwreites Rohr hineinzulegen und in diwem 
zweiten Rohr i  lei B wasser umlaufen zu lassem Beim Ib* 
betriebsetzen wird man allerdings die Brennerdiise dorch 
leichtes lieheizen mit einer Iiitlam pe o. dgl instaud 
setzen miissen, da <lie Bohrungen des Brenners beim Er- 
kalt en dea darin noch zuruckhleibenden Naphthałins vw- 
stopfen, Das Auftauen kann selb«tredend auch durch 
UebergieBen mit heiBem Wasser oder Eintauchen in 
heiBĉ s Wasser erfolgen. Man kann auch einige Minuten 
vor dem Absteilen den Brenner mit etwas flussigeiB 
Brennstoff, z. B. Teerol oder Petroleum usw., ausspiileo, 
wodurch dann das Auftauen iiberfliissig wird. I)ort, wo 
standig ununterbrochener Betrieb vorhanden ist, wini 
diese SicherheitsY orkehrung auch nicht notig sein.

Rohnaphthalin ist bei den Teerdestiliationsfirmen, 
femer bei allen Dachpappenherstellern, die sedtet Destilia- 
tion betreiben, zu haben und kann zu einem Preise ab
gegeben werden, der demjenigen Preis entsprechen durftą 
den man in Friwlenszeiten fur Teerol erzielt hat. AuSer 
dem Vorteil, daB der Heizwert, w i g  bereits erwahnt, ci was 
hóher ist, hat man in der stark leuchtenden Naphth&iin- 
flamme eine Beheizung, die in vielen Bezichungen die- 
jenige des Teerois ubertrifft. Es ware sehr zu pmpfehieł, 
wenn die Hersteller Yon Rohnaphthalin ihre bisherigen 
Kunden, denen sie jetzt Oel nicht abgeben durfen, auf die 
obea erwahnten Umstande aufmerksam machen und ihnen 
dadurch aus der Yerlegenheit heraushelfen mochten, 

A m .  l r i n y i ,  Hamburg.

Jubilaum.
Die T echnische H ochsehule in  Wien begeht zu 

Ende des Jahres 1015 die Feier ihres hundertjahrigen Be- 
stehens. Aus diesem AnlaB wird u. a. eine groBe, Yorneh® 
ausgestattete Festschrift erscheinen. Um die Hohe der 
Auflage bestimmen zu kortnen, ersucht da? Iiektorai 
schon jetzt, etwaige Bestellungen auf die Festschrift an- 
zumelden (Adrcase: Rektorat der k. k. Technischen Hocn* 
schule in Wien, 4. Bezirk, Karlsplatz 13).

Patentbericht.
A ugust folgende Bekanntm achung e rla sse n : ,,D ie  in Patent . 

verf iig te n F riste n  sind  um d reiM o nateverlan g ert werdem '
D as K a ise rlic h e  Patentam t hat am 4.
G e b r a u c h s m u s t e r - u n d W a r e n z e i e h e n s a c h e n

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
17. August 1911.

K l. 7 a, Xr. 613 471. Sicheruiî  an Walzwcrkslagcrn 
iu r V<5rmcidong dc* Hs»ausfallens bei hcrausgeoommener 
Walie. Fa.. Carl Wozei, ł*forah*ini-Rrotzingen.

Kl. 7 c, Nr. 613 415. Yomehtmsg ram j>rueken von 
ilet&Ufasscsnstuckrai. Hiriuann KohbiSorf, Berlin, 1'rmi- 
Friedrieh-Karl-Sir. 1/2.

Deutsche Reichspatentc.
K!. 491, Sr. 273 104. vc.m '2 9 . Ju li 1911. Th. G old- 

sch iim lt, Akt.-O es. in E sso n -R u h r. Y t r J a J m n  t u m  

n i< f h ( .s < m 4 e r t .  v » n  S c M c t w n .

Z" befaen tSia tłberea Teile der Kndflichen der un- 
vt-rrtckbar zuesnaader gelagerten Profileiaeu wird eine 
Schkłst kdilfcfreies ł  B, ein Brooiebleeh, ein-

gefOhrt und sodann einThermitumąuB in bek*nntcrVVw«
um die StoCstelic so ausgefalirt, daB die unterenTA ŵ  
Profile mittels Thermiteisens miteinander terschawto 
und die oberea Profilteile mittels der eingefOgten Sck*c“- 
kohlefreifu JIctalU fngenlos metallisch verbunden Sw®*

KL 40 a, Nr. 273 364, tom 33. -Mara 1913. 
M agnesitw erke A kt,-G ea. in W îen.
Wanduagett aw> S t t i n e n ,  d i e  i n  d e r  B itzt *eł«tWe».

Daa Schwinden der Steine und des iwikb® 
den Steinen U'findlichen Mortels, was scli!ieŁS)c{'‘ !* 
einem Springen der Steine fiihrt, soli dadurch yeruiiews 
werden, dal) in den in die Steinfugen eingrfwo^* 
.Mortel solche Materialien eingebettet werden, die >b tó‘ 
Ilitze mit dem Mortel biw. mit den Steinen unter S 

vergroBeruiig verschlacken. Solche Stoffe “ “f  f ’ ,* 
sehmclzbare Motaile, wie ł  U. Eiscn in Form Ton StSbca ,
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Lamełlen, Drahtnetzen, Drehspanen, Walzainter, Hammer- 
scb&g. Die Feuerseite der Stein© wird gleiehfalla mit 
einm solchen Mortel fiberzogen. Das Yerfahren ist insbe- 
soadere fiir Gewolbe usw. aua Magnesitsteinen beatimmt

Kl. 10 a, Nr. 272 085. 
vom 3. Oktober 1913. 
Firm a Gebr. H inael- 
m ann in Essen- 
Ruhr. Z u g h a k e n  f u r  

a u f  d e r O f c n b a U e r i e  

f a h r b a r e  T u r k a b d w i n * 
d e n .

Der in die Tur a 
eingreifende Iiaken b 
ist winkelhebelartig so 
ausgebildet, daB er 
sich beim Anziehen 
der Ket te d gegen den 
Turrahmen c stUtzt 
und die Tur zunachst 
aus ihrera Rahmen 
bzw. der Yerschinie- 
rung heraus bewegt. 
Um ein Kant en des 
Hakena b zu Terhu- 
ten , ist sein gegen den 

Turrahmen sich stiitzender Teil mit seitlichen Zapfen e 
teraehen.

Kl. 31 a. Nr. 272 535, vom 7. Mai 1912. K a rl
Schmidt in H eilbronn a. N. S c h m e l z o f e n  m i t  O d -

f e u c r u m j  m i t  m i t i l e r e m  a i s  

G a m b z f u j  d i e n e n d e m  E i n f u l l -  

e c h a e h l.
Die Brenner a sind um 

den oben in der .Mitte der 
Schrnelzkammer b liegen- 
den, zugleich ais Abzug 
fur die Heizgase dienenden 
Einfullschacht c herum 
derart angeordnet, daB ihre 
Achse sich in einem Kegel- 

njantel, dessen Spitze unterhalb der Brenner liegt, be* 
fmden. Ferner sind die Brenner auch seitlich geneigt, um 
im Ofen Fłarumenwirbel zu erzeugen.

Ki 7 a, Nr. 272 031, vom 29. November 1912. 
Faęoneisen-W alzwerk L /M an n stae d t & Cie, A. G. 
in Coln-Kalk. F u h r u n g s w r r i c h t u n / j  f u r  d a s  a u s ł r d e n d e  

x W a l z g u t  a n  W a h w e r k e n  m i t

l e r s t e l W a r e n ,  u n t e r  F t d e r -  

:J | j o d e r  G e w i c J i f s b e k u i u n g  a n  d i e

W a l z e n  a n g e r f r u c k t e n  A b t l r e i f -  

m e i f i e l n .

j/D ie  AbstreifmeiBel a sind 
in^einem Rahmen oder einer 
JBrilleb gefiihrt, in dem aie 
durhc achsiał und r&dial wir- 
kende Druckorgane c und d 
gemeinsam oder einzeln und 
unabhangig roneinander und 
den Walzen achsial und ra- 
dial yerstellt werden kon
nen.

K l lb , Nr. 272 273, vom 25. Mai 1913. $ipL*3ttg.
Egon Dreves in H an no rer. A u f g a h e r i n n e  f u r  t n a -

p i r t i & h s  S c h e i d e r .

ifer Boden der Zufuhrungsrinne a fiir das magnetisehe 
Aafbemtungsgut ist durchlocht und mit einem Be- 
Mlier b zur Zufiihrung von Luft oder Wasser yersehen.

Es soli hierdureh auf 
dem Boden der Rinn© 
ein elastischcs Lnft- 
oder Waaserklssen ge- 
schaffen werden, auf 
dem das Gut aufruht.

Kl. 31 b, Nr. 271 950, y o m  22. Februar 1913 M aurice 
F au q ue t in Pont A udem er, Eure, Frankreich. S c h l e u -  

d e r l  r ą f t  -  K  e r  n f o r m  i m i s c h  i  11 e .

Die Kernformen a wer
den in radialer Richtung 
zwischen zwei Scheiben b 
und c eingespanńt, die 
durch Klammern d mit- 
einander verbunden wer
den konnen. Die obere 
Ist auf einer Drehachse e 
befestigt, welche hohlsein 
und zur Zufiihrung dea 
Sandes dienen kann. Die 
Einfiihrung und Pressung 
dea Sandes in die° For
men a erfolgt durch 
Schleuderkraft, indem die 
Scheiben b e durch eine 
auf der Ac-hse e befestigte 
Riemscheibe in achnelle 
Drehung versetzt werden, 
Unter den Scheiben b e 
ist ein heb- und senkbarer 
Abnehmer f angeordnet, 
durch dessen Anhcben 
samtliehe Klammern d 
selbsttatig gelost werden, 
infolgedessen sich dio 
untere Scheibe c mit den 

Kernformen a auf den Abnehmer f iegt und letztere aus 
der Maschine zum Herauanehmen der fertigen Kerno 
entnommen werden konnen.

Ki lb , Nr. 272023, vom
14. Februar 1912. M asehi- 
nenbau - A n sta lt H utn- 
1 o 1 dt in Co 1 n - K  a 1 k. E l d c -  

t r o  m a g n e t  i s c h e r  N  a  f i s c h e i d e r ,  

b e i  w e k h e m  d a s  S c h e i d e g u t  

a u f  e i n e  r i n g f ó r m i g e  m a g m - 
t m e r t e  S c h e . i d e f l a c k e  i m  K r e u e  

f t y r U c h r e i t m d  a u f g e g e b e n  w i r d .

Die Erfindung bezieht sich 
auf Seheider, bei wełchen 
das Scheidegut dcm Rand 
einer geneigten ringformigen 
Flachę, die gleichzeitig den 
auBeren Pol eines Gloeken- 
magneten bildet, im Kreise 

fortsęhreitend aufgegeben 
wird, wobei die Magnetisie- 
rung der einzelnen Stellen 
der Scheideflache, uber wel

che die Tru be flieSt, ebenfalls im Kreise weiterschreitet. 
Der Erfindung gem ii 8 bildet der auBere Rand eines 
Glockenmagnetes a die ringfórmige Scheideflache.

K i 10a, Nr. 272 120, vom 22. Januar 1913. H e in 
ric h  B areuter in E ssen -R u h r-W e st. K o k s o f a r i t t l r

m i t  m c h g i e b i g e m  

D i c M u n g s r a n d .

An der Tur a fet 
eine biegsameBleeh - 
platte b befestigt, 
die unter der Wir- 
kung von am Tur- 
korper sitzenden Fe- 
dern e steht und 
auf der Ofenseite 

einen Diehtunga- 
streifen d mittels 
einer aus einzelnen 
kurzeń Stucken be- 
stehenden Fassung 
e tragt
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Zeitschriftenschau Nr. 8.‘)
A llg em e in er  T eil .

Geschlchtliches.
Krfeg; D ie  T e ch n ik  in  der vo rg esch ich tlich en  

M e tallze it. Kurze Erwahnung einea yoTgcftchichtlichcn 
Schmelzofena, der im vorigen Jahre bc.i Sangerahaugen 
auagegraben worden iat. [Korreapondenzblatt dea Ge- 
wamtYereins d, deutschen Geach.- u. Altert.*Ver. 1014, 
Ju n i/Ju li, S. 280.]

Wlrtschaltliches.
J. Dsmdsson: Selbatkoatenberechnung bei

Eiaenw erken. [Tek. T. 1914, 24. Juni, S. 98/9.]
C. MatschoB: D er N orddeutache L lo yd  und die 

M ita rb eit der In g e n ie u re  an sein er E n tw icklu n g . 
l & L  u. E. 1914, 2. Ju li, B *  1142.J

D ie E in fiih ru n g  eiaerner Peraonen wagon. 
[Railway Ag© Gazette 1913, 21. Nov., S. 947/52. —  Vgl. 
8t. u. E. 1914, 9. Ju li, S. 1175/6.]

FriU  Neuhaua: V ereinh eitlichungsgedanken in 
der deutschen M aachinenindustrie, [St. u. E. 1914, 
2. Ju li, & 1140/2.]

Rechtllchcs.
I>r. jur. R. Bchmidt-Emsthausen: D ie R ech ta* 

en tw icklu n g  auf dera G ebiete dea Gowerbe-, 
N achbar- und Y erkehrarechtes der G roB induatrie 
im  Ja h re  1913 [St. u. E. 1914, 2. Ju li, a  1113/9; 
9. Ju li, & 116(1/72; Hi. Ju li, a  1213/24.J 

Lleferungsbedlngungen.
F o rtse h ritte  in  der A ufatellu ng  in te rn a tio - 

naler Lieferungabedingungen f iir  GuBeiacn. Die 
Beseitigung der biaherigen Unatimmigkeiten in den inter- 
natkmalen Lieferungal>edingungen fiir GuBeiacn auf dera 
Peteraburger Kongrefl im Jahre 1915 iat zu hoffen. Die 
interoationalen Lieferungabedingungen aollen nur fiir den 
AuBenhamiel gelten. Die Lieferungabedingungen der ein- 
jwslnen Lamler bleil>en beatehen. (Ir. Age 1914, 2. Ju li, 
a  63/4.]

Technik und Kultur.
Richard Ehrenberg: Daa ,.W alzw erk4<. Be trach- 

tungen iib e r K unat und A rbeit. [Archiv iiber 
exakte Wirtaehaftafora hung (Thiinen-Archiv) 1914, 
a  Rand, 2. Heft, a  269/75,]

Technlsche Hilfswlisenschaften.
Nitzache: Der W ellblechatoB.* Nach 

den Ausftihjrungen geniigt die Nietung allein ira Wellen- 
berg unter gewiaaen Y'orausaetzungen. Mit Ruckaicht auf 
Steifigkeit und Sicherheit aollte indeasen die doppelaeitige 
Nietung gewahlt werden. Bereehnungsformeln. [Kiaenbau 
1914, Ju li, a  237/41.]

Albert Muller: B erechnung von zylin d riach e n  
Schraubenfedern m it rundem  und ą u a d ra ti- 
aehera Q u erach nitt,* Wiedergabe von zwei Kurven- 
tafeln fiir Federn bis 20 mm Drahtatarke und 200 mm 
Windungadurchmesaer. [W.-Techn. 1914,1. Juli, S.395/8.]

S ozia le  E inrichtungen.
Gewcrbehygiene.

Franz Walther: Ueber Staubabsonderung an 
T ro okensohleif- und Polierm aachinen.* Nach einer 
allgemein gehaltenen Einleitung wird eine von der Naxos- 
Uriion in Frankfurt a. M. bei ihren Trockenachleifmaachi* 
nen angewendete einfache und sehr wirksame Einrichtung 
beaehrieben. [Werkstattstechnik 1914,15. Ju li, a  428/30.]

W alter: En tstaubungsan lag en in  M e t a l 1- 
achleifereien.* [Soz.-Techn. 1914, 15. Juni, S. 223/5.]

Schutzhaube f iir  Schw eiBer und autogene 
Schneider.* Die Hau be sitzt auf einer Miitze und iń 
drehbar, so daB nie dem Arbeiter gestattet, das Aage 
und Geaicht freizumachen, ohne die Haubo abzunehmen. 
[Ir. Age 1914, 4. Juni, S. 1384.]

B rennstoffe .
Stelnkohle.

1 )r. K . A. Weithofer: B eitrag e zur Kenntnis 
fosailer K ohlcn. In  der Hauptsache eine kritiache 
Wiirdigung der bereits in St. u. E. beaprochcnen Arbeiten 
Ton Ed. Donath. [Z. f. pr. GeoL 1914, .luli, S. 249/62.)

Koks- und Kokereibetrieb.
H. A. Braascrt: B ienenltorbofen oder Anlage 

m it N ebenproduktengew innung. Auszug aua der 
griitJeren Arbeit dea Vcrfasacr»: „Amerikanische Hochofen- 
praxis“, auf die wir noch zuriiekkommen werden. [Ir. 
Coal Tr. Rev. 1914, 10. Ju li, S. 54; vgl. Ir. Tr. Rot. 1914, 
28. Mai, S. 951/6; 2. Juni, S. 1011/6; 11. Juni, S. 1051/!.]

Anw endung des Betons beim Kokaofenbau.’ 
liildliche Darstellung verschicdcncr Ariwendungsgebietedts 
Betons bei Kokaofenanlagen. [Ir. Tr. Rev. 1914,18. Joni, 
S. 1099.]

Neuero aualiindiaehe Kokereianlagon.* [St, 
u. E. 1914, 16. Ju li, a  1224/6.]

Oskar Simmersbach: U ntersuchungen iiber die 
B ild u n g  von Am rnoniak und Zyanwasaerutoff 
bei der S tein ko h lo n d estillatio n .*  [St. u. E. 1914,
9. Juli. a 1153/9; 10. Ju li, S. 1209/13.]

Thann: D c stilla tio n  der K ohle  bei niedriger 
Tem peratur. [Gliickauf 1914, 23. Mai, S. 834/41.— 
Vgl. St. u. E. 1914, 23. Ju li, a  1209/70.]

ErdSI.
Ł. Gurwitsch: Chem ie und Technologie des Krii- 

ola im  Ja h re  1913. K ur/er Brieht iiber dieeinschligige 
Faclditeratur. Pcraclbo uinfaBt: Erdol, Chemie und 
Physik der Erdsalze, Untersuebungsmetlioden, Fabriki- 
tion und Eabrikationaprodukte. [Z. f. ang. Chcm. 1914, 
24. Ju li, S. 441/7.J

Wassergas.
Dr. W. Barti-lamann: D as W assergas* und seśoe 

Bedeutung vom Standpunkt der Gasbeleuehtungsindnstńe. 
[Teehn. M..d, 1914, 1. April, S. 204/9.)

Erze und Zuschliige.
Elsencrze.

Dr. K. A. Weber: D e r  Eiaenerzbergbau Un- 
garns.* Ungarn gehort nicht zu den Landem, die einea 
groSen Reichtum an Eisenerzen besitzen. Der Gesant" 
vorrat wird auf 112 Mili. t gesehatzt. Die Kiscwrc- 
lagerstatten liegen samtlich am Imienrand der Karpathcis. 
l'n rit  allen Erzbezirken des steht das h ' r ~

Gomerer Erzgebirge an erster Stelle. (ScblulJ folgt-) 
[Gliickauf 1914, 23. Ju li, a  1193/1203.] t

Peter RuBwurm: D er S u h le r Eisenerzbergb»“-* 
Grur.de fiir seinen Niedergang und Moglichkeiten 
Wiederbelebung. [Z. f. pr. Geol. 1914, Juli, a  2/3/1] 

Brikettieren.
Dr. Otto Rippe: E r* - und G ichtstaubbrikettie- 

rung m it G a sfilte rsta u b  ala B indem ittel. [St »• *- 
1914, 9. Ju li, S. 1164/5.]

Henrjr Martin: Das B rennen yon Erzziegels im 
H offm annschen R ingofen. [Gfn. Civ. 1913,15. 
a  306/9; 22. Febr,, S. 326/9. —  Vgl. St. u. E. 1SU, 
2. Ju li, S. 1135]

F eu erfestes  Materiał.
Allgemelnes.

W irku n g  von Elugasclse auf feuerfestf 
Stei»e. Auszug aus einer Arbeit von J. M. 

Z t i t s c h ń i U n i m e i c h »« H t J u l  A b k i r z u n ę t n  s it J w ,  8 t i U  1 9 4  b i t  1 9 7 .

')  VgL St. u. E  1914, 29, Jan., a  194/207 ; 26. Febr., 
S-37B/S3; 26. M ira, a  544/51; 30. April, a  764/72; 
28. Mai, S. 930/37 ; 25. Juni. S. 1097/1104; 30. Ju li’ 
S. 1309/16.
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ic den Tr&nsactions of the Engl. Ce ramio Society, Band 13, 
1933/14, 1. Teil, S. 12. [Sprechsaal 1914, 23. Ju li, S. 493.] 

Feuerfeste Steine.
Feuerfeste Steine f iir  O elgasgeneratorem * 

Wie I>, J. Young in einem Yortrag vor der Pacific Coast 
(fa Asaociation. ausfuhrtc, wird das feuerfeste Materia! 
in einem Oelgasgenerator etwas scharfer beansprucht, ais 
in einem Wassergasgenerator. Man halt solche feuerfeste 
Steine fiir geeignet, die iiber 55 % Kieselsaure und unter 
5% Eisen, Kalk, Magnesia, K ali und Natron enthalten. 
DiSą Bedingungen konnen aber ais zu scharf bezeiehnet 
werden. Fiir die Gute der Steine kom men auBerdem in 
Frage: hoher Schmelzpunkt, einheitliehe Zusammen' 
setzung und gute Form. Yon Wichtigkeit fiir die Haltbar- 
keit der Steine ist endlich auch die Bauart und die Bau- 
ausfuŁrnng des Generatora. Beschreibung der Bauaus- 
fuhrang eines derartigen Gaserzeugers. (Feuerungsteeh- 
aik 1914, 1. Aug.y S. 362/3, nach The Chemical Engineer 
1914, Heft l, S, 11.1

Oefen.
Alean Mirach: E le k trisch e  W arm ofen f iir  Stahl.* 

Der Yerfasser unterscheidet zwischen Oefen die mit 
Temperaturen iiber 980° G arbeiten und solehen, die mit 
Temperaturen unter 980* C arbeiten; beide Arten werden 
eingehend besehrieben. Wir behalten uns vor, an anderer 
Stelle naher darauf zuruckzukommen. [J . Ind. Eng. 
Chem. 1914, Juli. S. 533/41.]

Schlacken.
Dr. Otto Dafert: U eber d ie T a lb o t-S ch la ck e  

j Zeitschrift fur das land wirtsebaft liche Yersuehswesen in 
Oesterreieh 1914, Mai, S. 301/2. - Ygl. S t u. E- 1914,. 
2. Juli, S. 1135/0.]

Krafterzeugung aus flu ssig e r Schlacke. Kurze 
Bł-schreibung einer araerikanischen Anlago der Dainpf- 
■̂'winnung fiir Niederdruckturbinen aus geschmolzener 

Schlacke. (If. Age 1914, 16. Ju li, S. 139.]

Werksbeschreibungen.
Die neuen W eiflblech werke der N. & O. T aylo r 

Company in Cum berland, McL* Beschreibung der 
Martinanlage, des Platinenwalzwerks, des Feinblechwalz- 
werks* der Yerzinnerei und des Laborat-oriums. [Ir. Age 
1914,9. Juli, S. 73/8.—  Ir. Tr. Rev. 1914, 9. .Tuli, S. 75/80.]

Feuerung.
Gasfeuerungen.

Jules Deschamps: G asofen in  der In d u strie .*  
Zmmmenfassende Beschreibung der Yerwendung gas- 
gefeuerter Oefen, mit besonderer Beriicksiehtigung der 
Któenindustrie, Die Arbeit rermag unsern Lesera Ńeues 
bttm zu bieten. [Techn. Mod. 1914, l. Juni, S. 423/31.]

JulesDeschamps: D ie Yerw endung von Leueht- 
gas und G eneratorgas f iir  die B eheizung von 
Kleinyfen.* Yerschiedene Gasbrenner (Selas, Mcker).

Sewerbiiche Zwecke. Kleine AnlaB-, Hartę- und 
Miikłfen usw. (Yivez, Glaenzer und Perraud, Rumpf, 
SckStte, Fenwick). [Techn. Mod. 1914, 1. Ju li, S. 21/30.] 

Gaserzeuger.
J. Recktenwald: D ie Y ergasung der festen 

Hretuistoffe. [B. u. H. Rund. 1914, 20. Juni, 
8. 242 6.; Ju li, s. 251/61.]

Kerpeiya Gaserzeuger.* [Eng. Min. J. 1914, 
& Jani, 8. 1157/.]

Gaserzeuger m it flu ssig e r Schlacke. [St. u. E. 
^14, 2. Juli, & 1135 ]

Kohlenstaubfeuerungen.
Kohlęnstaubfeuerung.* Auszug aus einem Yor- 

trag von C. Carpenter. Beschreibung und Zeichnung 
roflstandigeu Anlage zum Zerkleinem und Trock- 

Kohle fiir eine stundliche leistung von 8 t. 
l ir- %  1914. 16. Ju li, S. 148/9.]

Flammlose Feuerungen.
Franek: Ueber flam m enloso Yerbrennung* 

Die Arbeit berucksichtigt dio Veroffentlichungen und 
Ergebnisse bis Ende 1913, vermag dementsprechend 
neues Materia! in der Frage nicht beizubringen. [Z, f. B., 
H. u. S. 1914, Band 62, 3. Heft, S. 315/27.] 

Dampfkesselfeuerungen.
Kirach und G. Blagowicstschensky: Y e r

brennung von S tcin ko h le n  und A n th ra zit und 
Yerw ortung ih re r W firme im Kesselhause.* 
Haupteigenschjift.cn der Kohle und besonders der Anthra- 
zite, Rostc (allgemeine Betrachtungen, Ausfuhrungen 
Bauarten Kudlitz, Wilton, Idelson, Pawlowsky, Mekłrum', 
Yerwertung der Anthrazit war me unter Kesseln. Ueber 
Dampfkesseluntersuchungen im I*aboratorium der Tech- 
nischen Hochschule zu Moakau. [Feuerungstechnik 1914,
15. Juni, S. 308/13; 1. Ju li, & 325/9.]

K e sse l-F e u e rb riick e n  ohne M auerw erk. Der 
mit einem aufwarts gebogenen Ende versehene soge- 
nannte „Feuerbriickenroststab*1 ruht mit einem Haken 
auf einer guCeisernen zweiteiligen Stiitzplatte auf, <lie 
an dem Yorderende des Flammrohres angebracht ist. 
Dadurch, daB die Hoststiibe an ihrem anderen Ende dreh* 
bar befestigt sind, lassen sich die Luftkanale durch die 
leicht auszufiihrende Pendełbewegung von Fremdkorjwjrn 
stets frei haltcn. [Feuerungstechnik 1914,1. Ju li, S. 330/1.]

Krafterzeugung und -yerteilung.
Kraltwerke.

J. E. Moultropj J. W .  Parker; John Hunter; W. L. 
Abbot: GroBe D am pfkraftw orke. Ueboreinstimmend 
weiaen die genannten yicr Referenten zu der Frage auf 
daa Kcaaelhaus hin ais die Stelle, an der noch die meisten 
Krsparnisse zu machen und auch die groBten Schwierig
keiten z u iiberwinden sind. Die Wahl grofler Kesse!- 
einheiten wird aus dem Gcsichtspunkt« beliirwortet, daB 
man diesen eine sorgfaltigere Ueberwachung angedeihen 
lassen kann. [J. Am. S. Mech. Eng. 1914, Juni, S. 230/4.)

5tJ>3ng. K. Hofer: TechnUohe und w irtse b a it- 
lich e  E rfah ru ng en im D am p fturb in e n b ctrie b *  
[Z. f. Turb. 1913, 30. N or., S. 513/9; 10. De*. S. 534/9;
20. De*., S. 649/53; 31. Dez„ S. 604/7. — V g l St. u- E, 
1914, 16. Ju li, S. 1226/7.]

F. Aubert: Erhohung des Le istu n g sfakto ra in 
Drehstrom netzen.* Bedeutung des Ecistimgslaktors 
und seiner Yerbesserung. Vibrator v o n  O .  Kapp {vgl. 
St. u. E. 1913, 20. Juni, S. 1076; 25. Sept, S. 1623). 
Anordnung von M, Walker (yg l E. T, Z. 1913, 17. Ju li, 
S. 832). Pbasenkompensator Ton BrowTi-Boveri-Scherbius 
(vgL E. T. Z .  1912. 17. Okt., S. 1079/643). [Techn. Mod. 
1914, 1. Juli, S. 9/16.1

Speisewasserrel nlgung.
Dr. M. igel: E in  nouer A p parat zur Ilc it ii-  

gung des Speisew aseera f iir  Dam pfkesscL* Bo* 
aehreibung eines ron der Firma Gerdts k  Strsuicli in 
Bremen hergestellten Einbaues in den Darapfraum von 
Kesseln, um dem eintretenden Wasser durcli Erwarmung 
allein die Niederaehlagsstofie in diesem zu entzichen. 
[Z. f. Dampfk. u. M. 1914, 3 Ju li, S. 32K/31.] 

Spelsewasservorw£rmer.
E rfah ru n g en  iib e r den B e trieb  ro n  Ekono- 

m iseranlagen. Ergebnis einer Umfrage bei 95 solchen 
Anlagen. Bauart und Auafiihrung. Beanspruchung, 
Temperaturen, EinfluB der Waaserbesehaffenheit, lteini- 
gung der Wasser- und Feuerseite, Sehaden. Die Ueber
wachung auf Stemansiitze innert und Ruiiablagerungcn 
ist fiir die Wirtśchaftlichkeit sehr wiehtig, ebenso gute 
Isolierung auch der Obefrseite nicht zu rernachlassigen. 
[ Z .  d. Bayer. Rer.-V. 1914, 15. Juni, S. 103/4; 30. Juni, 
S. 116/9; 15. Ju li, a  129/31-1

Dampfmaschlnen.
J. Stumpf: D ie E n tw icklu n g  im  Bau ro n  

G leiehstrom -D am pfm aschinen.* Der Yerfasser be-
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richtet iiber verschiedene Neaauaiuhfttngen, besonders 
von Gebr. Sulzer, und dio konatruktive Ausbildung der 
Zylimier, Kolben, Deckel, Yentile und Triebwerke. Kurze 
Betrachtung iiber seh&dlichen Raum und kritisehe 
Kondensatorapannung. [Z. d. V. d. I. 1914, 18- Juli, 
& 1169/74.

Dampfturblnen.
Z w eidruckturbinensteuerung.* [S t u, E. 

1914, 23. Ju li, a  m i/4 .]
Kondensationen.

Aime W itz; Sirah lkond ensato ren.*  Bemerkens- 
wert ist die nach den Yorsehlagen von M. Deiaporte von 
Brćguet ausgefiihrte F^aspriizkondensation, bei der die 
Luft durch »wel hintemnandergeschaltete Dampfatrahl- 
apparate abgesaugt wird Keu ist die Kiihlung bezw. 
N&chkondensatbn dea ZwLschengemisches durch ein- 
gespriutes Kuhlwasser und der Zusatz ron Luft durch 
ein selbst tatiges Beluftventił in solche m MaBe, daB fur 
den Strahlapj>arat das gunstigste Druckverhaltnis und 
damit der geringste Dampfverbrauch, auch auf dio ur- 
sprunglich abzusaugende Luftmenge bezogen, erreicht 
wird. Yersuchsergebnisse und Yergleich mit den Yer- 
offentlichungen von Grunewald (vg l St, u, E. 1913, 
30* Jan,, S. 209). [Techn. Mod. 1914, 1. Ju li, a  1/4.j 

Elektro noioren.
William Oschmann: R egelb arer In d u k tio n s- 

m otor f iir  W alzw erksantrieb.* Beschreibung der 
fur die Ołiver Iron and Steel Company gebauten Anlage. 
Sie dient zum Antrieb einer zwdłfgeriistigen kontinuier- 
łichcn Anlage und ist fiir sechs Gesch wind igkei ten ein- 
stellbar. [Proceedings of the American Institutę of 
Electrieal Engineers 1914, Ju ni/ S 1027/48.]

Franklin Punga: U eber d&s P a ra lłe łla u fe n  von 
D rehstrom dynam os. Fur Drehstromdynamos von 
gleicher Leistung und Drehzahl, aber verschiedenem 
Antrieb wird das kritische OD* berechnet und durch 
Yersuche bestimmt. Berechnung der Eigenschwingunga- 
zahl von Dynamos. JE. T. Z. 1914, U . Juni, S. 8/966.]

Ros&ch; R esonankerscheinungen?* Der Yer
fasser weist nach, dali Storungen an Elekt romotoren in 
zwei Fallea andere Ur&achen hatten. Yon Interesse fiir 
unsete Leser ist die zweite Untersuchung, die einen Dreh- 
strorodoppelmotor (Asynchronmotor) zum Antrieb der 
Feinwalze eines Stahlwerkes betrifft. Durch zu gro Be 
Yermmdernng des Schlupfwiderstandea bei starker Be
lastung wurde die Leistung nur noch vermmdert, die 
Drehzahlsehurankungen vermehrt und unangenehme Ruck* 
wirkungen auf das Netz (Flimmem der Lampen) herbei- 
gefuhrt. [Mitteilungen der Yereinigung der Elektrizitata- 
werke 1914, Ju li, S. 317/23.]

A rbeitsm asch inen .
Pumpen.

K euere Auaf iihrungen von H um phrey-Pum - 
pen. * [St. u. K. 191-1, 2. Ju li, S. 1130/8.]

Pressen.
Ci YOO Philp: K itie  10 000 -t-h yd rau liseh e

Sehm iedepresse f iir  Eisenbahnw agenradcr (vgt 
St. u. E. 1914. 30. April, a  768.) [W.-Masch. 1914,
10. Ju li, a  584/8.J

200-t-Zieh. und Biegepresse.* Die von Taylor 
and Challen, l.imitcd, in Birmingham gebaut-e Doppel- 
króbełpresse soli hauptsachlich zum Pressen von Blech- 
fortnstUeken dienen. Zu erwahnen sind die Euwtellbarkeit 
und AusbiUaneierung dea Werksteug8chUtte£» sowie die 
Vorriehtungen zur Cnfalherhutung, indem daa Ein- 
riieken den Gebrauch beider Hande erfordert. [Engi- 
neering 1914, 21- Ju li, S. 120/2.)

Schmiedehamtner.
Adolf Wellerahaus: Der B Jeh e-l,uftachm iede-

hammer.* Beschreibung der normalen und einiger 
Suuder-Ausfuhrungen. Wirkungsweise. [Z. f. pr. Maseh..B 
1914,18. Ju li, & 1042/6.]

Sagen.
M etailbandsage m it SchwerkraftYorschnb-* 

Iłe r niehLwhneidende Teil dra Sageblattes ist ‘iiber drei 
Łeitrollen 90 gefiihrt, daS eine Behinderung^auch bei 
Uogen Stiieken nicht eintritt, wahrend die swimeidende 
Kante joiloch ohno Yerdrchung genau lotreeht gefahrt 
werden kann. [Z. f. pr. Masch.-B. 1914,11. Juli, S. 1028/9.} 

Werkzeugmaschinen.
Z w oiapiinleibohrm asehine, Bemerkeawert ist

an dej' fiir Kadseheibenherstellung von Cunliffe and 
Crootn, Limited in Manchester, gebauten Mnachine, daS 
der Aufspanntisch zur Zeitersparnis zwei revolrerkopf- 
artig fur sich wieder drehbar angeordnete Rinzeiauf- 
Sfiannplatten beaitzt. [Engineer 1914, 3. Juli, S. 22/3] 

Hobelmaschinen.
Schw ere H obelm asehine.* Kurze Beschreibung 

einer von Ernst SchioB A. G. in Dusseldorf gebauten sehr 
sebweren Hebolmaschine von 8000 mm HobelIJnge und 
4500 x  2000 m m  Durehgang fiir Arbeitsstiieke bis 1001 
und mehr. Gewieht der Masehine rd. 175 L fW.-Tecim. 
1914, 1. Juli, 8. 398/9.]

Werkieuge.
Dr. techn. Max Kurrein: Das Sclineidyerm oser, 

der W erkzeugstahle,* [St. u. E. 1914, 2. Juli, 
a 1128/7.1

G. Rosenfeldt: V o rrie litu n g e n  zum Richteo 
rerb og en er S tirnw andrahm en offener GUter- 
wagen und zum Biegen und Riohten tos 
S ohie,nen, T ra g e rn , W ellen u. dgl.* Die beschriebene 
nur 70 kg schwere Kniehebelvorrichtung wird yon dsr 
Konigs- und T-aurahiitte gebaut. [Organ 1914, 15. Juni, 
S. 214/5.]

Hangebahnen.
lliin g eb ah n an lag e n  auf dem Eisenwerke in 

T rzy  nie t z.* Ganz kurze Mitteilung iiber die vonBleichert 
ausgefiihrten Anlagen. Abfuhr des Kokscs in der Kokerei, 
Hoehofenbegichtung, Abfuhr der granulierten Hochofen- 
schlacke zur Halde, Verladung des Roheisens. [Ir. Co»l 
Tr. R o t.  1974, 31. Ju li, a 178/9.]

R o h eisen erzeu gu n g .
Allgemelnes.

Ilo eho fen sch m elzreise von 38 Jahren. [St.u. E, 
1914, 10. Ju li, a 1227.]
> , . K. C. Kreutzberg: A lte r llolzkohlenofen in 
B e rk sh ire  (England)*. Beschreibung der Anlage, die 
seit 1828 HolzkohlenroheLseti erzeugt. Geschichtlicha 
Riickbliek. [Ir. Tr. R o t .  1911, 9. Ju li, a 65/7.] 

Hochofenanlagen.
Hubert Hoff: D ie neuo Hoehofenanlage der 

V ereinigten H iitte n w e rke  B urbaeh-Eich-D iide- 
lin g en  in  Esch a. d. A.* [St. u. E. 1914, 16. Joli, 
a 1201/7; 23. Ju li, S. 1254/7.]

Hochofenbau und -betrieb.
J. E. Johnson d. J ,: D ie K on stru ktio n  des 

Hochofensehachts.* Widerstand des Mauerwerks 
gegen die hohe Temperatur, die chemischen und meciuffl- 
schen Angriffe, den inneren Druck der Besehickans- 
Die yerschiedenen Teile des Ofenschachts (Gesteli, K»st, 
iSohacht) im besonderen betrachtet und tłie Ausfiihru^s- 
arten beaprochen. [Met. Chern. Eng. 1914, Juli, &451/tSl,;i

Neue am erikanische H ochofengicht* {fr* 
Age 1914, 30. April, S. 1003, —  VgL St. u. E  1914,9. Juli,
a U75.J

Elcktrische Roheisenerzeugung.
G roSer Elektrohoehofen.* Nach einem Vcrtrag 

yon Dr. A. H elfe n stein  vor der Polytechnischen 
gehaft Christiania. Schilderung der bomnarfYet-Anî ** 
[Found. IV  J. 1914, Mai, a 209/71.]

Joh. H irden: E le k trisch e  Eisenerieugung i® 
H ardanger (Norwegen.) Betrachtungen iiber <łie -  
Hardanger erzielten MiBcrfolge der elektrisehen 
eisenerzeugung; der dortige Elektrohoehofen hat s ii
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fckanistlich fur die Ver\vendung von Koka ala Reduktions- 
nuitel ala nicht geeignet- erwiesen. [Met. Cbem. Eng. 1014, 
M i, a  444/6.]

Zur Stillegung des lla rd a n g e r E le k tro h o ch . 
ofcnwcrks. [St. u. E, 1914,5). Ju li, S. 1172/5.]

GieBerei.
GleBerelanlagen und -betrieb.

Eugen Munk: lle izu n g , L liftu n g  und Beleueb- 
tun* von GieBereien.* [St.. u. E, 1914, 25. Juni, 
& 1060/74; 2. Juli, S. 1119/24; 30. Ju li, S. 1294/9.]

Th. Ehrhard: S e lb stta tig e  K u jio lo fe n b eg ich - 
tuug.* (St. u. E. 1914, 30. Ju ii, S. 1282/0.]

Ernst Wiilfrath: Senkreeht entladende Be-
schickungsvorrichtung m it Szhragaufzug fiir  
Kupoiófen.* [St. u. E. 1914, 30. Ju li, S, 1280/91.] 

Formmasch nen.
UiuTorsalform m asebirie m it D oppeltiseb,* von 

-! -r Firma Ph. Bonvillain und E, Ronceray in Paria. [En- 
giaeering 1914, 31. Ju li, S. 152/3.]

GleBmaschlnen.
Neue G ieBm aschinen f iir  Daucrform en.* Hau- 

ari des K gl Wiirtt. lluttenwerks Wasseralfingen, eine 
AusUldung dea Rolleschen Dauerforimerfahrens. [Z. i. 
pr. >tasch.-B. 1914, 27. Juni, S. 954/5.]

SonderguB.
E. B. Tilt: I)ie  Erzeugung am R and  abge- 

nehreckter Raducheiben.* Beob&ehtungen und Winkę 
fiir die Erzielung geeigneter Hiirte und Festigkeit. Gattie- 
ruiis. Sffiwindung. [Ir. Er. Rev. 1914, 9. Ju li, S. 69/71 
u. 988, — Ir. Age 1914, 10. Ju li, a  136/8.]

MetallguB.
A usderM etallgieBerei.* [St. u. E. 1911,30. Ju li,

S. 1303/0.]
AusgieBen eiserner Lager m it Bronze.* [St.

a. E. 1914, 30. Juli, S. 1306.] '
GuBveredelung.

H. Horstmann: Etniges iiber k iin s tlic h e  In* 
oiyilation dos Eiaens.* Allgemeino Gesiehtspunktc 
ober dieses Eisenscliutzverfahren. Besehreibung einer 
Ankge, [GieBerei 1914, 8. Ju li, S. 193/5.]

Sonstiges.
Alfred GeiBel: E eatig keitserg eb nisse bei Ver- 

w eadungdeutschenkohlenstoffarm enRoheisens.* 
[St. u. E. 1914, 30. Ju li, S. 1291/4.]

Edwin O. Fitch d. J .; E in flu B  des V anadins 
im Roheisen,* Mitteilung einer Versuclisreibe von 
SetuneUen mit Vanadin, wobei Yerbesserte Festigkeits- 
wwtceraielt sein sollen. [Ir. Tr. Rcv. 1914, 9. Ju li, S. 72/4.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
 ̂ Elektrostahlerzeugung.

S. Guggenheim: E le k tro sta h l. Beaprech- 
uag des auf der Hauptversammlung des Verbandes 
deut$ciier Elektrotechniker gehaltenen Yortrages (vgl. 
^  u- 1914, 4, Juni, S. 969). Erorterung der in dera 
“k^râ e S^brachten statistischen Zahlen and Angaben 
“ber OfengroSen. Der Yortragendo halt seine Ansicht 

daB der Elektrostahlofen seine Brauehb&rkeit 
Łar **rzeugung von h och wert igen Qualitatsstahlen er- 
wiesen habe. daB jedoch fiir eine weitgehende Yerwendung

, und zur Herstellung von normalen
noch manches zu wiinsehen iibrig bleibe. 

‘ T- z- 1914. 23. Juli. & 805/9.)
Sonstiges.

jVeuere GieBw agenbauart.* [St. u. E. 1914, 
33. Juli, & 12*34/U]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
Walzwerksantrieb.

Breut WOey: Ueber den gegenv r artigeo Stand 
e* ^ k tris c h e n  A n trie b s f iir  W alzenstraBen.

[Ir. Age 1013, Okt., S. 846/8. —  VgL St. u. E. 1914.
23. Ju li, S. 1287/9.]

Bloekwalzwerk.
J. Schmitz: Neues B ło ck- und Bram m en- 

w alzw erlc in  D iosgySr.* [St. u. E. 1914, 9. Ju li, 
S. 1159/64.]

Knilppelwalzwerk.
K n iip p e lw alzw e rk  der A tla n ta  Steel Com

pany.* Ganz kurze Mitteilung iiber das neu aufgestellte 
sechsgerustige, kontinuierliche Kniippelwalzwerk, nor- 
maler Morgan-Bauart, fiir Khttppel bis 38 >, 38 aus
Yorbldcken 100 X 100. [Ir. Age 1914, 11. Juni, S. 1468/9.]

Harten.
C. A. Edward* und H. O. H. Carpenter: H arte n  der 

M etalle. [St. u. E. 1914, 9. Ju li, & 1178.] 
W&rmebehandlung.

H i C. Greenwood: Ueber einen eigen tum lichen 
F a li von E n tko h lu n g  beim H arten von Stahl* 
stanzen. [St. u. E. 1914, 9. Ju li, S. 1179.] 

Zementieren.
I*. Guillet und V. Bernard: Ueber die S ch utz- 

m ittel beim  Zem entieren und die D iffu sio n  in  
fes ten K orpern.* Ausfuhrungen iil>er die gewóhnliche 
Praxis durch Bekleiden mit feuerfestem Materiał oder 
K itt. durch Beschlagen mit Eisen, durch Entfernung der 
zementierten Schicht, durch eine Schutzschioht elues elek- 
trołytischen Kupferniederschlages, durch eine Schntz- 
schicht eines Kupferniederschlages nach dem Scłioopschen 
Yerfahren, durch eine Schutzschioht von Nickel oder von 
Zinn. Die Diffusion in festen K 6rpern. Zementation 
durch andere Korper ais Kohlenstoff. Priifung der Er
gebnisse. [Iiev. Mćt. 1914, Ju li, S. 752/65.]

Emaillleren,
H e rste llu n g  e m a illie rte r W aren.* Bł̂ sehrei* 

bung der neuen Anlage der General Stamping Company 
in Oanton, Ohio. Diesel be Ist fur eine Tagesleistung von 
100 000 Stuck bestimmt. [Tr. Age 1914, 27 Juli, S. 10/3,J 

Ziehen.
Easy W ay: D ie K u n st des M etallziehens.* 

Beschreibung neuzeitlicher Metallziehverfahren. Fort- 
setzung friiherer Aufsatze. [Met. Ind. 1914, Juni,
S. 239/40.]

Rohrc.
Neue W asserkraftanlag en in Norwegen.* Der 

Titel bezieht sieh auf eine friihere Yeroffentlichung. Die 
Mitteilung enthalt nur einige kurze Angaben iiber Rohr- 
leitungen fiir Wasserkraftanlagen. Von besonderem Tnt<kr- 
esse ist daron die Erwahnung sogenanntcr Bandagon- 
rohre nach der patentierten Bauart Ferrum. Unter 
anderm sind diese in der Anlage Sumlałsoren ver wendet, 
die im unteren Teile der l̂ eitung bei 785 m Geialle noch 
einen łichten Rohrdurehmesser von 850 mm aufweist. 
[Schweiz. Bauzg. 1914, 18. Ju li, S. 37/8.]

Schwellen.
'$5t.<3ng. H i Sallcr: D ie C arncgicschw elle.*

Hinwek auf ein dieser Form ahnłiches Schwellen profil, 
das Schtukenberg im Journal des russisehen Yerkehrs- 
ministeriums 1913, Band 5, rorgeschlagen liat, (Ygl. 
St. u. E. 1914, 8. Jan., S. 65/7; 19. Marz, S. 491/2.) 
iZeitung df̂ s Yereins deutscher Eisenbahnverwaltungen 
1914, J. Ju li, S. 79 7/aj

Kugel lager.
H. Hermanns: D ie H e rste llu n g  und P riifu n g  

von K u g ella g ern  in  den W erkstatten  der D eut- 
schen W affen- und M un itio nsfab riken.*  [Z. f. 
pr. Masch.-B, 1914, 27. Juni, S. 929/37; 4. Ju li, S. 967/73.] 

Krie naterial.
Bock von Wulfingen: D ie  a rt ilłe ris tis c h e  Be* 

w affnung der K rieg ssch iffe.*  <]k«ehiehtliehes. 
Berechnung und Aufbau der Gc^chiitzrohre. Herstellung 
der letzteren. Matcriałbc-schaffenheit. Konstruktive 
Einzelheiten. [Z. d. Y. d. 1. 1914, 14. Marz, S. 422/7;
21. Marz, S. 463,/7L ]

Zeitschrifhnverzeichn,i$ mbst AhlMrzunęen siehe Sziie 194 bi* 197.
X X X V U 1S4



1442 Stahl und Eisen. Zeitichńftemcka u. 34. Jahrg. Nr, 35.

Eigenschaften des Eisens.
Rosten.

J. Newton Friend und C. W. Marshall: E in flu B  yon 
M olybd&n auf das R osten dea S tahles. [St- u. E. 
1914', 9. Ju li, S. 1179.]

Metalle und Legierungen.
Legierungen.

Allmand M. Bbw : D reiatoffbronzen.* Der Ein
fluB Yerschiedener Stoffe (Blei, Zink, Phosphor, Mangan, 
Aluminium, Eiaen) auf Bronzen wird an Hand von Schau- 
bildern, z, T. Dreistoffschaubiłdern, besprochen, [Met. 
Chem. Eng. 1914, .luli, S. 401/7.]

A* Oampion und John G. Longbottom: E in flu B  ver- 
sehiedener Tem pcraturen auf die F e stig ke it 
und die aonatigen E igenschaften des Kanonen- 
m etalls.* (Admirałty Gun-Metal, 88 Cu, 10 Sn, 2 Zn.) 
f Engineer 1914, 24. Ju li. S. 94/5. |

P. Herbert: MS te llit“ , ein neues D rehm atcrial.* 
Es handelt sich nach den Angaben um eine Legierung aus 
Chrom, Kobalt, Molybdan und Wolfram, die nicht schmied- 
bar und nur dureh GieUen oder Schleifen in die gewiinschte 
Form r.u bringen ist. Ala Drehstahl soli das Materiał mehr 
ais die doppelte Leistung wie Schnellstahl erzielen. Andere 
Yerwendungsmógłichkeiten. [Z. f. pr. Masch.-B. 1914,
18. Ju li, S. 1017/9.]

Gegoasene Sch nelld rehstah le.*  [St. u. E. 1914, 
30. Ju li, S. 1306/7.]

Betriebsiiberwachung.
Betriebsfuhrung.

A. WałUchs: E rfah ru n g en  m it dem T ay lo r- 
System , Der Yerfasser bezeichnet ab den Grundge- 
danken des Taylor-Systems nach dessen eigenen Worten 
„das ern-ste und ehrliche Bestreben nach Bcaserung des 
Yerh&ltntsses zwiachen Arbeitgeber und Arbeitnehmer“ 
umi weist an Bei*pieleń nach, daB gerade dureh die 
Leśsiungserluihung bei wiasenschaftlieher Betriebsfuhrung 
ein solcher Erfolg auch bei uns zu erwarten ist. [Archiv 
fiir exakte Wirtachaftaforachung (Thuncn-A rchiv) 1914,
6. Ba ud, 2. Heft, a  310/21.]

H. N. Stronck und J . F. Boy le: W i s s e n sc h a f 11 i c h e 
B e trieb sfu h ru n g  im Berg- und Huttenw esen. 
[St. u. E. 1914, 16. Ju li, S. 1228.]

Normallslerung.
Ł e ip zig e r Flansehenrohrnorm en 1913.* [St. u. 

E. 1914, 2, .Juli, a  1124/6.]
Druckmesser.

A. H. Gibson: D ie E n tw ick lu n g  und Theorie 
der P ito t-R o h re. [Engineer 1914, 10. Juli, S. 29/31; 
17. Ju li. a  59/60,]

Dampfkessel.
G. Perelli: Was hat der K esselw arter zu tun , 

wenn er w ahm im m t, daB das W asser im  K essel 
unter die zulasaige Grenze gesunken ist?*  Der 
Yerfasser spricht sich dafiir aus, in solchem Falle ateta 
sov*ei zu speisen wie moglich, Tiiren, Schauluken und 
Kaminschiebcr zu offnen, wenn angiingig Feuer vom 
Rost zu entfemen, alle Dampfrentile zu offnen und Keaael 
von den iibrigen abzuschaltcn. [Z. d. Bayer. Rev.-Y. 
1914, 15. Ju li, S. 125/7; 31. Ju li, S. 140/1.]

Bryant Bannistrr: Y ersuche an W asaerrohr- 
Kam m erkesseln m it d rei Zwisehenw&nden m it 
JU in o is-K o h le.*  Der 72sttindige Dauerversuch ergab 
einen Kessełw-irkungsgrad von rd. 81 % ohne Yorwarmer. 
Die Mitteilungen siad dureh die Yołlsfcandigkeit der An
gaben wertvolL [J. Am. S. Mech. Eng. 1914, Juni, 
& 220/9.}

U rsache und Yerm eidung in n ere r K essel- 
korroaionen (Anfreasungen). Die Ursache wird nicht 
iu dem Kessel materiał, sondern in dem Speisewasser, 
seinem G ehalt an freien S i uren, der Anreicherung von 
Sal zen, l>esonders aber der Lufteinwirkung, zugeschrieben. 
Winkę fur den Betrieb. [Braunkohle 1914, 3. Juli,
& 209/12.]

Dampfmaschlnen.
W asserschlage in  Kolbcndampfraaschinen 

Uraachen. Verhalten yerachiedener Maschinenbauarten. 
[Z. d. Bayer. Rev.-V. 1914, 31. Ju li, a  142.] 

Schmlerung.
A. Saytzeff: Y ergleichende Untersuchongen 

von M ineral-S chm ieró łen m it 1,5 % Zusatz von 
O ildag. [Z. d. V. d. J. 1914, 18. Ju li, S. 1174/7.]

D r.yon K ap ff:S tarre Fette  ais Schmiermittel.* 
Die Untersuchung an einer Oel priifmaschine cigener 
Bauart ergab, daB nur wenige der gepriiften Stamchmieren 
bei hoheren Driicken genugten. Yerłangt muB werden 
passender Schmclzpunkt und gute Schmierfahigkeit in 
fliisaigem Zustande. [Z. d. V. d. I. 1914, 11. Juli, S. 1130/9.} 

Betrlebsreparaturen.
W. Schumburg: B e tricb sre p a ra tu r an dera 

Seilacheiben-Schw rungrad einer Walzcnzugma* 
schine. [St. u. E. 1914, 23. Ju li, S. 1270. — Ygl. A ul 
f. d. Draht-Ind. 1913, 25. Doz., & 520/1.]

Mechanische Materialpriifung.
AUgem eines.

Yiktor Luftschitz: N eucre M aterialpriifunga- 
methoden und A pparate zu ih re r Durchfiihrung. 
Bedeutung der Daucrversuche fiir die Materialpriifung. 
Besprechung einzelner fiir dieae Untcrsuchungsart ver- 
wendeter Apparate. [Mitteilungen des k. k. Techniscfcn 
Yerauchsamtes 1914, 2. Heft, S. 28/33.]

W* Muller: U eber d ic Beziehung zwi
schen der F e stig k e it und der stru ktu rellen und 
chem iachen Zuaam m ensetzung der Kohlenstoff- 
stahle.* Aeltere Formeln zur Ermittlung der Festig- 
keitseigenachaften auf Grund der chemiachen Zusammen- 
setzung. Sauveurache Formel unter Zugrundelegung der 
Gefiigebes tandtei le. Yergleich zahlreicher Yersuchsergeb- 
nisse verschiedener Forschcr mit den Werten der Sauveur- 
schen Formel. Auf Grund dieser Yersuehsergebnis.se kann 
die Frage dea Zusammenhangs der Festigkeit mit dcm 
strukturellen und chemiachen Aufbau der Stahle noch 
nicht ais YÓllig geklart angeaehen werden. [Dingler 1914, 
11. Ju li, S. 437/40.]

Uno Forsberg: P riife n  geharteten Stahls in 
don S venska-K u g ellag erfab riken .*  (Ygl. St. u. K. 
1914, 26. Febr., S. 382; 30. Ju li, a  1315/6.) [Z. Ł F- 
Maseh.-B. 1914, 20. Juni, S. 895/900.J 

Hartepriifung.
Edward J. Kelley: Y e rfa h re n  zur Hartepriifung. 

Vergleich zwischen dem Yerfahren von Brinell, der Prufui%' 
mit dem Skleroskop und den Bohrproben nach Bauer 
bzw. Heep. Der Yerfasser kommt zu dem Ergebnis, dafi 
jedes dex Yerfahren fiir gewisse Zweeke semen Vorrwg 
behaupten wird. [Ir. Tr. Rev. 1914, 16. Ju li, a  117/8 und 
142 be.]

J. J. Thomas: Beziehungen zwischen der
K u geld ruckp rob e nach B rin e ll und den Skleru- 
m eter-Ablesungen. Wenn sich auch annahernde Ver- 
haltnkzahlen fiir den Yergleich angeben lassen, so sind die 
Einzel werte doch z u schwankend, um sichere Schliisse ?-u 
ziehen. [Yortrag der 17. Sitzung der American Ŝ cietJ 
of Testing Materials 1914, 30. Juni bis 4. Juli. — \|̂ - 
Tr. Tr. Rev. 1914, 2. Ju li, S. 24 und 48 b.] 

Kerbschlagprobe.
Neuere A rb e ite n  iib e r die Kerbschlagprol^- 

[S t u. E. 1914, 23. Juli, S. 1265/7.]
Schlagfestigkeit.

Xr.'3ng. E. l^euB: D ie  F e stig k e it von Schweiu- 
eisen gegeniiber StoBbeanspruchung.* [St. u. r*. 
1914, 16. Ju li, a  1207/9.]

Sonderuntersuchungen.
Henry’ M. How'e: Ueber den E in flu B  einm alig^f 

U eberbeanspruchung. Untersuchung, ob dureh lJeber- 
beanspruchung ein Materiał nur widerstan<Lsfahiger 
gleichgerichtete Kraftwirkungen wird, fur entgegen 
riohtete aber entsprechend nachgiebiger (monotrop^ -1 
nach der Bezeichnungsweise des Yerfaasers), oder ob di>-

Zeit^chńfUm-erzeichni* nebst Abkurzutujen si(Ae Seile 194 bu 197.
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Wklerstandsf ahig kei t nach allcn Richtungen zunimmt 
nur dem Grade nach yerachieden (pantropisch). Bei ein- 
maliger Beanspruchung liegt nach den Angaben jedenfalla 
das letztere Yerhalten vor. EinfluB umkchrbarer Bclastun- 
gen. [Yortrag der 17. Sitzung der American Society of 
Testing Materials 1914, 30. Juni bis 4. Juli. —  Vgl. Ir. Tr. 
Rev. 1914, 2. Juli, S. 25/7.]

l)r. techn. A. Lissner:U eb erd enexp erim cntellen 
Nachweia von Spannungen in  StahlguB stiicken.* 
Es handelt sich Sm yorliegendcn Falle tim^den Zylinder- 
'kopf eines Verbrennungamo tors aus StahlguB, der nach 
zweimonatigem Betricbe in der Bohrung der Lange nach 
auf ungefiUir 30 cm aufgerisaen war. Nach eingehender 
Intcrsucbung konnte festgestellt werden, daB die Yer- 
anlassung zum Rei Ben Wnrmespannungen waren sowie die 
infolge des grobkomigen Gefiiges im Stahl gleichzeitig 
vorhandene Sprodigkeit. [Mitteilungen des k. k. Tech- 
nischen Yersuehsamtes 1914, 2. Heft, S. 33/6.]

Dr. A. Leon und F. W illheim: D ie Spannungen in 
geloehten und gekerbten Zugataben.* (SehluB. 
Vgl. St. u. E. 1914, 28. Mai, S. 930.) [Mitteilungen des 
k. k. Technischen Yersuehsamtes 1914, 2. Heft, S, 37/52.] 

J. Ii. Kommers: T o rsio n sversu ch e  an GuB- 
eisen.* Beschreibung von Umdrehungsversuchen an ver- 
schieden profilierten Yersuchsataben. [Z. f. pr. Masch.- li. 
1914, 4. Juli, S. 977/80. —  Am. Mach. 1914, 20. Juni, 
S. 941/4.]

Siemann: Spannungsm essungen an
Bord von Schiffen.* [Z. d. Y. d. I. 1914, 18. Juli, 
S. 1161/9.]

M aterialien im A utom obilbau und ih re  Be- 
łiandlung.* Yergleichsschaubilder iiber die Festigkeits- 
eigenschaften von Kohlenstoffstahl und legierten Stahlen. 
Schaulinien uber den EinfluB der AnlaBtemperatur und 
Dauer bei der Yergiitung von legierten Stahlen. Harte- 
ofen Terschiedener Bauart. [Motorwagen 1914, 20. Mai, 
S. 313/7 und 30. Juni, S. 419/23. Fortsetzung folgt.J 

Dr. techn. Ernst Pfann: D ie U nters^heidung von 
galvani8ch* und feu erverzin ktem  Eisen.* Nach 
einer kurzeń Darlegung der yerschiedenen Yerzinkungs- 
arten werden die an der Technischen Hoehschule in Wien 
durchgefuhrten Yersuche zur Unterscheidung von gal- 
vanisch- und feueryerzinktem Eisen beschrieben. Es 
waren Tauchversuche in Kupfervitriollosung (1 : 10), 
Kormyonsversuehe mit Schwefelsiiure und schwcfliger 
Saure. Yersuche uber den Angriff von Wasser auf yer- 
zinkte Drahte. Metallographische Untersuchungen. [Wien 
u. Leipzig 1914. 40 S.]

J. A. Capp: Neue8 1*riifu n g sv e rfa h re n  fiir  
Metalliiberzuge auf E isen bleeh. Die auf galvani- 
schem oder anderem Wege mit MetaUen uberzogenen 
Eisenbłechproben kommen in einen geschloaaenen Jtaum, 
»a dera standig kochsalzhaltiges Wasser zerstiiubt wird. 
&i minderwertigen Ueberziigen tritt Rostbildung schon 
nach einigen Stunden ein, bei den besten Ueberzugen 
nkht vor zwei Woehen. [Ir. Age 1914, 2. Ju li, S. 62.]

Metallographie.
Allgemeines.

Dr. Carl Benedicks: Y ersuche uber d ie A llo - 
tropie des Eisens.* [St. u. E. 1914, 9. Ju li, S. 1177/8.J 

Sonderuntersuchungen.
Und. Yondracek: E in ig e  Bem erkungen iib er 

‘lie llarte  und den e le k trisch e n  L e itun g sw id cr- 
-<taud von E ise n -K o h len sto ff-L e g ie ru n g e n . In  

b̂geschreektem Stahl befindet sich praktśsch der gesamte 
Kohlenstoff in Losung. Die lla rte  des abgeschreckten 
Stahls ist eine besondere Eigenschaft des Umwandlungs- 
zustandes uud ist auf den desorientierten Aufbau des in 

UinkristalHsienmg befindlichen Metalls zuruckzu* 
fiihren. Der spezifische Widerstand des Zementits be- 

naeh Le C h a ie lie r und G um lich  38,5 Mikroohm. 
Aus dem elektrischen Widerstand hypoeutektiseher Stahle 
iiSt sich abłeiten, daB in ihrem Ferrit eine gewis.se Kohlen

stoff menge gelost enthalten ist. [Int. Z. f. Metallogr. 1914, 
Mai, S. 172/82.]

M. Matweieff: B ild u n g  N eum annacher Linien.* 
Beobachtungen an einem auBerst weichcn FluBeisen mit
0,05 bis 0,1 % Kohlenstoff. [Rcv. Mćt. 1914, Ju li, 
S. 766/70.]

A. Portevin und J. Durand: Ueber die Neu- 
m annschen Linien.* Beobachtungen an einem auBerst 
weichen FluBeisen. [Rev. Met. 1914, Ju li, S.771/9.] 

Rob. Job: In n e re  Q uerriaae in Achsen.* In  
dem angezogenen Beispiel wraren die Risse auf falach e 
Warmebehandlung zuruckzufuhren [Ir. Age 1914,
16. Ju li, S. 144/6]

]łaul Oberhoffer und Hans Meyer: W eit er e B eob
achtungen iib e r die Z e ile n stru k tu r, ih re  E n t- 
stehung und ih re  B eseitigun g  durch W arnie- 
behandlung.* [St. u. E. 1914, 23. Ju li, S. 1241/5.]

P. Oberhoffer und P. Hartmann: D ie U rsachen der 
Z eilen stru ktur.*  [St. u. E. 1914, 23. Ju li, S. 1245/0.]

Chemische Prufung.
E i n z e 1 b e a t i in m u n g e n.

Schwefei
J. H. W hitcley: Schw efeibeatim m ung in  E ise n  

und Stahl.* Genaue Untersuchung des direkten Barium* 
sulfatvcrfahrens. Yergleich mit zwei Los u ngs Yerfahren 
durch Schwefei bestimmung in den entwickelten Gasen, 
gewichts- und maBanalytisch. [Proc. Clev. Inst. Eng. 
1914, 6. April, S. 127/68.]

G. Miason: K o lo rim e trisch o  Sch w efelbeatim - 
mung in  E isen  und S tah l d urch ein m it A rsen- 
c h lo riir g etranktes Papier. [St. u. E. 1914, 9. Ju li, 
S. 1179.]

Magnesla.
II. Wdowiszewski: Ueber die Beatiraraung von 

M agnesia in  M agnesiten. Abgeanderte Form der 
Magnesiabcstimrnung nach M ayerhofer (Z. f. ang. 
Chem. 1908, S. 592/3). Der in der Kiilte gebildeto Mag- 
nesianiederachlag wird in Salzaiiuro gelost und mit (iber- 
schiissigem Ammoniak in der Kalte wieder ausgefiillt. 
[Chem.-Zg. 1914, 25. Ju li, S. 949/51.]

Wolfram.
Hans Arnold: Studien iib er die a n a ly tisch e  

U ntersuchung des W olfram s. Betrachtungen uber 
die Verfahren zur Untersuchung des im Handel erhalt* 
lichen \VT olf ram metal Is. Bestimmung der Yerunreini-
gungen. Analysenbcispiele. [Z. f. anorg. Chem. 1914, 
Heft 1, S. 74/87.]

Titan.
W. 1L Thornton jr.: I)ie  T rennung des T ita n s 

von E iaen , A lu m in iu m  und P hosphorsaure m it 
H ilfe  dea A m m onium salzes von N itrosophenyl* 
h yd ro xylam in  (K u p ferro n ). Das Yerfahren hat sich 
auf Grund genauer Yersuche ais sehr zuverlas$ig und cin* 
fach erwiesen. Titan wird durch Kupferron aLs gellwr 
Niederachlag gefallt, der zu Titanoxyd vergliiht wird. 
Beschreibung dos Yerfahrens. [Z. f. anorg. Chem, 1914, 
Heft 4, S. 375/83.]

Leglcrungen.
R. E. Î ee, J. P. Trickey und W. H. Fegely: Y e r

fahren zur S ch n e llan alyse  yon B ronze und 
M essing. Bestimmung yon Blei, Kupfer, Zinn, Antimon, 
Eisen und Zink. Beleganalyaen. [J . Ind. Eng. Chem. 1914, 
Ju li, a  556/60.]

Schmiermlttel.
Dr. P. M. E. Schmitz: Neue O elprob ierm aschine 

zur P ru fun g  der Sehm ierdle bei je d e r Tem pe
ra tu r, unter Anw endung yerach icd ener M etalle  
ais G leitflach e.*  Besclireibung und Wirkungsweise 
der Maschine- [Z. f. ang. Chem. 1914, 28. Ju li, S. 468/70.] 

E. Molin: E in fach e  M ethode zu r B erechnung 
dea Y ia ko sitatsg ra d s von M ineralolm iachungen.* 
Fur die Bedurfiusse der Praxis yollig geniigendts Yer
fahren. [Chem.-Zg. 1914, 7. Ju li, S. 857/9.]

Z e i t * c h r i f U n v € r z e i c h n i s  n e b r t  A b k u r z u n g t n  s i e h e  S e i l e  1 9 4  b i s  1 9 7 .
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Statistisches.
Ungarns Bergbau- und HiUtenerzeugnlsse im Jahre 19121).

In  der nachstehenden Zahlentafel geben wir eine 
Uebersicht iiber Menge und Wert der hauptaiichlichsten 
Erzeugnisse des ungariaehen Ilergbauea und Hiitten- 
betriebca fiir daa Jahr 1912, verglkhen mit den Ergeb- 
nissen des Jahres 1911.

Gegenstaiid

' G old ...................
{ Słlbf-r . . . ,

JCttpf«*r . . . .
I Bieś . . . . .
1 Eiseakies . . .
; Braousteiu , . 
j &t*mkohle. . . 
i Braun-kohle . . 
j Briketts . . . 
j Koks . . . .  

j FrL-4ch-Rołu‘Lsc'ii . 
j OieBerei-łlciĥ iŝ n

1913 l a l i

| ....... ..

W nt
i u tausejid 

Kron«n

| Wert ! 
lin tnasend 

j  | Kroneu ]

2.S5 9X54 S4I9 1 10 469 *
HH7S i (m 10.81 | IHłT j

24^ 819 20S i 2Ś6
l fiOft 681 1 58:ł 503 i

103 #»0» te « 2 ?« 755 Ś 987 i
s  2 as ss 8 SI 7 m 1

l8»Oi I IH2 ; 15 481 ;
S 284871 S0 697 8154660 i 77 200 i

IłŚtrf)* 3 191ł l i s  412 2 177
149 0t» 4 316 145 104 . 4 064 i
M i 8&» 4 » 4^4 503460 ; 40^21 !

I ł  180 2 013 15 990 ! 2 927

Roheisenerzeugung der Yereinigten Staaten1).
Ueber die Leistungen der Koks- und Anthmdthoch- 

ofen der Yereinigten Staaten im J u li  1914, verglich<‘?i 
mit dem rorhergehenden Mona te, gibfc nachstehende Zu 
sammenstelłung AufschluB:

Gesaraterzeugung . . . . 
Anteil der Stahlwerka- 
gesellschaften . . . . . 
Daninter Ferro mangan 

und Spiegeleiscn

Ja li 1911 
t

I 989 509

Jua! I2i4 
t

1 935039

1 419 541 1 352 790

16 961 16514
am 1. Aug. aia lT Joli

1914 1314
. . . 422 422
. .  . 187 193

dieser t t
. .  . 64 181 64502

1) Htatistiachea Jahr buch des Kgł. Ungariaehen 
Zentralamtca. —  Ygl. St. u. E. 1913, 27. Marz S. 537.

3. Zahl der Hochofen 
D ivon im Feuer .

4. Taglieho Leistung 
Hochofen . . . .

Nach der Zahlentafel ist die Zahl der betriebenea
Hochofen im Ju li abermala, und zwar um sechs, łuriick* 
gegangen. Tm Zusammeihang damit ist auch diearbeits- 
t&gliche Erzeugung im Yergleich '/.um Yormonat wiederum 
gefallen, wogegen die Gesamterzeugung infolge der groBe- 
ren Zahl von Arbeitstagen im Ju li groBer war ais im Jutu.

*) Naeh Iron Trades Reyiew 1914, 6. Aug., S. 237,

Wirtschaftliche Rundschau.
Versand des Stahlwerks-Verbandes. Der Yersand 

dł^ Htahlwcrka-Yerkandes betrug im J u li d. J. insgeaamt 
470422 t (RohstAhłgęwieht) gegen 505153 t im Juni d. J. 
und 505 697 t im Ju li 1913, l)er Ycrsand war demnaeh 
um 94 731 t niedriger ak im Juni d. J. und um 35 275 t 
niedriger ais im Ju li 1913. Von dem Juliveraande entfallen 
auf Halbzcttg 128 056 t gegen 130 998 t im Juni d. J. und 
107 5861 im Ju li 1913; auf Eisenbahnmaterial ISO 231 t 
gegt-n 252056 t im Juni d. J, und 2424021 im Ju li 1913 und 
auf Form eisen 156.135 i  gegen 1820991 im Juni d. J. und 
155 709 t im Ju li 1913. Der Yersand dea Monata Ju li 
zeigt demnaeh gegenul>er dem Yormonat bei Halbzeug, 
Eiaenbalinmateriał und Formeisen eine Abnahme von 
2942 t bzw. 65 825 und 25 964 t. Yergliehen mit dem 
Monal Ju li 1913 ergibt sich bei Eisenbahnmafcerial eine 
Abnahme von 56 171 t, dagegen bei Halbzeug und Forin- 
men eine Zunahmc von 20470 bzw. 426 t  Der Yer
sand der letzten 13 Monate ist aua nachfolgender Zu-
sammemtdlurig ersichtlich;

EUenb*hn-< >Via- In.-
i -■ Materia! «!«?n gesamł

1913 t t t t
Ju li . . . . ,. 107 586 242 402 155 709 505 697
August. . . ,. 127 504 261 222 135 823 524 549
September . ,. 142 522 247 325 130 545 520 392
O kto ber , . . 157 607 239 405 127 879 524 891
November . .. 147 194 211 321 103 <*80 402 195
Dezember . .. 120 5:18 232 504 94 430 457 472

1914
Januar. , . . 143 ( m 21i 390 100 799 455 191
Februar . . . 134 489 214 133 869 4S2 925
Mar? . . . . 153 170 306 325 201 033 560 528
April . . . .. 133 841 199 139 179465 512 445
Mai . . . „ ,. 131378 231 072 190 422 552 872
Ju ni1) . . . . 130 998 252 05tt 182 099 565 153
Ju li . . . . . 128 056 ISO 231 156 135 470 422

zusehen. Die Umlagen fiir Ju li wurden fiir Kohlen 
auf 7 % (wie bisher), fiir Koks auf 9 (bisher 7) % und fur 
Briketts auf 8 %  (wie bisher) fstgesetzt. — Die im An- 
schluB daran abgehaltene Zechenbesitzerversam nj- 
lu n g  genehmigte nachtraglich die fiir Ju li in Anspruch 
genommenen Beteiligungsanteilo in Kohlen, Koks und 
Briketts. Die Feataetzung der Anteile fiir August und 
September bleibt dem Yoratande nach MaBgabe der tat* 
aachlichen Fórderung uberlasacn. Nach dem tom \ 'o i -  

stande sodann erstatteten Bericht gestalteten sich dis 
Versand- und A bsatzergebnisse1) im J u li 1914, 
ve.rglichen mit dem Monai Juni 1914 und dem Monat

Juli
iyl4

Juni
1914

Juli
1913

a) K o h l e n .
Gesarn tf&rderung........................ Y t 8855 79U «S54
Ge*a!»tahs*tz........................  . U 79R3 8973!

i - " V 6860 T420:
RcebnangsmiŁlłSger Absatz . , ) 3 69S9 6278 ?3n;
D&sse3b« ia % der Beteillsjung 87,92 91,51 9^71
Zahl der Arbeitatag© . . . . 27 23*i# !7

; Arbeit«tiigt. F<JrderuJiff . . . . 327974 338424 333UV
„ Ge^amtab^atz . .

U
340656 332337

„ rechnungsm. Ab- -̂łtz 258127 268568 270890

b) K o k s .
Opsaratrersiand........................ V I3S5468 I7S70S2
ArbeltatSglicher Versaud. . . f.B 46182 57I4S

c) B r i k e t t s .
Gesamtrersand . . . . . . \ - 347408 4tl583
ArbeltutSgHcher Versaad. . . i-2 14^62 15244

Rheinisch-Westfalisches Kohlen-Syndikat m  Essen 
a. Ł  Ruhr. In  der am 18. August d. J. abgehaltenen 
B e ira ta sit zung wurden die von drei Syndikatsmit- 
gfiedero ein;ek>gten Berufungen gegen Entseheidungen 
der Kokskommission Yerwprfen. Sodann wurde be- 
aehlossen, von der Festsetzun g der neuen R ich t- 
preise f iir  H ochofenkoks und K okakohlen fiir  
daa W in te rh a lb ja h r 1914/15 bis auf weiteres ab-

l )  F iir Juni 19:4 benchtigte Zahlen. 
1914, 16. Juli, a  1235.

- Ygl. St. u, E.

Fortfail der Ausfuhrverg#tung bei den Montanver-
banden. —  Die Abrechnun:sstelle fiir die Ausfuhrwr-
giitung in DOsseldórf h at im Auftrage der an 
Einrichtung beteiUgtcn drei Yerbande, Boheisenverbaiw. 
Kohlen * S y ad ika fc und Stahl we rks-Yerband. denAbnebm  ̂
mitgeteOt, daB die bisher gew a h rte  A usfuhrtergiłtuug iw 
Hinbliek a u f dea Krieg fCir alle nach dem 15. Aur^t 
abgeachloas men Gcschafte in Wegfall kommeti

Zur Kohienversorgung. — Die „Kolnische Zeitung I 
l>eriehtet, daB, naehdem unaere Staatsbahn den 
Teil der bei der Mobilmachung ihr obliegenden Ar^jt 
erledigt bat, ihre Krafte auch wieder etwas mehr f *

*) Die in der Zahlentafel fehlenden Angaben 
noch nicht bekanntgegeben worden.

*) 1914, 15. Aug.
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bisher in den Dienst ihrer regolmaBłgen Aufgaben gestełlt 
werdea konnen. Seit dem 14. August konnte der K ohlen- 
rersand fiir p riva te  Zw ecke, der nach der Mobii- 
maebung fast yolbtandig ruhen muBte, wieder iu An- 
griff genommen werden. Zunachst handelte es sich 
dabei darum, daB die auf den Zechen stehenden und 
yoq den Zechen beladenen Wagen abgefahren und ihrer 
Bestimmung zugefuhrt wurden. Die Zahl dieser Wagen 
wird auf etwa 35 000 beziffert. AuBerdem aber hat man 
im engern Bezirk auch den Yersand im allgemeinen wieder 
aufgenommen. Selbst verstandlieh kann keine Rede davon

Yereinigte Stahl werke van der Zypen und Wissener 
Eisenhutten, Aktien-Gesellschaft, Koln-Deutz. —  Wie
wir dem Bericht des Yorstandes entnehmen, brachte das 
abgelaufene Geschaftsjahr 1913/14 dem deutsehen Eisen- 
ttnd Stahłgewerbe viel Unruhe und Enttauschung. Schon 
das dritte Yierteljahr des Geschaf ts jahres 1912/13 lieB 
das Ende des gewałtigen wirtsc haft lic hen Aufstiegs er- 
kennefi, und gegen SchłuB der zweiten Jahreshalfte konnte 
eiii Zweifel nicht mehr bestehen, daB Aufw&rtsbewegung 
mit Riickgang und Abschwachung gewechselt habe, 
Dieser wirtschaftłiche Ruckschłag ist im Berichtsjahr 
akhfc zum Stillstand gekommen, er hat sich vielmehr un- 
geachtet vorubergehend beobachteter kleiner Ansatze zur 
Besserung festgesetzt und vertieft; sinkende Preise, Nach- 
lassen der Auftrage, unzureichender Ein gang an Spezifi- 
kationen sind die Zeichen des Tages und der Gegenwart 
geworden. Den Ausblick1) in die nachste Zukunft bezeich- 
net der Bericht wohl noch weniger gfinstig ab vor Jahres- 
frśt. Damals lagen noch erhebliche Auftragamengen bei 
ausreiehenden Preisen vor, heute haben sieh viełfach die 
AbschluB/jffern stark vermindert, neue Auftrage sind 
weniger łeicht erhaltlich, die Preise: der im freien Wett- 
bewerb gehandełten Erzeugnisae sind aui einen unerhorten 
'iiefstand gesunken, und auch die syndizierten Erzeugnisse 
haheu starkę Preisopfer bringen mussen. —  Der Betrieb 
in den Eisensteingruben des IJnternehmens war im ganzen 
Jahre regelmaBig. Die Fórderung entspricht nahezu der- 
jenigen des Yrorjahres; dio Erzeugung fand glatten Ab- 

der Riickgang im Sełbstverbrauch infolge vcrmin- 
dęrtor Roheisenerzeugung wurde durch vermehrten Yer- 
kauf ausgegłichen. Der BetriehsuberschuB ergab eine 
Zunahme von 0 %. Die fiir das Berichtsjahr vorgesehenen 
Neu- und Umbauten wurden ausgefuhrt und in Betrieb 
Senommen. — Der Yerein fiir den Yerkauf Ton Sieger- 
iander Eisenstein ist unter Mitwirkung und Zustimmung 
der Gesełlschaft im Oktober 1913 auf weitere fiinf Jahre 
bis zum 30. Juni 1919 erneuert worden. Der Yerein hat 
die Preise fur Rohspat zum 1. Januar 1914 um 5 M  fur 
W t herabgesetzt; der Riickgang im Yersand, die ver- 
minderte Nachfrage seitens der Hiitten und die Lage des 
Roheisen m ar kt es zwangen sodann zu einem weiteren 
î eanachlaS ron 5 M  sowohl fiir Roh- wie fiir Roetspat 
^ t Wirkung vom 1. Ju li d. J. an. —- Die Robeisenerzeu- 
?ung des IJnternehmens ist gegen das Vorjahr um etwa 
1- % zuruckgebłiehen. EinschlieBlich des Sełbstver- 
-rauchs betrug der Absatz in Roheisen etwa 14 % weniger 
ais im Yorjahre; der BetriebsuberschuB ist um etwa 15%  
zuruckgegangen. An Yorraten in Roheisen waren bei

Gesełlschaft am 30. Juni d. J. 4609 t gegen 1748 t
30. Juni 1913 Torhanden. Die Neuanłagen auf der 

Alfredhutte sind weiter gefordert worden. Ungeachtet des 
Yermaxd«Tten Absatzes beim Stahl werks-Yerband stellte 
^  êr Gcsamtversand der Gesełlschaft in Produkten A 

das Yorjahr um mehr ais 200 % hoher. Den Yor- 
•̂ eilungea des Unternehmens um ausreichende Zuwebung 
*on Tragem hat der Stahlwerks-Ycrband nicht im vollen 
^fange entsprechen konnen. Der BetriebsuberschuB in 

n Yorjahr um 1,8 zuruck-
Jahresyersand in Stab- und Bandeben hat 

&ich gegen das Yorjahr um 36 % yermindert. Der Be- 
^^^eTschuB ist gegen das Yorjahr um 45,9 % zuriick- 

.%e«.'liebeiL In Schilfbaumateriai war die Beschaftigung

*} I>ęr Bericht ist ver dem Ausbruch des Krieges 
g îruckt worden.

sein, daB er wieder die Hohe erreicht hatte, die vor Aus
bruch des Krieges regelmaBig zu rerzeichnen war. Handel 
und Verbraucher werden daher, zumał auch infolge des 
Mangola an Arbeitskraften der Fórderung Schrankcn 
gezogen sind, sich in ihren Anfordcrungen beschrankcn 
mussen. Da anderseits aber infolge des Ausfuhrverbots 
und der Betriel>seuischrankungeu wichtiger Industrio- 
zwelge, die sonst groBe Mengen Kolde verbrauchten, 
der Yerbrauch stark zuruckgegangen ist und die Ługer 
gefiillt sind, hofft man, iiber die augenblicklichen Schwierig
keiten allmahlich hinwegkommen zu konnen.

angemessen. In  Schmiedestucken, Bandagen und Rad- 
satzen war die Beschaftigung im ersten Halbjahr un- 
geniigend, seit Friihjahr hat sich die Arbeitsmenge etwas 
gehoben, blieb jedoch um 23,6%  gegen das Yorjahr 
zuriick. Das WeiBblechwork der Gesełlschaft war in der 
Lage, die Yersand menge an WeiB- und Schwarzbiechen 
gegen das Yorjahr um 28 % zu erhóhen, ohne indea seine 
Leistungsfaliigkeit geniigend ausnutzen zu konnen, so daB 
zeitweilig Feierschiehten notwendig wurden. Zu Reginn 
des Bericht^jahres ist das Unternehmen dem WeiBblech- 
Yerkaufskontor beigetieten. —  Wie der Bericht noch 
auafiihrt, sind die geplanten Neu- und Umbauten auf der 
Abteiłung Deutz in der Hauptsache fertiggestellt. Das 
Deutzer Werk ist nun mehr in allen Betrieben fiir eine 
Erzeugung und eine Yerarbeitung von 240 WO t Roh* 
stahl ausgebaut. —  Die E rzg ru b e n  der Gesełlschaft 
forderten im Jahre 1913/14 352 888 ( i  Y. 353 184) i 
Spatoisenstein, 301 (187) t Kupfererze, 20 (12) t Bleierze,
1 (1) t Błenderzo sowie 7 (22) t Nickelerze. Die Zahl der 
in den Gruben durchschnittlich beschiiftigten Arbeiter 
betrug im Jahre 1913/14 1777 (1699); an Lohnen wurden 
insgesamt 2 297 898,29 (2 144 $48,86) M Terausgabt, —  
Im H ochofenbetricbe war Ofen I I I  zwecks Neuzu- 
stellung Tom 1. August 1913 bis 1. Dezember 1913 auBer 
Betrieb. Ofen IV  der Alfredhutte und Ofen \ r der llein- 
richshiitte standen das ganze Jahr hindureli ununter- 
brochen im Feucr. Die Gesamtroheiseneraeugung belief 
sich im Berichtsjahre auf 113 132,770 (i. V. 129 440,860) t; 
der Gcsamtabsatz auf 110 271,210 (129 408,960) t. Ver- 
braucht wurden im Hocłiofenbetriebe 241 258,904 t 
Eisenstein, 33 634,800 t Kałkstein und 125 570,710 t 
Koks. Die Hiitten beschaftigten durchschnittlich 461 
(437) Arbeiter und zahl ten an L5h»eii insgesamt
653445,95 (611103,03) J i. Die Erzeugung d<*s S tab łw erks 
łx-trug im Berichtsjahre 130 326,477 t RohbUieke, die 
zur Woiterverarheitung zu Hałbzeug. Wal/eî *n und 
Walzstahł, Form eisen, E Lsen bv h n - O b<ir ba u i n a ter ial, Rad- 
reifen, RadkorjK^rn, Achsen, Schmiedestucken und \VeiB- 
blechen verwendet wurden. Die Stahłwerke, eiłischiieB- 
lich WeiBblechwerk, beschaftigten im Berichtsjahre 
durchschnittlich 1951 (2073) Arbeiter und zahlteń an 
Ix>hnen insgesamt 3 326 580,38 (3 558 067,25) J i .  F iir 
Erweiterung der Betriebsanłagen, Anschaffung neuer 
Maschinen und Wrmelirung der TransporimitUd wurden 
in Deutz 2 676 093,41 Jt und in Wissen t 140 239,74 
veraui<gabt. An Abgaben fiir Steuern, \'ei-skduirungslH'i- 
tragen usw. zahlte die Gesełlschaft 566 317,52 J i  oder 
3,33 (3,78) % des erhohten Aktienkapitals. • -Die Ge- 
winu- und Yerlustrechnung zeigt einerseits einschlieBlich
1 162 191,21 Yortrag aus dem Yorjahre 4 872 484,46 J i 
Gewinn aus dem Gcschaftsbetricb, anderseits naeh Abzug 
von 1 394 491,21 M  A bschreibungen, 116tKX> A  Schuld- 
verschreibungszinsen, 153 856,58 .K satzungsgemiiBen Ge- 
winnantcilen und 50000 M  Zuweisung zum Hochofen* 
erneuerungsfonds einen Gewinnsaldo von 3 158 136,67 J / L .  

Der Aufsichtsrat beabsiehtigte, hiervon 200 000 J i  fur 
Sonderabschredbungen und 40000 Jt ?u Belohnungen an 
Angestelłte zu verwenden, 25 000 M  fiir gemeinniśtzige 
Zweetee und 20 0CK) ,« fiir Talonsteuer z u riickzustellen, 
350000 .4 dem Erneuerungsfonds fur Werksanlagcn zu« 
zuweî -n, 1 360000 M  ab Dividełide (8 % gegen 12 %  i. V.) 
auszusehutten und ł 163136,67 M  auf neue Rt̂ chnung v*>r- 
z-utragen. Mit R ueksioht auf die eingetretene Kriegslage be- 
hśilt der Aufsichtsrat sich jedoch vor, eine Ae/tderung seiner 
Vorschlage bei der Generałvtyrsainmłung zu beantragen.
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Bucherschau.
Festsehrijt sum 12. AlLjmeinm Deuisehen Bergmanns- 

(agę in Breslau 1913, Bd, 1/5 [nebst] Anlagebdcn: 
Der Bergban im Oslen des Kmigreiehs Preufien. — 
Bd, 6: Bericht iiber den 12. Allgemeinen Detdschen 
Bergmanmlag. 4* (8C).

Bd. 1. BeitrSge sur Geologie Ostdeulschkmk. 
Bearb. ira Auftragc der Kdnigl. PreuO. Gco- 
log isch ou  L an d esan sta lt durch die Herren 
Berg, B eysch lag , E b elin g , J en tseh , Kaun- 
h ow en, Krusch und M ichael. Mit 12 Anlage- 
kart, 30 Taf. u. 107 Fig, im Text, Berlin 1913. 
(5 BI,, 415 S.)

Bd. 2. Handbuch des OlerscUesischen Industrie- 
bejirks. Hrsg. vom O berschlesisohen Berg- 
und H uttenm iinn ischen  Yerein. Schriftleiter: 
Generalsekretftr Dr. Y oltz , Kattowiu. Hiereu 
Karten-Anlagen 1 8  [sowie] Anlage-Bd, 1—3. 
Kattowitz: Obersehlesischcr Berg- und Hlitten- 
mannischer Yerein, E. V., 1913. (XVI, 832 S.)

Anlage-Bd. 1. Der g&jmteartige Stand des Spul- 
t er$aizve.rfakre.m m OforscJdesim, Bearb. von Berg- 
asseasor Kurt Sei dl, Kattowitz. (Mit 66 Abb.) (3 B1M
72 a>

Anlage-Bd. 2. Dos Arbeiterwohnungswtsen in der 
OherscMfsischen, MonUmindustrie. Bearb. von Berg- 
»<fS8or Kurt Seidl, Kattowitz. (Mit 126 Abb.)
(vi,  i n  a )

Anlage-Bd. 3. Die Wasseruersorgung des OberschJUsi* 
schen I ndmtriebczirks. Bearb. von Dr. P. Geisen- 
heimer, Bergassessor a. D. in Kattowitz Hierzu 
l Kartę sowie 29 Abb. u. graphische Dareteilungen ira 
Test. (VII, 97 S.)

Bd. 3. Der WaldenburgNeuroder Industrie- 
hezirŁ Hrsg. voni Y erein fur die bergbau- 
lichen  In teressen  N ied ersch lesicn s in Wał- 
denburg i. Schl. Waldenburg i. SchI: Yerein 
Fur die bergbaułiehen Interessen Niederschlesiens 
{&  W) 1913. (IX, 490 S.)

Bd. 4. Dic ubrigm Berghaubezirke. Bearb. von 
Kgl.Gealogen Dr. Berg, Berlin, Oberbergrat Ert e l , 
Hohensalza, Bergassessor F orn eb erg , Breslau, 
Bergrat J lln er , Giirlitz, Bergassessor K ohler, 
RecMinghausen, Oberbergdirektor und Bergassessor
a. D. L ilek, Laurahutte, O.-S., Bergassessor 
Mi eh a eł, Gorlitz, Bergassessor K u r t S o i d l , Katto
witz, (Mit 149 Abb.) Hierzu 1 geognostische 
Uebersiehtskarte (Schraiedeberg) und 1 Lageplan 
(Palinnicken), Breslau 1913, (VII, 365 S.)

Bd. 5. W utke, Dr. Konrad, Kgl Archivrat: 
Am der Yergangmheit des S c h l e s i s c h e n  Berg- m d  
HuUenlebem. Ein Beitrag zur PreuBischen Yer- 
wałtungs- und Wirtschaftsgesehichte des 18./19. 
Jahrhunderts. Mit 9 Yolłbild. [Nebst] Anhang. 
Breslau 1913. (IX, 774 S.)

Anh. Das goldtns Buch v&n Tanwatitz. (Fremden- 
buch der Friedriehsgrube von 1788 ab,) — Ehrentafd. 
Yeraeiehnis der freiwilligen BeitrSge der Berg- und 
Hiittenłeute 1813/14 nebst Begleitbriefen. Mit 2 Iieht- 
druektaf. (2 BI., 87 a )

Bd. 0. BericM uber den 12. AUgmmnen Deul- 
schen Bergmannstag nt Breslau vom 2. bis 6. Se}h

Łemher 1013. Mit: 32 Abb. Breslau 1914: (Druck 
von) R. Nischkowsky. (3 BI. 173 S.)

Schon Yon jeher hat es zu den Gepflogenheiten des 
alle drei Jahre zusammentretenden „Allgemeinen Deut
schen Bergmannstages1* gehort, in eigens herausgegebenen 
Festschriften auf dic montanistischen Yerhaltnisse der- 
jenigen Industriegegenden einzugehen, in denen der Kon- 
greC gerade seine Veranstal t u ngen abhalt. Diese Feat- 
schriften bilden nicht nur Gaben zur Erinnerung an 
Ort und Zeit der Tagung in ansprechender Form, sondera 
haben sich zu wissenschaftlichen Werken ausgewachsen, 
die an sich so wertvoll sind, daB sie den Bergmannstagen 
eine erhohte Bedeutuńg verleihen. In  besonderem MaBe gilt 
das von der vorliegenden umfangreichen Veroffentlichung, 
die durch das nachtragliche Eracheinen des sechsten Bandę* 
mit dem Bericht iiber den glanzenden Verlauf dea Berg
mannstages vor kurzem vollstandig geworden ist. Allein 
die Auffuhrung der Yerschiedenen Bandtitel mag unseren 
Lesern zeigen, daB es nicht moglieh ist, im Rahmen einer 
kurzeń Besprechung dem Inhalte des Werkes auch nur 
oberfl&ehlich gerecht zu werden. Umfassen doch die eraten 
fiinf Bandę der Festschrift in  zumeist recht ausfuhrBchen 
Einzeldarstellungen das gesamte Berg- und Huttenwcseu 
im Obeibergamtabezirk Breslau, also in den Provinzen 
Schlesien, PoseiY, Ost- und WestpreuBen, und zwar be- 
ginnend mit den natiirlichen Grundlagen, den geologischen 
und LagerstAtten-Yerhaltnissen des groBen Gebietes, und 
schlieOend mit einer ebenso reichhaltigen wio anziehend 
gesebriebenen Geschiclite der Zeit Yon 1742 bw 1815 ,411 
ihrer Bedeutuńg fur das schlesische Berg- und Hutteu- 
leben in politischer, verwaltungs- und wirtschaftsgeschicht- 
licher Hiasicht*4. Wenn wir also, um den lnhaifc der zahl- 
reichen Teile des so stattlichen WTerkes anzudeuten, in 
der Hauptsache auf die aiisfuhrliehe Titelniedersclmft mit 
ihren Zusatzen Ycrweisen mussen, so wollen wir daneben 
doch wenigstens das eben hervorheben, was aus den ein- 
zelnen Band en den Eisenhiittenmann vorwiegend 
fesseln geeignet erscheint.

Im ersten Bandę diirfto dies namentlieh die vou
G. Berg verfaBte Abhandlung „Die Erzlageratatlen der 
nórdlichen Sudeten1* sein, aus der wiederum der Ab
schnitt iiber die Magneteisenerzlagerstatten von Schmie<le' 
berg fur die Leser von „Stahl imd Eisen“ der wichtigste ist.
—  Auf die weitestgehende Beachtung des Eisenhutte«- 
mannes erhebt der zw eite Band Anspruch; „er soli Be- 
suchem Oberschlesieiw eine zusammenfassende !)& '■  

stellung des wissensehaftlich hochst intt̂ ressanten und 
technisch wie wirtschaftlich auBerordentlich entwickelUn 
Industnebezirks in des Reiches Sudostmark geben und̂ ai* 
Fuhrer l>ei einer Besichtigungsreise durch denselben 
dienen4*. Mit diesen Worten hat der Yorsitzende de? 
Bergmannst-ages, Berghauptmann Dr. SchmeiBer, m 
der Ansprache, mit der er die FestsiUung des Kongr^^ 
eroffnete, den Band gekennzeichnet. Aber die Bedeutuńg 
des hier Yon zahlreichen Mitarbeitern unter der Ix'ituo;r 
des Generalsekretars Dr. Y o ltz  Gebotenen geht weiter. 
Denn der Inhalt des Bandes ist so Yielseitig, die Darstełlu  ̂
so grundlich, daB aie auch fur jeden, der das oberschlcsische 
Industriegebiet aus der Feme naher kennen zu lemen 
wiinscht, Belehrung die FiUle bietet. Dem ersten (au 
gemeinen) Teil, der neben den geographischen und 
logischen Verhkltnissen die geschichtiiehe und rechuc -• 
Entwicklung, die ArbeiterYerhaltnisse und die ku ltu re& n  
Fragen behamlełt, schlieBt sich der zweite (wirtschaftlieN 
Teil mit Darlegungen der Kohlen-, ELsen- und 
hiittenindustri© an, wobei der Bearbeiter, Bom- 
kow sky, auf Fragen des Yerkehrs, der Emugucg « 
des Al>satzea in gesonderten Kapitelu eingeht; im 
Teile des Bandes beschaftigen sich dann eine ganze 
berufener Bearbeiter in ubersichtlicher Weise iuit ^  
Technik im oberschlesischen Bergbau und Huttenbett^^ 
Nicht zu vergessen ist das reichhaJtige Kartenmate-^,
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das im Verein mit den Monographien der drei Anlagebande 
den Text in denkbar bcater Ausfuhrlichkeit erganzt. —  
Der drifcte Band der Festschrift ist ais eine Beschreibung 
des Waldenburg-Neuroder Industriegebictes in erster Linie 
fiir den Bergmann von Bedeutung; indessen mochten wir 
tłoch kurz erwahnen, daB u. a. die Kokerei mit der Ge- 
winnung ihrer Nebenerzeugnisso und der Gaaverwertung 
in F. Schreiber ihren Bearbeiter gefunden hat. —  Aus 
d«m rierten Bandę heben wir den Abschnitt iiber den 
Ei&enerzbergbau bei Schmiedeberg im Riesengebirge von 
Bergassessor a. D. und Oberbergdirektor LU ck hervor; dio 
Darstellung gliedert sich Mer in einen geschichtlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Teil. —  Der Inhalt des 
funften Bandes ist bereits angedeutet worden- Dcm 
Verfasser dieses Teiles der Festschrift, dem Kgl. Archi v- 
rafc Dr. Konrad W utke, haben fiir seine Arbeit Akten 
aus dem KgL Staatsarchive und dem Kgl. Oberbergamte 
zu Breslau, dem Mmisterium fur Handel und Gewerbe, 
dem Geh. Staatsarehive zu Berlin sowio endlich aus dem 
Nachlasse an Briefen und Scliriften des 1815 voratorbenen 
SuaUministers Grafen von Reden zur Verfiigung ge- 
Ktamlen, also —  wio Dr. SchmeiBer bei der schon er- 
wahnlen Gelegenheit bemerkt hat —  eine Menge wert- 
voUsten, yiclfach bisher noch nicht veroffentlichten Ma
terials „gerade aus der Zeit der Wiedergcburt dea Berg
baues in Schlesien unter Friedrich dem GroBen, iiber das 
untergeBliche Wirken eines Staataministers F re ih e rrn  
von H einitz, eines Berghauptmanns, spateren Staats- 
ministers Grafen von Reden, iiber den Stand des Berg- 
baus und uber das Yerhalten der Bergbeamten und Berg- 
leute zur Zeit des Zusammcnbruchs Preu Bena vor melir 
ais hundert Jahren und zur Zeit der glorreichcn Erhebung 
des Deutschen Yolkes und seiner Wiodergeburt vor 100 
Jahren1*. So sind in diesem Bando, der zuglcich eine 
Jubil&uinssćhńft zur Jahrhundertfeier bildet, „einigo 
kostliche Perlen vaterlandischer Gcschichte gefunden und 
nutzbar gemaeht worden“. —  Der sechs te und lotzte 
Band der Festschrift gibt einen ausfiihrlichen Bericht 
iiber dio Veranstaltungen des Bergmannstages unter Ein* 
schluB der vorbereitenden MaBnahm.cn, der Teilnehmor- 
iwte und der in der Festsitzung vom 3. September 1013 
beschlossenen neuen Fassung der Satzungen sowie den 
Wortlaut der vor dem KongroB gehaltenen Vortrage, dio 
durchweg Fragen des Bergbaues behandeln.

Betrachtet man die Festschrift ais Ganzes, so muB 
man uneingeschrankt anorkennen, daB sie ein achtung- 
erweckendes Dokument fiir die Bedeutung des Bergbaues 
und der Huttenindustrie im Osten unseres Landos bildet 
und zugleich Zeugnis davon ablegt, mit wclcher ziel- 
bewuBten Energie jeno Industriezweige namentlich in den 
ietzten Jahrzehnten zum Aufstieg gofiihrt worden sind.

I H e  I ł e d / i k t i o n .

S ch oppm ann , R u d o lp h :  Eisen wul Siahl, 
ihr Wesen, ilire Erzeugung und ihre Behandlung.

'erb. u. erw. Auli. Leipzig: B. F. Yoigt 1914. 
(VI, 80 S.) 8°. 1,50 JC, geb. 2,25 JC.

Nach dem Yorworte war es das Bestrebcn des Ver- 
fsssers, ein Hilfs- und Handbuch herauszugebeu, in dem 
uff strebsame Handwerker oder AngesteUto im Kisen- 
und Maschinenfach alles das in leicht verst&ndlicher Weiso 
findet, was ihu in seinem, mannigfaltige Kenntnisse und 
Erfahruagen beanspruchenden Berufe belehrt und unter- 
rtutet Sach cinigen einleitenden Ausfilhrungen iiber dio 
Arten des Eisens, seino fremden Bcstandteilo und ihre 
•inwirkung, die Eiscnerze und Brennmaterialien werden 

aie Terschiedenen Erzeugungsverfahren des Eisens und 
sowie die nachfolgenden Formgcbungsarbeitón be- 

sprcwhen.
V slc  ̂ hier um eine anspruchslose, keinerlei

orkeantmssc voraussetzende Darstellung, dic in der 
: Handwerkers, Schlossers, Schmiedcs usw. ganz

-̂ “fklarungen ^ber die Entstehung 
Behandlung des Ton ihm 7.11 yerarbeitenden Materials 

gw a wird. Anacheinend ist die vom Verein deutseher

Eisenhiittenleute herausgegebene „GemeinfaBlichc Dar- 
stcllung des Eisen h ii tten wescri s “ vielfach bei der Bear- 
beitung des kleinen Buchcs herangezogen worden, was 
zwcckinaBig anzugeben gewesen ware. O .  P .

Ferner sind der IŁeilaktion folgende Werke zugegangen:

B f i t r a g c  z u r  P r a n i a  d e s  F o r m c n t  u n d  G i e p e n s .  Berlin: 
Otto Elsner, Yerlagsgescllschaft m. b. H. 8 *.

Bd. 3. W agner, Ito b e rl: D i e  m o d e r n ę  K l e i n k e r n -  

n w h e r e i .  Ein praktischea Hilfsbuch fUr den Gebrauch 
in der Eisen- und MetallgieBerei, mit 120 Abbildungen.
1914. (V IIT, 131 S.) 2 JC, geb. 2,50 

ifi W ir konnen von den Amerikanern bei der toeh- 
nLschen Durchbildung von Anlagen fiir die Bewaltigung 
von MassenerzeugnlssiMi lernen. Der Verfasser des an- 
gefiihrten Werkcliens gibt in seiner Sehrift eine be- 
achtenswerto Zusammenstellung Uber dio Wahl und 
Behandlung dos Samles, der Bindomittel, geeigneter 
mechanisohćr Vorrichtungon fUr die Aufbereitung der 
Kf̂ mformstoffo und endlich bewahrter Kerntrocken- 
vorrichtung unter Anłehnung an amerikanische Betriebe 
und Werkśberichtc. Es werden einige l ’rilfungsver- 
fahren von Sanden behandelt, nach denen eine ge- 
oignete Auswahl far dio Kemerzeugung getroffen werdon 
kann, unter BerUcksichtigang iler KomgroBe, Dureh- 
lilssigkeit, Sohmelzbarkeit und Bihlsamkeit. Die Wir- 
kung kOnstlieher Bindomittel in Quarzeand wird an- 
schaulich an Hand von Skizzen beleuchtet und dio 
Herstellung von Kernon von Hand und auf mechaui- 
sehem Wego lxaprochen, wobei eine Anzahl von ,Ma- 
schinen vorgefiihrt wird. Bei der Bespreehung der Kern - 
trockenofen wird auf angemessoneTrockenzeit und Tem- 
[»ratur hingewiesen. Ijeider„ist an dieser Stelle eine Be- 
spreohung geeigneter WarmemeBvorrichtungen zu ver- 
missen, wie sie an neuzeitlicheti Trockenofen unentbehr- 
lieh sind. Im  groBen und ganzen gibt aber daa Werk- 
chen in seiner Zusainmenstellung dem 1’raktiker nian- 
cherlei schatzbare Anregungen und behandelt ein Ge
biet, das gogenwiirtig auch in Deutschland weit- 
gehende Beachtung yerłangt und in zunehmendem 
MaBo findet. -B 

Je sse r, Leopold (Wien): E i n f l u p  d e r  H o s s e r d a m / j / -

k m i o n  d e r  L u f t  a u f  d a s  Y n i a m e n  d t <  C e i m n i m ó r l t l s .  

(Jharlottenburg (lCnesebeekstraBe 74): Ccmeatvert»g,
G. m. b. H ., 1013. (31 S.) 8». 1,50 .łt.

.u Der Yerfasser erbringt an Hand groBer Yersuehs- 
reihen den Nachweis, daB die rUckfllhrbaren Raum- 
inderungen der Zementmortel bei gleichbleibendei 
Temperatur proportional den aufgenommenen Wasser- 
mongen sind, und weist auf den Zusainmenhang hin, 
der zwischen der Eestigkpitszunahme und der Ge
schwindigkeit der Hydrathildung t«'i steigende.u 
Wasserdam pfdruck der Luft besteht. 3?

N aske, C a rl: D i e  P c r & a n d - Z e m e n l - F a b r i k a t i o n .  Ein 
Handbuch fiir Ingcnieurc und Zementfabrikanten. 
3„ vollst. umgearb. u. verm. Aufl. Mit 408 Teitabb. 
U-ipzig: Th. Thomas (1914). (499 S.) 4 • (8"). 22 J L ,  

geb. 24 . U .

In dieser Auflage1) sind, dem jetzigen Stande 
der Technik entsprcchend, die Kapitel iiber die Yor- 
zcrkleinerung, die Feinmahlung, die Yerpaekungs- und 
Entstaubungseinrichtungen der Zementfabrikation ver- 
vollstandigt worden, so daB der Betiiebsstóter, der 
seine Zementfabrik erneuern oder vergri')0ern w ill, einen 
Ueberblick (U kt dio Sonderbauarten der verschiedenen 
Maschinen gewinnt. Warum Ubrigens der Yerfasser 
sich darauf beschrankt, die Herstellutig des Portland- 
zemenUs darzustellen, und nicht auch die des Eisenport- 
landzement-es und des Hochofenzementes einbesueht. 
wird yerstandlich, wenn man seine Ausfńhrungen auf 
S. 385 liest. Hier bedauert der Yerfasser, „d»B der 
Portlandz<łment ais das yornehmste unter allen hy- 
draulischen Bindemitteln mit allerlei billigen Zusatzen

*) Wegea der 2. Aufl. vgl. St. u. E. 1909, 31. Marz 
S. 480.
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in gewmriaiichtiger A lwich t gemiseht wird". Unter 
diesem Zmiata nennt er naturlich auch die Hochofen* 
schlacke. Hoffentlich nimmt der Yerfasser bald Ge- 
legenheit, Rich in dieser Frage einmal von anderer Sc i te 
ais der der Portlandzement-Fabrikanten unterrichten 
zu lassen, tj?

S a m m l u n g  b e r g -  u t u l  h u t t e n m d n n i s c h e r  .4 b f a i  n d l  u  r u j*  w, (Au h 
der „Berg- und Htittenmannischen Rundschau1*.) Kat to* 
witz, O.-S.: Gebr. Bohra. 8*.

H. 134. F le g e l, lir . K u rt, Bergassessor: D i e  w i r t -  

s c h a f U i c h e  B e d e u t u n g  d e r  M o n t a n i n d u s t r i e  f u r  d i e  k u l -  

t u r e l l e ,  u n d  i n d u s t r i e l l e  E n t w i c k l u n g  e i n e s  I s i f u l a s  u n t e r  

b e s o n d e r e r  B e r U c k s i c h t i g u r u j  d e s  D e u t s c h e n  l i e i c h e s .  Mit
1 Taf. 1913. (52 S.) 2 X .

H. 135. R o sen k ra n ze r, F .: D a s  K a l i s a l z v o r k o m m c n  

i m  O b e r d s a j i .  Nach einem im Berg- und Htitten- 
miinni&chen Yerein „M aja“ zu Clausthal gehaltenen 
Vortrag. Mit 1 Taf. 1013. (17 S.) 1,20 M .

if. 130. S ch m id t, I)r. A lb e rt: D i e  n o r d b a y r i s c h e n  

E i s e n -  u n d  M a n g a n w r k o m t n e n .  1913, (20 S.) 1,20 J C .

H. 137, Grossm &nn, Dr. H ., Privatdozent: Z u r  

K e n n t n i s  d e r  B e r g - u n d  H u t k n i n d m l n e  i n  C h i n a .  1913. 
(13 S.) 0,80 X .

H. 138. Sim  mera bach, O skar, Professor: D ie .

Y e r k o k u n g  d e r  S t e i n k o h ł ę .  b e i  n i e  d e r  e r  T e m p e r a t u r .  Mit 
18 Abb. 1913. (31 S.) 1,60 , K .

H. 139. Sim m ersbach, O skar, Professor: C h * .  

m i s c h e  U m s f t z u n g e n  w a h r e n d  d e r  B i l d u n g  d * r  S t e i* -  

k o h l e . 1914. (35 S.) 1,80 J t .

H. 140. F ick e n sch e r, K r.: D u t E i s e n e r z l a g ^ r r o h  

K i r c h e n t h u m b a c h  i n  d e r  O b e r  p f  r d z .  1914. (8 S.) 0,00 Jt.
H. 141. Sim m ersbach, B run o , Hutteningenie&r; 

D i e  B e d e u t u n g  d e r  s k a n d i n a v u c h e n  E i s e n e r z w r k m m *  

f i i r  d i e  d e u t s c h e .  E i s e . n i n d u s t r i e .  1914. (20 S.) 1,20 .K .

H. 142. R e c k t e n w a 1 d , J . : S p r e n g s t o f f t  u n d  S c h u f i-  

a r b e i t  b e i m  8  t e  i  n k a l U e  n b e  r y b a  u .  (1914.) (28 b.) 1,50 .K .

H. 143. S ch u ltze , K a rl: I H e  W i r t o h a f t -

l i c h k e . i t  d e s  M a s c h i > i e n b e t r u b e s  i m  B e r y b a u .  Unter- 
Buchungen auf der Ferdinandgrube der Kattowitzer Akt.- 
Ges. M it35A bb.u.2 Taf. 1914. (V III, 145 S.) 0ró0.«. 

S e h r  i f  t e n  d e s  Y e r b a n d e s  D e u t s c h e r  I ) i p l o m - l  n g e n U it r t ,  

Berlin: M. ICrayn. 8°.
H. 11. W eihe, C a rl, PatenUnwalt ia

Frankfurt a. M .: D i e  a k a d e m i & c h - t c c h n i t c h e n  B e r u f t .  

Ratschlago fttr Abiturienten und angehend© Dipłom- 
Ingenieuro aller Fachrichtungen. Vortrag, gehaltea 
am 9. Januar 1914 vor den Abiturienten der hoherai 
Schulen Frankfurts a. M. im Festsaale der Muster- 
schule. 1914. (27 S.) 0,75 

S ch w eitzer, G eorg: C h i n a  i m  n e u e n  G e w a n d e .  Kultur 
und W ir tsc haft im fernen Osten. Berlin: K. Siegis- 
mund 1914. (244 S.) 8 0 4 geb. 5

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Ehren-Promotion.

Unsere® Mitgliede lle rrn  Geheimen Kommerzienrat 
'2?t hi- e. C a rl D e liu s, M. d. H., in Aachen, wurdo 
v< u der Universitat Bonn die Wiirde eines Doktors der 
Philosophie ehrenhalber Yerliehen.

FUr die Yereinsbibliothek sind eingegangen:
tlMe Eiiun^nder siad su U tlu<*m * bezolduipt.)

B e r i c h t  d e n  Y o r s t a n d e s  d e s  O b c . r s c h l e ś i s c h e n  B e r g ■ u n d

1 1  u t .t r  n  m u  n n i s c  h e n  Y t r e i n s * '  t i b e r  d i e  W  i r k m m k e i t

d e s  Y e r e i n s  i m  J a h r e  1 9 1 3 1 1 4 .  Krstattet von Bergrat 
W ilU ger. (Kattowitz, O.-S., 1914.) (16 S.) 4*.

V g l St, u. K. 1914, 9 Ju li, S. 1179/80.
C a r g o  A  n a h j z e s  ( o f f  L a k ę  S u p e r i o r  i r o n  m e s  f o r  s e m o n  1 9 1 3 .  

[Published byj M. A. H a n n a  &  C o >.* (Cleveland, 
Ohio, 1914.) (12 BI.) 8®.

G e s c h d f t s '  B e r i c h t ,  1 4 . t  [ d e # ]  D a  m  p f  k  e s s  e l  - U  e b  e n c n c  h  u  n g s  - 
Y e r e i n [ * J *  D o r t m u n t l  f u r  d i e  Z e i t  v o m  /. .4p r i l  1 9 1 3  b i s

1 .  A p r i l  1 9 1 4 .  Dortmund 1914. (143 S.) S°. 
G e s c h d f t s b e H c h t *  1 1 . t [ d e s ]  M i t t e l r h e i n i s c h e f n ]  D a m p f - 

'  i e s A e i * U * h f r u i i c h H M / s ~ V e . r c i n f s } *  f u r  d a s  J a h r  1 9 1 3 1 1 4 .  

(Coblenz 1914.) (31 & ) 8°.
O e s c h d f t S ’  B e r i c h t ,  1 1 . ,  d e s  D a m p f  k e s s d - U  e b e r i c a c h u n g s - 

Y a e i m *  z u O p p e l n .  1 9 1 3 / 1 4 .  fOppeln 1914.) (94 S.) S°. 
G e s c h d f t s - B e n c k t , 3 7 . f [ d e s f  ł t h e i n i s e k e / n j  D a m p f k e s s d -  

l J e h < T t c i 3 c k u n g s - V e r e i n [ s f *  D u s s e l d o r f ,  1 9 1 3 ( 1 4 ,  Dussel
dorf (1914). (74 & ) 8*

G t s c h a f U -  B e r i c h t  [ d e s /  S a c J u t i s e h - A n h a U i s c k e f n /  V e r e i n [ s j *  

z u r  P r u f u n g  u n d  U t b e r w a c h u n g  i~ o n  D a m p f k e s s c l n  i i b e r  

d a s  4 4 .  Y e r H m j a h r :  1 ,  A p r i l  1 9 1 3  b i s  3 1 .  M a r z  1 9 1 4 .  

(Dessau 1914.) (72 & ) 8° 
j R a p p o r t  d e  l a  C o m m i s s h n  d e  D i r e c t i o n  [ d u j  C o m i i e * d e s  

F o r g e s  d e  F r a n c e  [ d  V  J  a s s e m b l e e  g e n e r a l e  o r d i n a i r e  d u

1 4  M a i  1 9 1 4 .  Paris 1914, (22 S.) 4°.
Rosem eyer*. Jo se f: D e r  B h e i n s e e k a n a l .  Vorsehlage 

iiber die besten AusfuhrungsmOghchkciten, erwachsen- 
den Kosten, sowie iiber die Yorteile dieser Seewasser- 
strafie. Mit 1 LagepL u. 4 Taf. Coln 1914. (77 a ) 
4° (8*)

R oessler, Dr., Professor: D i e  e l e k t r i s c h e  E n e r g i e .  Role zur 
Feier des Geburtstages Sr. Majt̂ stat Kaiser Wilhelms 11. 
in der Aula der Konigl. Technischen flochschule* xu 
Danzig am 27. Januar 1914. Danzig (1914.) (24 S.) 8*.

S c h r i f t e n  a u s  d e m  G e m m t g e b i e i  d e r  G e w e r b e h y g i e n e .  Hrsg. 
vom In stitu t*  f iir  G ew erbehygiene in Frankfurt 
a. M. Berlin.  ̂ 8°.

N. F., H. 3. G igon, Dr. A lfre d : D i e  A r b e jt e r f o t f  

n a c h  U n l e r s u c h u n g e n  t i b e r  d i e  E r n d h r u n g  B a s b r  A r i w t o  

b e i  f r e i g e w a h l t e r  K o s t .  1914. (2 BL, 54 S.)
S ( h u ' e i l e n .  HLstorkch-atatistî ches Handbuch. Im Auftr, 

der Kgl. Rcgierung hrsg. von J. G uinchard. 2. AufL 
Deutsche Ausg. Tl. 1/2. Stwkholni 1913. 84. (Furstc 
Hofintendcnten Carl L. Bendix*.]

1. Land und Leute. (X X IV , 850 S.)
2. Gewerbe. (X I, 807 S.)

S t a t i ś t i k  d e r  ł k r g -  u n d  H i i l t e n w e r k e  f i i r  d a s  J a h r  1 9 1 3 .  Hrsg* 
vom O b erschlesisehen B erg- und Hiitten* 
m annischen Yerein*. E. Y. ZsgesU u. beaih Tob 
Dr. H . Y o ltz und Dr. H. B onikow sky. Katto«itx
1914. (IV , 70 S.) 4°.

Vgl. St. u. E. 1914, 9. April, S, 639/40.
T d t i g k e i t , D i e ,  d e r  P h y s i k a l i s c h - T e c h n i s c h e n  R e i c h s a n s b i łt *  

i m  J a h r e  1 9 1 3 .  (Aus der „Zeitschrift fiir Instnunentcu- 
kunde“ 1914.) Berlin (1914). { S .  113/30; 151/64;
184/200.) 4®.

Aenderungen in der MitgHederliste.
A b e l c i n g ,  K u r t ,  Ingenieur, Charlottenburg 2 ,1-eibnizstr. 86.
F o r s b a c h ,  O t t o ,  Fabrikant, L Fa. P. Chr. Forsbach & Co ? 

Coln, Riehlerstr. 64.
K u r z ,  H a n s , Walzwerksingenieur d. Fa. Gebr. BohlerACa,

A. G,, Kapfenł>erg, Steiermark.
S c h ó m b u r g ,  W a l t e r ,  Ingenieur, Essen a. d. Ruhr, Max- 

Ktra0e 45.
S e i d e l , W i l l i b a l d ,  Ingenieur der Kokerei* u. Nebenpro* 

duktenanlagen der Falvahiitte, Sch w ieti tochlow itz, 0--^
S t i i r e n b e r g ,  B e r n h i r d ,  Oberingenieur, Brandenburg a  d. H. 

Harlungerstr. 4.
Y o g e h a n g ,  F r i i z ,  Ingenieur der M annesm annrohren 

Abt. Schulz-Knaudt, Huckingen a. Rhein,
lrtJtncr, F .  nr., Ingenieur, Homburg, Pfalz.

D ie  a u f den  11. S ep tem b er 1914 nach M iinchen  an gesetzte  22. Yersam nilung  
d eu tsch er  G ieD ereifach leu te  fdllt aus.


