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Ueber die Untersuchung und Wertbestimmung des Graphits.
Von E d. D o n a th  und A. L ang.

(Mittcilung aus dem cheimach-technologisehen laboratorium I  an der Iteutsehen Tochnischen
Hochschule in Briinn.)

P ^ er  Graphit findet in der Technik die mannig- 
fachsten Anwendungen wie kaum ein zwei ter 

anderer Korper; in erster Linie zur Erzeugung von 
feuerfesten Schmeiztiegeln, in der Eisen- und Stahl- 
industrie und anderen Gebieten der Technik, wo 
fr durch ein anderes Materiał bisher nicht ersetzt 
"erden konnte, ais Stiiubungs- oder Ausstreichmasse 
for Giefiereiformen, ferner zur Herstellung der 
Bleistifte. in der Elektrotechnik bzw. in der tech- 
inschen Elektrochemie, zur Darstellung von An- 
stnehen fur Rostschutz, ais Schmiermittel entweder 
rew oder mit Oel zusammen. Besonders in jiingerer 
t ó t  ist daa Anwendungsgebiet. des Graphits wesent- 
lich erweitert worden.

-XLV!li.J)

Die Anforderungen, welche man mit Hinsicht 
auf seine besondere Yerwendung an seine rnorpho- 
logisclie Beschaffenheit sowie Zusammensetzung 
zu stellen hat, konnen demnach verschieden sein, 
aber stets wird man in erster Linie die Anfotderung 
stellen milssen, daB er moglichst v iel von der Graphit- 
modifikation des Kohlenstoff* enthalt, die mit ihren 
spezifischen Eigensehaften, besonders der Unschmelz- 
barkeit und Schwerverbrennliehkeit, dureh keinen 
anderen Stoff ersetzt werden kann; zweitens dafi er 
keine oder moglichst wenig Bestandteile enthalt, 
die, wie gewisse Schwefelmetalle, an der Luft durch 
Sauerst-offaufnahme ver&nderlich sind. Fiir die 
Zwecke der Erzeugung feuerfester Schmelzgef&lBe

224



1758 S tahl und Eisen. Ueber die Untersuehung und W ertbeMimmung des Graphits. 34. Jahri;. Nr! 48,

darf er auBerdem keine die Schmelztemperatur er- 
niedri^enden grOfieren Aschenmengen oder Aschen- 
bestandteile enthalten und nntó mSglichst schwer 
verbrennlich sein. Fiir die Zwecke der Bleistift- 
erzeugung und zur Yerwendung ais Schmiermittel 
muB er auBerdem ganz bestimmte morphologische 
Eigenschaften besitzen.

Aus dem Yorangegangenen ergeben sich die Wege, 
welche zur Beurteilung und Wertbestimmung eines 
Graphit? cingcschlagen werden mussen. Zunachst 
rnufi qualitativ untersucht werden, ob dem vor- 
liegenden Graphit nicht ein anderer, kohlenstoff- 
rcieherer KOrper absichtlich zugesetzt wurde. Hier- 
bei konnen im  allgemeinen in Betracht konimen 
Braun- und Steinkohle, roher und gebrannter Anthra- 
zit, Holzkohle, Kokspulver, sogenannter Retorten
graphit und kiinstlieh dargestellter RuB. Braun- und 
Steinkohle werden wohl kaum zur Verfalschung des 
Graphits verwendet werden, wir haben sie auch 
bei den vielen von uns untersuchten Graphiten des 
Handels nie angetroffen; dagegen haben wir Zusatze 
von Kokspulver und Retortengraphit schon ge- 
funden. Bei der Untersuehung von Handelsgraphiten 
muB sich diese jedoch auf den ganzen Kreis der 
maglieherweise verwendeten falschlichen Beimen- 
gungen erstreeken, weshalb wir alle genannten Kor- 
per in den Gang der Untersuehung einbezogen haben. 
Die physikalischen Eigenschaften sind zum Nachweis 
von Beimengungen im Graphit viel zu umstóndlieh 
und zeitraubend und ermCglichen auch nur m it 
einiger Sicherheit eine Kennzeiehnung des Graphits 
selbst, nicht. aber der Yerfalschungen. Der Gang 
der qualitativen Analyse fuBt auf den im nach- 
stehenden angegebenen spezifischen Eigenschaften 
der eingangs angefiihrten Stoffe1).

B r a u n k o h le  gibt, m it yerdflnnter Salpeter
saure (1 : 10) erwarmt, eine rotgelbe bis orangerote 
Lfisung; verbindet man diese Erwarmung m it der 
Destillation, so karni man in dem kondensierten 
Destillat leieht Zyanwasserstoff nachweisen. Mit 
Kalilauge erhitzt, gibt Braunkohle eine tiefbraune 
Lfisung, aus weleher mit Sauren ein reiehlieher, 
brauner, flockiger Niedersclilag, bestehend aus 
tfuminsauren, fallbar is t

Die S te in k o b le  zeigt dieses Yerhalten in beiden 
Fallen nicht, Beim Erhitzen im Probierrohre oder 
hu Kugelrohrcheii gibt sie alkalisch reagierende 
Destillationsprodukte. Der Benzolauszug der Stein
kohle zeigt eine deutliche Fluoreszenz versehiedener 
Art, die gleiehen Ausziige bei Braunkohlen fluores- 
zieren nicht.

')  Ausfahrliches hieraber und die folgenden Angaben 
findet aieh in nschatehenden Schrjften: Ed. D onath und
H. D it* : Zur Unterseheidutig ron Braun- and Stcin- 
kohle, Oest. Zeitsc-hr. fiir Berg- und Hattenw. 1903
&. Juni, S. 310, 4.

Ed . D o nath und F .  B ra u n lic h : Zur Keńntnis der
fosailen Kohlen. Chem.-Ztg. 1904 , 24. Febr S ISO 
5. Okt., S. 953/4; 1908, 30. Be*., S. 1271/3.

E d . D o n a th :  W as ist S te inkohlef Oest. C h e m - 
Ztg. 1911, 15. He?,., s. 303/8.

Ed. D o n ath : Zur chemiseheu Charakterjstik der 
Braunkohlen. Gest. Chem.-Zt.g. 1912, 15. Mai, g. 128/31,

Roher A n th r a z it  reagiert mit verdunnter Sal
petersaure nicht, deutlich aber mit konzenłnertci 
Salpetersaure. D ie LBsung zeigt auf Zusatz Sm 
Ammoniak eine tief dunkle Farbuhg; mit Clilor- 
kalziuin und Bleiazetat gibt sie einen brauiicn 
Siederschlag. Auch verdunnte Permanganatlósum: 
wird von Anthrazit reduziert unter Bilduwr von 
deutlichen Mengen Osalsaure.

Gebrannter Anthrazit gibt auch mit konzeis- 
trierter Salpetersaure keine Reaktion, hingegen 
wirkt verdiinnte Kaliumpermanganatliisung wie bei 
roheni Anthrazit.

H o lz k o h le  verhalt sich gegen Kalilauge je nacli 
der Temperatur ihrer Darstellung sehr verschiedfii, 
ebenso gegen verdunnte Salpetersaure. Mit kon 
zentrierter Salpetersaure erw&rmt, gibt sie eine 
braunrote Losung; sie liefert beim Erhitzen keine 
Gase, reduziert Permanganatlosung beim EnrSrmen 
heftig, wobei jedoch nur geringe Mengen von Osal
saure entstehen; sie sind desto groBer, bei je ge- 
ringerer Temperatur die Holzkohle erzeugt wurde.

K oks. Dieser ist indifferent gegen verdunnte, 
erwarmte Salpetersaure, gibt auch beim ErwSnnen 
mit konzentrierter Salpetersaure keine braunrote 
Losung. Ycrdiinnte Permanganatlosung wirkt i» 
der Kalte langsam ein, rascher in der Warme. In der 
abfiltrierten Fliissigkeit. sind groBere Mengen yoh 
kolilensaurem Alkali, aber nur Spuren von Osalaten 
nachzuweisen. Mit Natriumsulfat vorsiehtig bu 
Tiegel geschmolzen, wird letzteres heftig reduziert. 
Laugt man die Schmelze mit Wasser aus, so kann 
man auf bekannte Weise in ihr reichliche Mengen 
von Sehwefelnatrium nachweisen.

R e to r te n g r a p h it  beziehungsweise Iletorten- 
kohle ist die dichto und harte Kohle, welche sich bei 
der Louchtgaserzeugung in den Gasretorten dureh 
Zersotzung von Kohlenwasserstoffen an den gluhenden 
Retortenwanden bildet. Ihre auBere Beschaffenbeit 
und ihre Zusammensetzung ist verschieden, je naei 
der Temperatur der Bildung und je naehdem die 
Retortenkohle von einer unmittelbar dicht an der 
Retortenwand anliegenden Schicht oder aus von 
der Retortenwand entfemteren Schichten stammt. 
Ihr Kohlenstoffgehalt ist nach unseren Bestiin- 
mungen sehr hoch, bis aber 9 9 % , der Asclien- und 
Schwefelgehalt sehr gering, so daB die Retorten
kohle in vielen ihrer Eigenschaften sich dem GrapMt 
am meisten nithert und sich am geeignetsten zu seiner 
Verfalschungerweist. Ais G r a p h it  kann sie nicht ange- 
sprochen werden, da sie nicht die Graphitsiiure- 
reaktion von Brodie gibt, Tm Mikroskop ist sie 
leieht nachzuweisen, bei starker YergroSertnig sind 
deutlich kleine Blattchen von einer eigenartigen, 
gebuekelten Oberflache zu erkennen. In chemiseber 
Beziehung ist Retortenkohle ziemlieh widerstands- 
fahig. Yon verdiinnter Permanganatlosung, KaJi* 
lauge und konzentrierter Salpetersaure >fird sie 
nicht angegriffen; Natriumsulfatwird beim Sehmelzen 
jedoch heftig reduziert, m it Wasser au sg e to g t, 
lassen sich in der Schmelze Sulfide ganz łeiclit 
nachweisen.
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Schwierig ist es, m it Siclierlieit den RuB zu er- 
kennen. Die von uns untersuchten ltufie gaben 
fust alle an Potroliither ihren Teergehalt ab, der 
Kxtrakt war gelb mit deutlieher Fluoreszenz. RuC, 
tler aus StemkohlenteeSĘralroonen’) hergestellt wird, 
gibt griin fluorcszierendeu Extrakt, NaphthalinruB 
fluoresńert blau; diese Erscheinung ist selir auf- 
fallend. Es gibt jedoch auch Rufie, die keinen ge- 
farbten Extrakt geben, z. B. der aus Azetylen und 
Kolilenoxyd hergestellte. * Alle uns zuganglichen 
Rufie jedoch wurden yon yerdiinnter Permanganat- 
lósung angegriffen unter Bildung von geringen 
Mengen Oxalsaure. Diese Reaktion trifft stets zu 
und ist sehr deutlich.

Zum Vergleiche des Verhaltens der angefiihrten 
Kiirper diene umstehende llebersichtstafel.

Aus dem Vorangegangenen ergibt sich nun folgen- 
der planmafiiger Gang zum Nachweis der einzełnen 
besprochenenYerunreinigungen*). Hierbei mufi nocli- 
mals benierkt werden, daB Braun- und Steinkohlen 
kaum zur Verfalschung der Graphite yerwendet 
werden durften3), dagegen sind Zusiitze von Koks, 
Retortengraphit und RuB im Falle eines falschlichen 
Zusatzes viel wahrscheinlicher.

Man erwarmt zunachst das fragliche Pulver mit 
konzentrierter Salpetersilure einige Zeit; tritt keine 
braunrete Farbung ein, so ist weder Anthrazit, 
Stein- oder Braunkolile noch Holzkohle vorhanden. 
Man destilliert die fragliche Substanz einige Zeit 
mit yerdiinnter Salpetersaure. Bei Yorhandensein 
von Braunkchle ist die abfiltrierte Losung deutlich 
rotgelb bis braunrot gefarbt, und es laBt sich in 
dieser sowohl Ammoniak ais auch Osalsilure in 
deutlichen Mengen in bekannter Art nachweisen. 
Itn Destillat kann stets Zyanwasscrstoff nach der 
aligemcin bekannten Bcrlinerblau-Reaktion nach- 
gewiesen werden. Ist die Prufung auf Braunkolile 
negatiy ausgefallen, so pruft man auf Steinkohle durch 
Erhitzen der Substanz im  Kugelrohrchen oder in  
einem kleinen Kolbchen. Bei Gegenwart von Stein
kohle treten charakteristisch ricchende Destillations- 
produkte auf, die fast stets auf befeuchtetes, rotes 
Lackmuspapier deutlich alkalisch reagieren. Der 
sicherste Nachweis von Steinkohle ist durch den 
Bcnzolestrakt zu fuhren, der immer gelb bis braun 
gefarbt ist mit starker Fluoreszenz. Ist beim Er- 
warmen mit konzentrierter Salpetersaure eine braun- 
rote Farbung eingetreten, und hat die Prufung auf 
Stein- und Braunkolile ein negatives Ergebnis er- 
bracht, so kann Anthrazit, Holzkohle oder kiinstlich 
dargestellter RuB vorhanden sein. Man yereetzt 
einige Gramm des Graphits m it yerdiinnter Kalium-

1) Dio Darstellung von Ruii aua Steinkohlent-eer- 
iraktionen erfolgt durch unvollstandige Verbrennung in 
?eachlossenen Oefen.

^  VgL. auch Ed. D onath und B. M. M argoaches: 
Z<ir Unterseheidung von Koldenstoff- und Koldenarten. 
Chem. Ind. 1002, Ś. 226.

3) lm Falle der Verwendung von Braunkohle werden 
wwtTerstandllch nur die echwarzen und glanzenden 
Pechkohlen mit muachlicrem Kruche in Betracht zu ziehen 
sein.

permanganatlosung und erhitzt eine Stunde am 
RuckfluBktiluer. Die LSsung wird iiber Glaswolle 
filtriert und m it schwefligsaurem Natrium entfarbt, 
fallń die Eu tfarbung nieht schon wahrend des Kochens 
eingetreten ist. Enthalt die Losung grOfiere Mengen 
Oxalsaurel ), so kann Anthrazit in gebranntem oder 
ungebranntem Zustande yorhaudeii sein. Bei ge
ringen Mengen Oxalsaure kann man mit Sicherheit 
auf Holzkohle schliefien, wenn sich die Perinauganat- 
losung beim Koehen rasch und leiclit entfarbt hat. 
Beim Koehen m it yerdiinnter Kalilauge gibt Holz
kohle eine geringe Gelbfarbung m it sehr wenigHumin- 
siiurcn auf Zusatz von Stlure. Anthrazit gibt diese 
Reaktion niclit. Geringe -Mengen von Oxalsaure 
lassen auch auf einen Zusatz von kunstlichem RuB 
scliliefien; in diesem Falle entfarbt sich die LOsung 
aber nieht von selbst. Man zieht m it Petrolathcr 
aus; ist RuB vorhanden, so fiirbt sieli die Losung 
infolge der in dieser enthaltenen Teerabkómm- 
linge gelb. Letztere Erscheinung kann, wie schon 
friiher erwahnt, ausbleiben. Der Zusatz von RuB ist 
jedoch an der Yerbrennungsprobe ziemlich sicher 
festzustellen. (Siehe weiter unten.)

Bei der Prufung auf Oxahaure yerfahrt man wie 
bekannt. folgendermaBen: Die fragliche Losung wiid  
m it einigen Tropfen Ammoniak und einem kleinen 
UebersehuB von Kalziumchloridlosung yersetzt. Um 
zu erkennen, ob der ausgefallene Niederschlag an? 
Kalziumoxalat besteht, yersetzt man m it E ssig- 
siiure, in welcher das Kalziuinoxalat unloslich ist. 
Durch den Zusatz von Ammoniak fiillt immer etwas- 
Kalziumhydroxvd aus, welches sieli aber in der  
Essigsiiurc leicht lost. Es ist nun wohl darauf zu  
achten, ob sich dieser Niederschlag unter E nt
wicklung von Gasblaschen lost; ist dies der Fali, 
so waren Karbonate yorhanden, die durch den Zusatz 
von Kalziumcliorid in Kalziumkarbonat umgesetzt 
wurden. Die Feststellung, ob sich Karbonate gebildet 
haben, ist von groBter Wichtigkeit, denn im Falle. 
daB solche yorhanden sind, ist dies der einzige und 
genaue Beweis, daB dem Graphit KoksJ) beigemengt 
war. Sind alle angegebenen Priłfungen bis jetzt 

negatiy ausgefallen, so bleibt nur noch ttbrig, zu be- 
stimmen, ob der Graphit nieht yielleicht durch einen 
Zusatz von Retortenkohle rerfalscht ist. Die Re- 
tortenkohlc widersteht allen diesen bis jetzt erwahnten 
Reagenzien. Man schmilzt deshalb den fraglich n 
Graphit mit entwassertem Natriunuulfat im Platin- 
tiegel bis zur deutiichen Sinterung, liitit erkalten

*) Nach don Untersuchungen von Ed. D onath und
H. D itz  ,,Zur Oxvdation organischer Substanzen mit 
alkalischer Permanganatlosung1* (Journal fOr praktische 
Chemie, Bd. 60, S. 566 bis 676) kann es nahezu ais Regel 
angesehen werden, daB Stoffe, welche noch zwei benach- 
barte Kohlenwasscrstoffreste enthalten, mit alkalischer 
Permanganatlosung immer Oxałsaure geben. Bei Holz. 
kohle und den fossilen Kohlen sowie RuB ist dies roraus- 
sichtlich der Fali, boi dom bei hoher Temperatur vi>Uig 
entgasten Hiitten koks trifft dies nieht mehr zu, wenn 
er auch noch gewisse Mengen Wasscrstoff enthalt, weshalb 
in diesem Fali nur Kohlendioxyd beziehungsweise kohlen- 
saures Alkali entsteht.

*) Hiitten koks, stark gebrannt.1
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R e a k t io n s e r s c h e in u n g e n  b e i d e r  P r i i f u n g  v o n  G r a p h i t  a n d  s e in e r  m ó g l ic h e n  FiUBchuncen.

Reagens: Benzolextrakt Verhalten beim Erhitzen 
fiir sich

Kochen mit verdunnter 
Kalllaugc

G ra p h it Farblos Keine Yeranderung Keine Losung oder Bonslige 
Reaktion

R etortenkohle Farblos Keine Yeriindenmg Keine Losung oder sonstige 
Reaktion

Koks Farblos Keino Veranderung Keine Losung oder sonstige 
Reaktion

A n th ra zlt,

gebrannt
Farblos Keine Yeranderung Keino Losung oder Bonstige 

Reaktion

A ntbru7.i(,

ungebrannt
Farblos

Es entweichen sehr goringe 
Mengen fluchtiger Pro- 

dukte

Keine Losung oder sonstigo 
Reaktion

K u fi,
kllnstlich hergestellt

Deutliche Gelbfarbung, mit 
Fluoreszenz, herriihrend 

vom Teergehalt
Keine Yoriinderung Losung schwach gelb

i
Stolnkohle Deutlich gefśirbtor JExtrakt 

mit starker Fluoreszenz
Destillationsprodukto: 

Teor, stets alkalischos Gas- 
wasser und brennbaro Gase

Koine Losung oder sonstigo 
Reaktion

llra n n k o h lc Hellgelbor Ex trakt ohne 
Fluoreszenz.

Destillationsprodukto: 
Teor, meist saures, hoch- 
stens neutrales Gaswasser 

und brennbare Gase

Gelbo bis braune Losung, 
aus welcher mit yerdunn- 
ten Sauren braune Flocken 
von Huminsiiuren failbar 

sind
i

H olzkohle,
hoch gebrannt Extrakfc farblos Keino Voriindorung

Hellgelbo Losung, keine 
Huminsiiuren failbar

H olzko hle,

niedrig gebrannt
Extrakt farblos

Entweichen geringerer 
Mengen fluchtiger Sub- 

stanzen

Gelbbrauno I/jsung mit 
viel Huminsauren

und laugt m it wenig warmem Wasser aus. Dann 
veisetzt man dio Losung mit Bleiessig; liillt der 
eliarakteristischo Niederschlag von Schwefelblei aus, 
so warNatriumsulfid in der Lfisung, entstanden dureh 
Reduktion des Natriumsulfats, und der Beweis fur 
die Beimengung yon  Retortenkohle zum Graphit ist 
somit erbiacht, denn Graphite verschiedener Ab- 
stamniimg waren nach unseren Untersuchungen 
nieht imstande, Natriumsulfat zu reduzieren. Von 
den angegebenen Yerfalschungsmitteln wird wohl 
der Koks am meisten anzutreffen sein, Grund dafiir 
ist erstens seine Billigkeit- und zweitens die ziemliche 
Schwicrigkeit seines Nachweises. Wir haben uns 
aus diesem Grunde eingehender m it diesem Falle 
beschaftigt und verschiedene Yersuche ausgefuhrt. 
Es herrscht noch yieiiach die Ansicht, daB Graphit 
von schmelzendcm Kaliumhydroxyd nicht ange- 
giiffen wird, wohl aber Koks. Schon F . H a b e r  und 
L. B r u n n e r 1) haben gezeigt, daB sich Graphit in 
sclimelzendem Kaliumhydroxyd unter Entwicklung 
von Wasserstoff lfist, Koks dagegen unter Entwick-

*) Zcitaohr. f Elektrochemio 1904, 9, Sept., S. 697/713.

lung von Kohlenoxyd. Welche Reaktionsstoffe dabei 
entstehen, ist nicht genau bekannt, das gilt besonders 
von den sich dabei bildenden Zwischenerzeugnissen; sie 
sind auch nur von rein wissenschaftlichcm Wert Eine 
groBe praktische Bedeutung hat jedoch die Tatsache, 
daB Koks sieh in sclimelzendem Kaliumhydroxyd 
viel rascher I5st ais Graphit. Es liegt nun auf der 
Hand, diese Eigenschaften zum Nachweis der ge- 
nannten Korper zu yerwenden; leider stellen sich 
hier aber gcwisso Schwierigkeiten in den Weg. Die 
Schmelze wird immer in einem Silbertiegel ausgefuhrt, 
und dabei ist es nicht leicht moglich, die entweichenden 
Reaktionsgase zu erkennen. Mit Palladiumpapier 
ist es allerdings moglich, Kolilenoxyd nachzuweisen, 
doch gelingt dies nicht so leicht iiber dem hoch- 
erhitzten Tiegel, weil das nasse Papier sehr schnell 
trocknet und sofort ankohlt, wodurch eine genaue 
Beobachtung sehr erschwert wird. Bei reinera Koks 
gelingt es noch einigermaBen gut, wiihrend es bei 
einer Beimischung von K i ks zum Graphit nicht mehr 
deutlich zu beobachten ist. Sind die angefiihrten 
Eigenschaften zum direkten Nachweis des Kokses 
im Graphit nicht geeignet, so kann man diese
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Kochen mit verdilnnter 
Salpeiersaure

Kochen mit konzentrierter 
Salpetersaure

Kochen mit verdiinnter 
K al 1 u mperm anganatl ósung

Natrlumsulfat-Schmelze

Koino Einwirkung Koine Reaktion Keine Reaktion Koine Reaktion

Keine Einwirkung Keine Reaktion Keine Reaktion Hoftige Reduktion zu 
Natriumsulfid

Keine Einwirkung Keine Reaktion
Dio Permanganatlosung 

wird entfiirbt unter B il
dung von Karbonaten

Wie bei Retortenkohle

Keine Einwirkung
Keine, liochstons sehr ge- 
ringo Einwirkung, Far- 

bung schwach

Dio Permanganatlosung 
wird entfiirbt unter B il
dung von Oxalsaure in 

deutlicher Mengo

Wio boi Retortenkohle

Keine Einwirkung

Braunroto Losung, welche 
sich mit Ammoniak dunkler 
farbt und mit Chlorkal- 
zium und Bleizuckorlosung 
brauno Niederscłiiago gibt;

Ruckstand ist schwarz

Wio bei gebranntom 
Anthrazit

: ■ ■> v y  ' ' \ 

Wio bei Retortenkohle

Koine Einwirkung Wio bei Anthrazit
Sehr geringe Einwirkung 
unter Bildung geringer 

Mengen OxaLsiiure
Wie boi Retortenkohle

Koino Einwirkung Wio bei Anthrazit
Starko Entfarbung unter 
Bildung groOer Mengen 

OxaLsiiure

i
Wie lwi Retortenkohle

Rotgclbo bis orangerote 
Jx>sung, im Destillat ist 
Zyanwasscrstoff naohzu- 

weisen

Rotgolbo bis orangerote 
Losung, im Destillat ist 

Zyanwasserstoff nachzu
weisen

Starko Entfarbung unter 
Bildung groBer Mengen 

Oxalsaurc
Wic boi Retortenkohle

Keine Einwirkung Wie bei Anthrazit
Rasche EntfiLrbung der 
Losung unter Bildung ge
ringer Mongon Osalsaure

Wie bei Retortenkohle

Deutliche Einwirkung, 
Losung aber farblos, im 
Destillat viel Zyanwasser- 

stoff nachzuweisen
W ic bei Anthrazit

Rasche Entfarbung unter 
Bildung geringer Mengen 

Oxalsaure
Wie bei Retortenkohle

aber auf einem anderen Wege sehr gut verwerten. 
Will man den Zusatz von Koks zum Graphit mit 
Sicherheit feststellen, so verfiihrt man folgender- 
niafien: Man kocht langere Zeit, wie schon be- 
schrieben wurde, mit verdtinnter Kaliumpermanganat- 
lósung am RiickfluBkUhler und priift auf die An
wesenheit von Karbonaten in der entfiirbten Losung; 
sind solche vorhanden, so schmilzt man eine neue 
l*robc des fraglichen Graphits im Silbertiegol mit 
Kaliumhydroxyd, bis die Menge des zugesetzten 
GrapMts sich zusehends verringert hat. Der Koks, 
der sich viel schneller lost ais der Graphit, ist dabei 
vollig in Losung gegangen, wahrend vom Graphit 
nur geringere Mengen gelOst wurden. Die erkaltete 
Schinelze wird mit Wasser ausgelaugt und init 
moglichst konzentrierter Salzsaure ausgekocht und 
gut gewaschen. Der so erhaltene, von Koks befreite 
Graphit wird nun abermals m it Permanganatlosung 
behandelt, welches jetzt mit dem so gereinigten 
Graphit nicht mehr reagiert Wir haben diese 
Untcrsuchungsmethode mit yerschiedenen Graphiten 
und Kokssorten versuclit und stets sehr deutlich und

sicher den Kokszusatz auch bei einem Koksgehalt 
von 2 % nachweisen konnen.

Aus dem Yorangegangenen ist ersiehtlich, daB 
man alle Zusatze an RŚIschungsmitteln zum Graphit 
feststellen kann. Schwierig ist es jedoch, gebrannten 
Anthrazit, hochgebrannte Holzkohle und gcwisse 
RuBarten voneinander zu unterscheiden, weil diese 
drei kohleustoffreichen Korper in gewissen Rich- 
tungen fast genau ubereinstimmende Eigensehaften 
besitzen. Die einzelnen Stoffc in reinem Zustande 
zu erkennen, ist gewiB nicht schwer, sind diese 
jedoch dem Graphit bcigemengt, so wird sie nur 
der auf diesem Gebiet geiibte Analytiker m it einiger 
Sicherheit unterscheiden konnen. Die Anwesenheit 
einer oder auch aller drei der angefuhrten Fal- 
schungen im Graphit kann jedoch leicht auf Grund 
der angefuhrten Reaktionen bestimmt werden. 
AuBerdem zeigt sich ihre Anwesenheit noch bei der 
spater beschriebenen Yerbrennlichkeitsprobe, so daB 
jeder Zweifel an mogliehen Beimengungen, wenigstens 
nach den von uns ausgefiihrten Yersuehen, ais nahezu 
ausgeschlossen erscheint. (SchluB folgt.)
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Die GieBerei der Ford Motor Co., Detroit.
I j i e  GieBereianiage der Ford Motor Co.1) bietet 

beziiglich der Aufteilung des Grundrissea und 
durch den Arbeitsplan sowie auch hinsichtlich 
der Inneneinrichtung vicl Mitteilenswertes, wenn 
auch eine Uebertragung auf dcutsche Yerhaltnisse 
kaum dcnkbar ist. Hcrgestellt werden Zylinder, Zy- 
linderdeckel, Kolben, Kolbenringe, Luftzustromrolire, 
Schwungrader, ilagnetspulenuntergestelle u. a. aus 
Graueisen, Lagerschalcndeckel, Kommutatordeekel 
aus Aluminium. Die GieBerei kann bei hóchster

giingig zu halten. Abb. 1 gibt den GrundriB der 
GieBerei wieder und liiBt die Raumeinteilung deut- 
lich erkennen. Das eingeschossige Gebaudc ist iit 
Eiscnfachwerk ausgefflhrt mit gleichschenkligem 
Siigedach. D ie Liinge betragt 175 m, die Breite 
44 m. Auf dem an der Nordseite gelegenen Hol be
finden sieli die Lagerpliitze fiir Kernsand, Roheken. 
Koks usw. D ie Bchalter werden nut einem 3-t-Portal- 
kran gefiillt, der m it Kubel und Hebemagnet aus- 
geriistet Lst. Derselbe Kran liebt auch den Koks und

£ rse n ó a  frn y/e  /s

i— ii— ir~ ~ ii— II— II— I 
f t e r n s a m t ó u n  k e r  fersM>sse/re Se/ti/fcr

i— ii— ir— 11— ii— ii— I

Abbildung 1. GieBerei der Ford Motor Co.

Anspannung die GuBteile fur 1200 Kraftwagen. 
also 1200 Zylinderblockstucke. 4800 Kolben, 1200 
Schwungrader usw. liefern. Es werden bei voller 
Beanspruehung des Betriebes tiiglich etwa 190 bis 
200 t Eisen vergossen. In der Zeit voni 1. Oktober 
1913 bis 4. August 1914 sehmolz man rd. 19 000 t 
Eisen; bei 260 Arbeitstagen ergibt sich also ein 
Durchschnitt von et was tiber 121 t; davon sind etwa 
73l/ 4 t fertige GuBware, d. h. etwa 00,3 % des ein- 
gesetzten Eisens. Zum Formen werden in der auf 
dera Werk eingefuhrten achtstundigen Schicht 1482 t 
Formsand gcbraucht.

Der leitende Gedanke bei Enrichtung der Anlage 
war, auf móglichst geringem Raum inoglichst viel zu 
m e n g e n  und die Arbeitswege so kurz wie nur an-

ł ) The Foim dry 1914, Septem ber, 8. 367,75.

das Roheisen auf die in den Hof yorspringende Gieht- 
bflhne und den Kernsand aus dem Lagerbehalter zu 
ebener Erde zu dem ebenfalls in den Hof vorgebautcn. 
aber erhoht liegenden Kernsandbunker. Auf der 
Ostseite des Gebaudes liegt ein geraumiger, von 
einem Normalspurgleis durchzogener Hof, auf dem 
das iibrige Eisen. der Koks, die Schlacke und der 
Fonnsand gelagert wird. AuBerdcm wird dieser Teil 
des Hofes auch von einer iiarigebahn bestrichen. Die 
Rohstoffe werden auf der Nordseite ang efah ren  und 
gelangen auf dem kurzesten W ege z u r  GieBerei; eine 
Elektrohangebahn, die an der Siidostecke aus dem 
GebSude austritt und an der Siidseite yorbeifBhrt. 
bringt den fertigen GuB zur mechanischen ASerk- 
statt.

In der Mitte der lifirdliehen Halle sind die viei 
Kupoldfen angeordnet. Das fliissige Eisen wird
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zwei Hiingebahnlinien gefordert, dio sich iiaek rechts 
und links iu dic H allen erstreckon und zu den Giefi- 
jilltzen fflhren. In der Nordwestecke liegt die Kern- 
macherei von 78 m Lange und 15 m  Breite. Dor 
Obrige westliche Teil der GieBerei wird vou einer 
Forntereiabteilung eingenommen, die in vier in sieli 
geschlossen arbeitende Arbeitsstiinde unterteilt ist. 
In der óstliehen H alfte werden Zylinder auf Form* 
maschinen, Schwungrader und Einzelstiicke von 
Hand geforrat. Die gesaintfi Arbeitsfliiche einschlieB- 
lich Kenimacherei betriigt rd. 8000 qra. Bei einer 
Hochsterzeugung von 1 9 0 1 tśłglich kommen somit auf 
jede Tonne geschmolzenen Eisens 42 qm und bei

vorhanden), rechts und links davon ein Rolltisch- 
fórderer fiir die Formen. Die Sandforderung iiber- 
nimmt cin T-forinig angeordneter Kiibelforderer. 
Das Ineinanderarbeiten der versehiedenen Teile dieser 
Einrichtung erlautert Abb. 2 und 3. Der hocliliegende 
Teil des Becherwerks fullt die oberhalb der Form- 
masehinen angebrachten, mit zwei Auslaufen aus- 
gestatteten Sandbehalter, die je zwei nebeneinander- 
liegende Formmaschinen bedienen. Die fertigen 
Formen werden auf die Rolltischforderer gelegt und 
in Richtung der Pfeilc weiterbefórdert. Zur Fest
stellung der taglich hergestellten Formen muB der 
Formcr einen gelben Zettel auf jede Form legen.
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Abbildung 1. GieBerei der Ford Motor Co.

Durchschnittsleistung von 121 t rd. 66 qm 
Bodenflache. Nach einer Aufstellung in der „Foundry** 
'"om Mai 1913 bewegt sich in Amerika der Boden- 
bedarf fiir ahnliehe Erzeugung (Automobilteile, Teile 
fiir landwirtschaftliche Maschinen) zwischen 50 und 
W qra/t, der Durchschnitt also auf 70 qm /t, so daB 
>ieh der Bodenbedarf selbst bei geriagster Anspan- 
nuug des Betriebes unter diesem allgemeinen Durch
schnitt hiclt. AllekleinenTeile werden auf den erw&hn- 
ten vier Arbeitsstanden geformt. Die maschinellen 
Einriehtiingen von Stand Nr. 1 und 2 sind ganz ahn- 
Uch. die von Nr. 3 und 4 weichen etwas von diesen ab. 
Auf Grund langer Erfahnmg ist die letzte in Abb. 2 
"iedergegebene Bauart Nr. 4 entstanden. Der 
Arbeitsstand Nr. 4 nimmt rd. 335 qm ein. In der 
Mitte liegen parallel angeordnet zwei Reihcn ron je 
neun Formmaschinen (ea ist jedoch Raum fiir je zehn

Diese Zettel werden gcsammelt und dienen ais Unter- 
lage fiir die Lohnung. Die Formen bewegen sich zu 
den GieBstellen, die an den nach der Ofenseite zu 
liegenden Kunren der Rolltischforderbahn ange
ordnet sind. Es wird aus kleinen GieBtrommeln 
gegossen, die auf einer parallel zu den Kurven 
verlaufenden Abzweigstreeke der Haupthftngebahn- 
linien befordert werden (s. Abb. 3). Das aus den 
GieBtrommeln vergossene Eisen wird aus groBcn 
Pfannen ersetzt, die auf den bereits oben erwahnten, 
vom Kupolofen ausgehenden llangebahngle&en her- 
beigefahren werden. Nach 3Vi Minuten erreichen die 
vom Rolltischforderer fortgetragenen Kasten die Ent- 
leerungsstelle (s. Abb. 3). Hier werden die Kasten 
ausgeschlagcn, so daB der Sand durch einen Rost in 
den unter Flur eingebauten Teil einer in Abb. 3 an 
tiefster Stelle ersichtlichen Becherwerksanlage f&llt,
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die ihn zu dcm crhuht liegenden Trichter des mit einem 
Eisenabscheider und Sieb yerbundenen Sandmiseh- 
apparats bringt. D ic erforderliche Menge Jfcusand wird 
an der Kastenaussehlagstelle von Hand zu dem Alt- 
sand hinzugegcben. Dic sonst noch notigen Zusatze

48,5 kg. das Gesamtgewicht 77,8 kg. Fur dic Luft 
zutrittsrohre allein miissen also taglich gegen 90 
Materiał befordcrt werden. Yon den Bremsschuhe 
im Gewieht von 2,5 kg liegen zwei in einem Kastei 
Das Kastengcwicht betragt 23 kg, das des Sarnie

werden in den Mischapparat geworfen. Der fertige 
Sand fallt in dcii uber den Formmaschineit herlaufen- 
den Kiibelstrang, der ihn den verschiedenen Behaltcrn 
zuteilt. Der bei der Kastenaussehlagstelle auf dcm 
Kost angesammelte GuB wird von Arbeitern zu den 
n&chstliegenden Scheuertrommeln 
gebracht und von hier zu den dahin- 
terliegenden Sehleifmaschinen, dann 
zu dem GuBpriifer und schlieBlich 
zu der iiber den H of zu der mecha
nischen Werkstatt fOhrcnden Elek- 
trohangebahn. E s werden PreBfonn- 
maschinen angewendet. Auf dem  
Arbeitsstand 1 werden Zylinder und 
Zylinderdeekel, WassereinlaBverbin- 
dungen, Luftzutrittsrohre und 
Bremsschuhe hcrgestellt. Je zwei 
nebeneinauderliegende Formmaschi- 
nen bilden einen Maschincnsatz.
Zwei yiin diesen Maschinensatzen 
arbeiten auf Zylinder und Zylinder- 
deckel, einer auf Wassereinlafiyer- 
bindungen, zwei auf Luftzutritts
rohre und vier auf Bremsschuhe.
In acht Stundcn werden von jeder 
GuBart 400, 280,650 und 480 Kasten  
geformt. In jedem Kasten liegen zwei 
Zylinder und Zylinderdeekel von  
4 kg Gewieht, Der Kasten wiegt 23 kg, der 
Sand 51,5 kg, das Gesamtgcwicht jeder Form 
8,8 kg. WassercinlaBverbindungen befinden sich 
in jedem Kasten 8 Stuck von 6 kg, daa Kasten- 
gewicht betragt 23 kg, das Sandgewicht 51,5 kg, 
das Gesamtgewicht 80,5 kg. Yon den Luftzutritts- 
rohren nimmt ein Kasten zwei auf im Gewieht 
von 0,5 kg. Der Kasten wiegt 23 kg, der Sand

38 kg, das des gefiillten Kastens 66 kg. Auf Stand 
werden in acht Stundcn 4100^Formen hcrgestellt, f 
die 384 t Sand und 10,82 1 Eisen herbeigeseba; 
werden. Da die von diesem Stand eingenonmic 
Bodenfliiclie 334.8 qra betragt, so kommen auf c

f i f o s f e n o u r s e M o g p f o t z  

Abbildung 3. GieBerci-Arbeitsstand der Ford Motor Co.

Tonne des taglich hier vergossenen Eisens rd. 20 (j 
d. h. weniger ais ein Drittel des sonst fiir dieselb 
GuBarten in Amerika benotigten Raumcs. Jede ( 
hier venvcndcten Berkshire-Maschinen forint in ;w 
Stunden 4(50 Formen, was 10000 GuBstiicken v 
einem durchschnittlichen Gewieht von '.8 kg ei 
spricht. Auf dem ersten Arbeitsstand 
42 Mann beschaftigt.



26. Noverabcr 1914.

Aehnlich liegen die Verhaltnisse auf dem Ar- 
beitsstand 2, der fiir AussjtrSmrohre, Magnetspulen- 
gestelle und Kolben bestim m t ist. Hier werden tag- 
lieh 23(50 Formen m it 6000 GuBstiicken fertiggestellt, 
die 20,5 t Eisen und 272 t Sand erfordern. Das 
Duichschnittsgewicht des GuBstiiekcs betragt 3,4 kg. 
Auf Stand 2 sind 57 Mann beschaftigt, und die 
Bodcnausnutzung ist fast ebenso wie bei Stand 1.

Auf dem Arbeitsstand 3 werden auf 10 Form- 
masehinen tflglich 1440 ZylinderkrSpfe gegossen. In 
jedem Kiisten wird ein Stiick von 17,5 kg Gewicht 
gefonnt. Der Bodenbedarf fiir die Tomie tiiglicli ver- 
gossenen Eisens betragt 13,2 qm, d. li. nur 19%  der 
amerikanischen Durchschnitrtsziffcr.

Die auf der Ostlichen Halfte der Halle gelegene 
Zyliuderfornierei bedarf eines Raumes von 86 m 
Lange und 27 m Breite. Dieser Platz ist in mehrere 
Felder unterteilt, von denen drei mit Laufkranen 
y o ii 3 t Tragkraft. bestrichen werden. Zwei davon 
haben eine Spannweite von 4.2 m und einer von 
6,2 m. Die Formmasehinen sind in Reihen angeord- 
net; dic eine davon liegt zwischen den beiden Kran- 
fcldern von 4,2 m Breite und die andern zwischen der 
Sudwand des Gebiiudes und dem 6,2 m breiten Kran- 
feld (vgL Abb. 1). Es kommen Wendeformmasehineu 
in Anwendung, von denen je zwei zusammenarbeiten; 
auf der einen wird der Oberkasten, auf der andern 
der Unterkasten hergestellt. Je zwei Maschinen 
lieferu taglich 05 Zylmderforinen. In jedem Kasten 
befindet sich ein Zylinderblock von 62,5 kg Gewicht. 
Der Kasten wiegt 81 kg, die Sandfiillung 239 kg, das 
Gesamtgewieht der Form 392 kg. Taglich werden 
1045 Zylinderstiicke gegossen, die 65,31 t Eisen er
fordern; in der Stunde werden 3 1 ^  t Sand angefahren. 
Die Zalil der hier beschaftigten Former und Hilfs- 
arbeiter betragt 150. Auf 1 1 des taglich vergossenen 
Eisens kommen 17,2 qm. D ie fertigen Formen werden 
in das Kranfeld gesetzt, abgegossen und vorn Kran 
zum Kastenausscldagplatz gebracht, der den Form- 
und GicBrauin von dem Putzraum trennt. Der Sand 
fallt dureh einen Rost in einen unterirdischen Be- 
halter, von wo er zur Aufbereitung fortgcfahren wird. 
Vom Kastenausschlagplatz werden die GuBstucke 
mittels HSngebahn zu den m it Sandstrahlgeblase 
ausgerusteten Putztrommeln gebracht, die an der 
"stlichen Kopfscite der H alle stehen. Die heiBcn 
Kasten werden in dem Raum zwischen Sandrost und 
Putztrommeln abgesetzt, damit sie hier iiber Naclit 
abkuhlen. Die an der ostlichen Stirnseite vorbei- 
gefuhrte Hiingebahn bringt die GuBstucke zur mecha- 
nUc-hen Werkstatt.

Die Schwungrader werden in der Nordostecke 
der Halle gefonnt; ein Teil dieses Raumes ist fiir 
die von Hand zu forinenden EinzelguBstiicke bestimmt.
I eber diesem Teil der Tlalle liegt auf einem Zwischen-
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stock der Modellplattenboden und die Platten- 
macherei, in der 75 Mann beschaftigt sind. Da alle 
Modellplattcn, Modelle und KembUehscn aus Eisen 
hergestellt werden, so ist die Plattenmaeherei mit 
einer Reihe neuzcitlicher Metallbearbeitungsinaschi- 
nen ausgestattet.

Die Kernmacherei (s. Abb. 1) liegt in der Jford- 
westecke der GieBerei und nimmt eine Bodenflaeho 
von 1227 qin ein. Oberhalb der Kernbanke befinden 
sich Kernsandbehalter, die von einer Galerie aus be- 
schickt werden; die Galerie hat Yerbindung m it dem 
bereits erwahnten, ebenfalls hochliegenden Kernsand
behalter, dervom Hofkran gefiilll wird. DicAufberei- 
tung wird dureh zwei Misehapparate vorgenommeit. 
Die Kernmacher arbeiten in Gruppen, und jeder von 
ihnen fflhrt nur einen bestimmten Handgriff aus.

Ais KerntroekenOfen werden zwei yerschiedem- 
Bauarten benutzt. Bei der einen lmngen Gestelle an 
Laufkatzen, die in Form einer endlosen K ette an 
einandergereiht sind und sich auf einer im OvaI ge- 
fiihrten Einschienenbahn bewegen. Die Gestelle 
werden mit den zu trocknenden Kernen beschiekt. 
und ein Teil von ihnen bewegt sich stets dureh einen 
Troekenofen hindurch, der m it Oel gefeuert wird. 
Die m it groBeren Kernen beladenen Gestelle werden 
mit einer Geschwindigkeit vonl75m m /m in  be'ordert, 
die mit kleineren beschickten mit 300 mm/min. 
Die Trockentemperatur liegt bei 275 °. Die groBen 
Kerne brauchen zum Trocknen eine Stunde, die 
kleinen 45 Minuten. Die Zylinderkerne werden 
2‘/j  Stunden lang in gewóhnlichen Kern troekenofen 
bei nahezu 2600 getrocknet. Ais Bindcmittel dienen 
Oel und andere Zusatze.

Dic Kupolofenanlage ist nicht weiter bemerkens- 
wert. Es sind vier Oefen im Betrieb, zwei von 1,8 m 
und zwei von 1,5 m Durchmesser. Sie werden von  
Hand in Yerbindung mit zwei senkrcchten, elektriseh 
betriebenen AufzOgen bedient. Den Wind liefern 
vier Yentilatoren, die auf eine gemeinsame Wind- 
leitung arbeiten, und von denen jeder von einem 
40 pferdigen Elektroinotor umnittelbar angetrieben 
wird. Es wird rneist die ganzc Schicht iiber ge- 
schmolzen. Die groBeren Oefen leisten stiindlich 
10 t, die kleinen 5 t.

Unmittelbar an die Westseite der GraugieBerei 
stoBt eine AlunńniumgieBerei, die mit zwolf Prid- 
more-Kippmaschinen ausgestattet ist. Auf diesen 
Formmasehinen werden zusammen taglich 660 For
men hergestellt, d. h. jede leistet fiir sich 110 GuB
stucke (Lagerschalendeekel). Das Metali, eine L e
gierung yon 92%  Aluminium und 8 % Kupfer, wird 
in Schachtófen geschmolzen, die in 24 Stunden 
9000 kg durchsetzen. Die GuBstueke werden mit 
Schleifinaschinen geputzt. die in der Formerei steheu.

K .  U b e r .

Die, Giepemi der Ford Motor Co., Detroit.
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Umschau.
Herstelłung groBer StahlguBstfleke in der Kleinbessemerei.

Es ist in Kleinbessemer-SUldgieBereien riolfacli 
u Mich, sehwerere Stuckc so zn giefien, daB mehrere Chargen 
rem nigt werden; os muB dabei die frtihor erblasene 
Stahlmenge in der Pfannc unter dem Sehutze der Schlacke 
warten. bis das erforderliche Gewieht zusammen ist. 
Dali dieses yerfahren bei richtiger Hftndhabimg bis zu 
auBcrordentUchen Gewichfcsmeugen angewandt worden

kann, dariiber berichtet J. Saconney1). Man kann eine 
sranie Reihe von Chargen rereinigen, so ffihrt er aus, 
"  rn!1 [nH'! s*eh eines Mischers oder SammU>ra entsprechen- 
der Baimrt, der gut rorgewJinnt wird, bedient. Sehr weit 
ausgebildet ist dieses Yerfahren bei der Fonderia Milaaesi 
di acci&io in Maitand, ciuei Kleinbessemerei, die bereits 
im Jahre 1S04. ols sie mehre.re GuBstGcke ron je 6 t 
abemommen «uk»  Michel* zur BewaUigung dea
Auftrages WWindte. In  der Folgezeit- steigerte sie ihre
S t tickgcuichte bis auf 251. 
indem spater groBere Mi- 
-seher emehtet wurden. Es 
war dabei die Beobaeh- 
tung gem acht worden, dals 
■der Stahl b«i dem langen 
Aufenthait in dem niiicrs- 
<len OeSB eine wesent- 
liche Besserung erfahrt.
Es, volkieht sichcineRei- 
nigung, die mit derjeni- 
gen in Suhlwerks-Roh- 
■eiseomischern rerwandt 
««• So wurde t .  1!. eJno 
Ycnnmderung des Man- 
gaągehaltes von 25 % und 
des PhosphonrehaJt.es von 
! "> festgestdlt. AuSer-
dem erfolgt aber, was die Analyse gewóhnlieh nicht naeh- 
Weist, eine Reinigung ron aUen gchlaokigon im Stahl 
*chwiimuen<ien Yonmreinigtmgen (Oiyden,S<shUcken usw,), 
Mit dem Cmfange der aufgespeieherten Stahlmenge 
waehst auch dio Zeit, di© der Stahl im Miseher zubringen 
4arf, ohne Gefahr r , a  laufen, daS seine DttnnflOssigkeit 
jt« groBe EinbuBe erkidet, Die zulassige Abnahme der 
temperatur wird in obigera Werk auf sehr einfache 

cise dadurch festgestellt, daB ein Kisenstab ron 12 mm 
Durchmesser in das Bad gehalten wird. Je naeh der Zeit,

*) I *  G inie O iril 1914, lg . April, S. 498/503.

dio erforderlich ist, um den Stab im Bade aofcuWł
wird auf deasen Temperatur geschlossen. 10 bis25Sekuj)ile
gelten je naeh der Wandstarko und GreOe des zu gicSeodt 
StOekes ais angemessene Zeit fttr die geeignete Ciel 
temperatur. Es hat sich bei der Yerwendung des Mischt-i 
im Intenesso eines moglichst weitgehend gereinigw
Stahls, also entsprechend guter Festigkeit des GuSatikktf 
ais zw'eckmiiBig erwiesen, das Abstehenlassen mogliehe 
bis zur zulassigen unteren Temperaturgrenze vom

nehmen.
Der Wagoinut des obigen Werkes gia 

allm iihlich auf Grund guter Erfahrua|e 
so weit, daB im letzten Jahre EiujelstScŁ 
im Gewieht von 30 t (mit Eopf 45 I 
zur Anfertigung Ohernommen wurds 
Dieses Gewieht mnSte mit ROeksacht st 
eine mogliche teilweise Eistarrung i  
Saiuuiler wiihrend der notweadigen 
Sclune.lzzeit noch ilberschritten wenla 
Es standen neben drei l-t-Konfertem zw 
MarfiiiSfen ron 3 bis 1 t, ein Martusofc 
von 6 t (bei HóehstleŁstung 8 t) und «  
Elektroofen naeh Stassano ron etwa 11 zn  

Verfilgung. V'on den Bimen konnte infolg 
unzureichender Geblise kamer nur eia 
blasen; jedoch trat keine Pasise ein, bas 
Kippen der einen setzte die andere mi 
dera Blasen ein. Die dritte Birne irupł 
der Vbrsieht halbor immer in YorbereituE- 
und heiB gehalten. Von den Martiaiifa 
konnten ebenfalls nur zwei auf einmsl te 
trieben werden. Yon der Yerwendung du 

Elektroofen sah man, wohl infolge derpeinlichen Wartunj 
die bei der Anspannung aller Krafto schwer darchftthrba. 
war, spater ab. Die boiden Miseher sind in Abb. 1 wKuier 
gegeben und ihre Gestaltung daraus zu erkennen; 
eine faBto 15, der andere 20 t. Der Standort der Mischt* 
ist, soweit dies aus der Abbildung entnommen wesfei 
kann, iiber der Form; sic entleeren sich gleich in diese 
Der Yerfasser spricht sich darabor in seinem Betids 
nicht aus, jedoch ist eine andere Anordnung bei dea zt

7 9 5 0

Abbilduug 2, SO t sc-hwen̂ s GuBstilok aus nw;rstali!.

Tcrfugung steheaden unzuliinglichen Heb?zeuge.n nk k  

gut annchinbar. Zudem erscheint dieser Standort tk*3 
einzig richtige. I>ie Miseher sind tlureh ZahnkrAnzAatón 
drehhar,

Bei der Bewaltigung der Aufgabe war jedem eaczeta 
der Beteiłigten sein Anteil genau zugeteilt und 
ArbeitSTorgang der Zł̂ it nach scharf vorgerechnet 
Kraftleistungen erfonierlich waren, lassem folgerłde 
die sieb auf den GuB des ersten der 45-t-$tBcke b e t k b . ^ .  

erkennen. Die Bessemerbimen lieferten bei aiibalt-eni-w 
Blasen in der Zeit von vier Stunden 40 t, ein 
ofen 8 t, der andere 4 t, ein Elektroofen 1 tf iusajs®,s

AbbUduug 1, Mi&cłier zur Aufnahme des StAiils.
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algo 53 t. Der groBe UebersehuU von 8 t tiber das erfordor- 
licbo Gewieht war Yorgcsehen worden, ura der Gefahr 
des Einfrierens der Mischerinhalte bei der Jangen Warte- 
zoit zu bogegnen; es hatte sich denn auch eine Kruste 
ron 8 t gebildet. Es crscheint sehr auffallend, daB trotz 
dieser starken Abkfihlung dor Stahl noch gieBbar war; 
jedoch sagt der Verfasser von diesem ersten AbguB, bei 
dem noch sonst allerhand Schwiorigkeiton auftraten, 
daB cr gut ausfiol. E r weist im besonderen darauf hin, 
daB das Werk der Aufgabe trotz der technischen Unzu- 
linglichkeiten nur auf Grund seiner langjahrigon Erfah- 
rnngen in dieser Richtung gewachsen war. Die bei dem

Abbildung 3. 30 Ł schweres G-uflsttick nseh dem Putzen.

-eryrahnten GuB gemachten Beobachtungen konnten mit 
Yorteil bei dem einige Wochen spater erfolgenden AbguB 
des zweiten Stiickes v er wendet werden. Es gelang dann, 
mit einer Gesamtstahhnenge von 45 t, ron denen 54 aus 
4en Bimen und 4 +  7 t aus den Martinofon stammten, 
eijiea einwandfreien GuB zu erzielen, bei dem durchaus 
kein Festfrieren des Stahls im Mischer erfolgte. Der 
Kupolofensatz fflr die Bessemerei bestand dabei aus 50 % 
Hamatit mit 4 %  Silizium und 50 % Schrott mit 0,2 % 
Sili2ium; die Chargen verliefen alle sehr heiB.

Die Stiieke sind mit Kopfen und Eingtissen in der 
Abb. 2 und in der Ansicht in Abb. 3 ohne Kopfe 
wiedergegeben. Da bei ihren Abmessungen keine ge- 
eigneten Gltthofen vorhanden waren, wurde das Glflhen, 
naehdem Kopf und EinguB autogen abgeschnitten 
waren und auch das Putzen unmittelbar neben der Form 
vorgenommen worden war, auBerhalb der GieBerei so 
bewerkstelligt, daB um das StGck ein Steingebiiude 

•errichtet wurde, in dem in entsprechender Anordnung 
einKoksfeuer angelegt wurde. Bei dieser Heizungsweise 
wurde die Gltihtemperatur erreicht.

I>ie Yerwendung des Sammlers in Kleinbessemereien 
kann unter Urostanden nachahraungswert erscheinen, 
wenn groBe StahlgieBereien im Bereieh fehlen und ab 
and zu StOcke zu bowaltigen sind, die tiber die gewohn- 
łiche Leistung hinausgehen. Man kann dem kfthnen Yor* 
geben des obigen Werkes die Anerkennung nicht ver- 
sagen; aber zur Begel sollte eino solche Arbeit mit un- 
^ollkoaunenen Iłilfsm itteln nicht werden. Der Gewinn 

in solchen Fallen meist auch recht fragwurdig.

MetallglOhdfen in England.
Bis yor kurzem waren die MetallgHihofen in England 

*‘kr mangelhaft eingerichtet1 >  Die Feuerung war fast 
inuner zu groB, oft mehr ais zweimal so grofi ais erforder-

ł) Nach einem Yortrage von ('. H. W all- The Metal 
Industry 1013, April, S. 162/3.

lich, und gewohnlich an einem Ende des Gliiliraumes 
untergebraeht. Die Flamme strich tiber ein Zwischen- 
gewólbe, unter dem das Metali am Herde der Muffel 
ruhte, und gelangte dann durch einen oder zwei ZOge 
am anderen Ende des Gltihraumes in den zur Esse fOhren- 
den Fuclks. Infolge der unverhaltnismaBig groBen Feue* 
rungsanlage war die Verbrennung gewohnlich recht un- 
Yollkommen, und ein groB^r Teil des vergasten Kohlcn- 
stoffes gelangte unverbraucht in den Sehornstein. Zudem 
stieg die Hitze im GlUhraume oft betraehtlich Uber das 
erforderliehe MaB, wodurch wieder nutzlos Brennstoff 
vergeudet wurde. Die letzten Jahre haben wesentliche 

Fortschritte gebracht, man ist durch An
wendung wissensehaftlicher Grundsatze bei 
der Anlage der Oefen, insbesondere ihrer 
Feuerung und der leitung der Feuergase, 
dazu gelangt, mit sehr yiel weniger Brenn
stoff die gleiehen, hiiufig sogar bessere Gliih- 
wirkungen zu erzielen ais vorher. Die Feue- 
rungen wurden kleiner und die Ztige nicht 
nur flber, sondern auch neben und unter 
dem Boden der Muffel entlang gefGhrt, 
Genaues Augenmerk wurde insbesondere 
der Temperatur gewidmet, mit der die Ab
gase in die Esse gelangten. Diese Tempera
tur wurde in Uebereinstimmung mit der 
gewtinschten Gliihtemperatur gebracht; 
sollen die Metałlteile z. B. bei 7<K) 0 gegluht 
werden, so durfen die in die Esse tretenden 
Abgase nicht wesentlich unter diese Warme 
abgekUhlt sein, sonst kann in der Gliih- 
muffel nicht gleichmaBig eine Warnie von 
700° herrschen.

Abb. 1 zeigt das Schema eines Metali- 
glńhofens alter Anordnung, wie Bie frUber 
allgemein tiblich war und vereinzelt wohl 
auch heute noch anzutreffen ist. Damit 
yerglichen bedeutet die neuere Anordnung 

nach Abb. 2 einen wesentlichen Fortschritt. Die Feuerung 
liegt unterhałb der Muffel; dieGase heizen erst die Muffel- 
sohle, gelangen an dem der Feuerung entgegengesetzten

AbbUdimg 1. A lte GilUunuffel.

Ende in die Muffel und ziehen in ihr bis zum Ende oberhalb 
der Feuerung zurfick, von wo sie in den Kaum zwischen 
dem gerippten Deckengewolbe und der a u Be ren, oberen

Abbildung 2. Glilłuuaffel m it Unterfeuerang.

Ofendecke, und weiter schliefilich zur Esse ziehen. Solche 
Gltihmuffeln werden fiir die Falle berorzugt, in denen 
auf ausgiebige und gieichmaSigt* Bodenwarme Wert 
gelegt wird.

Eine etwas andere Ausfłihrung laBt Abb- 3 erkennen. 
Sie erinnert zum Teil an die v era He ten GlOhkammeru
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nach Abb. 1, hat aber eine besser bemessene, kleinere 
Feuerung, und ihr Deckcngewolbe erstreckt sich in gróBerer 
Ausdehnung tiber das Głfthgut, Vor allem aber treten 
die Gase in der Nahe der Einsatzoffnung durch zwei 
Sehlitze in Kanale, die rechts und links unter dem Muffel - 
herde angelegt sind, vereinigen sich vor der Feuermauer 
in einen Mittelkanal, kehren durch ihn wieder an das 
Ende der Einsatzoffnung zuruck und konnen nun erst 
zur Esse abziehen. Die Anordnung bewahrt sich far

Eine neue Kupolofen-Glchtmaschlne.

E. C. K re u tzb e rg  beschreibt bei der Erorterun  ̂
der Einriehtungen der Q u ig le y F u rn ace  and Foundn 
Co., S p rin g fie ld , Mass., V. St. A., untcr anderem cme 
neue Kupolofen-Gichteinrichtung1), die infolge ihr.r Ein- 
fachheit recht brauchbar erscheint.

Auf der Gichtbuhne befinden sich links und J®0" 8 
vom Kupolofen Bodenklappen (s. Abb. I), die sich in Ge- 
lenken hochklappen lassen. Die Klappen werden durc > 
Drehachsen und die auf der Gichtbuhne featgeschraubtc» 
Lagerbocke zwangslaufig geflihrt und sind mittels c m i *  

dritten Gelenkes mit der Kolbcnstange je eines Druckw t-

>) The Foundry 1914, April, S. 151/2

Abbildung 4. l in k s  ** offene, seitlich gefeuerte GlUhmuffel. 
Rechts — gcschlosscne „  „  „

FUr Muffeln ron mehr ais 9 r.i chter Lange empfiehlt 
sich, eine oder mehrere seitliche Feucrungen vorzusehen. 

Man kann so Muffeln von praktisch fast unbcgrcnzter 
Lange ausfiihren. Wall hat z. B. auf diese Weise mit 
Muffeln von 15 m lichter Lange sehr gute Ergebnisse erzielt. 
Zugleich mit der IJinge kann die Breite der Muffeln zu-

Abbildung^iS. GlUhmuffel m it beiderseitiger Feuerung.

nehmen, die Feucrungen fallen im allgemeinen kleiner 
aus ais bei langsgefeuerten Muffeln gleicher Abmessungen. 
Seitlich gefeuerte Glilhofen sind rasch betriebsbereit, die 
Feuergase haben verh&ltnisma£ig kurze Wege zuruek- 
zulegen, das Metali ist der Feuerstelle naher und wird 
raseher erhitzt, und die Temperatur ist durch die ganze 
Muffel gleichmafiiger. Da nicht so leicht ein Temperatur - 
ab fali in yerschiedenen Teilen des Ofens eintreten kann, 
liiBt sich unter sonst gleichen Yerhaltnissen sparsamer 
feuem. Bei der Ausf iihrung Abb. 4 links gelangen die Feuer- 
gase uber die Feuerbnicke und den Herd durch eine

Reihe yon Oeffnungen auf die der Feuerung entgegen- 
gesetzte Muffelseite. Die Oeffnungen sind unmittelbar 
vor der Feuerung am engsten und werden nach beiden 
Seiten zu allmahlich breiter, um die Wiirme gleichmiiBig 
zu yerteilen, denn es gilt der alte Grundsatz: Haltet 
nur die Enden warm, die Mitte wird dann schon sei ber 
ftir sich sorgen. Aus den Seitenkaniilcn gelangen die 
Gase in ZOge unter dem Herde, die sich je nach der Breite 
der Muffel zwei- bis dreimal wenden, ehe sie in die Esse 
miinden.

Abb. 4 zeigt rechts eine seitlich gefeuerte, geschlossene 
Muffel. Die Feuergase ziehen oberhalb eines leichten 
Zwischengewolbcs nach der gegentiberliegenden Seite, von 
wo sie ebenso wie 
bei der Anlage nach 
Abb. 4 links durch 
Boden kanale zur Esse 
gelangen. Geschlos- 
sene Muffeln dienen 

yorzugsweise zum 
Gliihen leichtcr Fer- 
tigware, die keine wei
tere Bearbeitung er- 
fahrt. Da die Warnie 
nur mittel bar auf das 
Gluhgut wirkt, erfor- 
dern sie einen etwas 
groBeren Brennstoff- 
aufwand. Dic Muffeln4 
nach Abb. 4 konnen 
nach Bedarf in ganzer
oder in halber Lange ...  „ . w ,, . . , , °  Abbildung 6. Geschlossene GlUhmofm

betrieben werden, m lt Qasfcuerimg.
man braucht im letz
ten Falle nur dic eine Halfte zu feuern und die andere 
still liegen zu lassen.

Der Glilhofen Abb. 5 hat an beiden Seiten Feuerun- 
gen, die nattirlich entsprcchend klein zu bemessen sind. 
Die Feuergaso steigen seitlich zu einem Mittelkanal iiber 
der Muffeldeckc empor, aus dcm sie durch Sehlitze, die 
gegen beide Enden zu allmahlich breiter werden, in seit 
liche DeckenzUgc gelangen. An den Enden der Muffel 
vcrbinden sen krech te Kanale die oberen Seitenzflge mit 
Seitenzilgen unter dem Muffelherde, die mit einem zur 
Esse filhrenden Mittelzug in Yerbindung stehen. Die An
ordnung ist yorzugsweise fiir kleine Muffeln von hochsteus 
2*4 ni lichter Lange und 1 m lichter Breite geeignet.

Die auf einem Entwurfe C. H. Walls beruhende. 
gasgefeuerte Muffel Abb. 6 dient zum Gltthen von Hohl- 
gu 13waren und kann mit Temperaturen bis zu 1000* 
betrieben werden. Die Muffel ist im Lichten 9 m lang, 
1,12 m breit und 1,05 m hoch. Das Glilhgut wird auf 
einem Gleise eingefahren, das drei Wagen von je 2,4 m 
Lange zu gleicher Zeit aufnimmt. In der Schicht von 
lÓ j i  st werden durchschnittlich 70 Wagen ladungen ge- 
glfiht, wozu durchschnittlich 1270 kg Kohle erforderlich 
sind. Da jeder Wagen rd. 180 kg aufnimmt, erfordert 
die Tonne Gliihgut einen Brennstoffaufwand von nicht 
mehr ais 100 kg. (7. I r r e t b e r g e r .

Abbildung 3. Endgefeuerte GlUhmuffel mit BodenzUgcn.

Muffeln, deren lichte Lange 6 bis 7 m nicht iiberschreitet, 
und erfordert innerhalb dieses Grenzwertes auf 1 t Gluh
gut etwa 50 bis 75 kg gute Kohlen. Bei langsgefeuerten 
Muffeln sollte iiberłiaupt eine lichte Iiiingc von 9 m nicht 
tiberschritten werden. Tut man es dennoch, so hat man 
stets mit ungleich erwarmten Muffeln zu rechnen.
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hebezeuges (C at Spannung) in fester Yerbindung. Auf 
den Klappen befindet sich ein Schienenpaar, in welches 
daa Zufuhrgleis des Gichtbodens einlauft. Sobald ein 
beładener Wagen auf die Platte gelangt, wird er mittels 
einer einfachen Klemmvorrichtung mit ihr fest vcrbunden. 
IiBt man dann den Kołben des Hobezeuges steigen, so 
wird die Klappe gehoben und der Inhalt des Wagens in 
den Kupolofen entlcert.

l)er Gichtwagcn besteht aus einem fahrbaren Unter
gestell und einem abhebbaren GichtgefaB. Dem die 
Gichfc bedienenden Arbeiter wird das gefullto GichtgefiiB 
mittels eines Laufkrans auf das Untergestell gesetzt. 
«orauf er den Wagen auf die Klappe schiebt, verklammert, 
das Luftdruckhebezcug in Tatigkeit setzt und so den 
Wageninhalt in den Ofen entlcert. Dic Hahne der Druck- 
luftleitungen sind am Kupolofen zwischen den beiden 
TGrcn in guter Reich wei te angebracht. Die Einrichtung 
macht es auch bei groBen Kupolofen und scharfein Be
triebe einem einzełnen Mannę leieht, dio Begichtun g o 
wandfrei durehzuftihren.

Bei der Inbetriebsetzung der Anlage ergaben sich 
einige Schwicrigkeiten im Schmelzverlaufe, die aber 
durch geeignete Einteilung des Gichtens bald Iiborwunden 
«Tirden. Durch dio Tttro links wird mit einer Eisenladung 
begonnen und dann durch die TUro rechts ein Satz Koks 
and Kalk aufgegeben. Dann laBt man weiter durch die 
TOre rechts einen Satz Kisen folgen und gibt, daran an- 
schlieBend, links Koks und K alk auf, usw. Dic Gicht-

Abbildung 1. Kupolofen-Giclitmaschine.

óffnungen sind mit Ftillhalsen yersehen, die ein Yer- 
schtltten des Gichtgutes wirksam verhindern. Au Cer dcm 
haben sie in lotrcchten Ftthrungen laufende Schutzgitter 
zur Sicherung der Arbeiter beim Zustcllen des Kupol- 
ofens. C .  I r r e f t b e r g e r .

Aus Fachvereinen.
American F o u n d r y m e n ’s A ssocia tion .
Auf der vom 7. bis 11. September 1914 in Chicago 

abgehaltenen Jahresversammlung der amerikanischen 
Gietiereifachleute lagen wie immer eine Reihe mehr 
oder weniger bemerkenswerter Berichte vor.|

Rich. M oldenke behandelte die auf Veranlassung 
des Vereins von verschiedener Scite aus erfolgte

Untersuchung der amerikanischen Fonnsandvorkommen.
Es waren Sande aus Albany, Kentucky, Ohio, New 

Jersey, Pcnnaylvanien, Missouri, .Illinois, Georgia, Tennes
see, die den verscbiedenen Yerfahren zur Feststellung der 
rationellcn und chemischen Analyse, der KorngroBe, 
Bindekraft, Gasdurchliissigkeit, Biege- und Quetsch* 
festigkeit unterworfen wurden. Dic rationelle Analyse 
samtlicher Sande schwankte zwischen 58,82 und 81,38 % 
Ouarz, 15,49 und 24,77 %  Tonerde urd 3,13 bis 22,16 % 
reldspat, was einer mittleren Zusamniensetzung von 
65,53% Quarz, 21,73%  Tonerdesubstanz und 12,74%  
reldspafc entsprieht. Die mittlere entsprechende chemische 
Zusamniensetzung war 84,26%  Kicselsaure, 13,59% 
Alaminium- und Eisenoxyd, 2,15 % Alkalien. Die Kom- 
gTofie schwankte ebenfalla sehr stark. Von samtlichen 
<6 untersuchten Proben gehorten 18 zur feinsandigen 
r̂uppo mit 90 bis 100 %  Feinem, 10 zur mittelkórnigen 

gruppe mit 80 bis 90%  Feinem und 48 zu der grob- 
yrnigen mit weniger ais 80 %  Feinem. Die nach 

' m  Farbo*Yerfahren nachgewicsene Bindekraft ergab, 
Sande zwischen 1 und 2,6 schwankten, wenn 

? ?  **en am wenigsten bindekraftigen Sand von 
‘ 1 annimmt. Im allgemeinen ergab sich,
a nieht die aus allen moglichen KorngroBen zu- 
r̂amengesetzten Sande, sondern die aus dem gleich- 

ornugsten Kom bestehenden die bindekraftigen 
ergab sich, daB dio feinkornigen Sande 

gusieł inaBiger ais dio grobkomigen waren. BezGglich der 
^j^chjassigkeit ergab sich im allgemeinen, daB die
• e um so durchlassiger sind, je weniger Feuchtigkeit 

Die Sande wurden trocken und mit 5 %, 
und 10%  Waaserzusatz untersucht; nur bei 

z  von 5%, Wasser zu Mischzwecken waren die

Zahlen besser ais bei troekenem Sand. Das gilt sowoh 
von den fein- und mittelkórnigen ais auch den grob
komigen. Beziiglich Bruchfestigkeit zeigten die feinen 
Sande geringere Unterschiede unter sich ais die anderen, 
aber alle waren nur maBig fest. Da die Durchlassig- 
keit dieser Sande bei geringem Wasserzusatz besser 
ist, so sollte man sie beim Mischen auch nur wenig anfeuch- 
ten. GieBereien, die leichten GuB anfertigen, mOsscn dies 
beachten. Die Festigkeit der mittelkórnigen Sande laBt 
mit yermchrtem Wasserzusatz betrachtlich nach; diese 
Eigenschaft geht mit dem Nachlassen der Gasdurcblassig- 
keit Hand in Hand. Die grobkornigen Sande zeigen sich 
in dieser Hinsicht etwas Oberlegcn. BezOglich des MaBes 
der Anfeuchtung ist weniger groBe Sorgfalt notig. Zu 
naB diirfcn sie nattirlich auch nieht sein. Bindefahigkeit 
und Festigkeit sind naturgemaB nahe venvandt. Abgesehen 
von dem Albany-Sand, dessen verschiedene Feinhcits- 
grade bei demselben Feuchtigkeitsgehalt eine ziemlich 
tlbereinstimmende Quetschfestigkeit bzw. Bindefahigkeit 
aufweisen, ergeben die gróberen Sandsorten fast durch- 
weg bessere Zahlen, die allerdings mit zunehmender 
Feuchtigkeit abnehmen. Man tut also am besten, auch 
dio gróberen Sande nieht zu stark anzufeuchten.

John G regson empfahl zur

Ausmauerung von Kleinkonvertern

cin Futter aus Ganistcr, das bei der Sivyer Steel Casting Oo. 
in Milwaukee ausprobiert wurde und sich sehr gut bewahrt 
habon soli. Dio Kosten eines Fut tors stellen sich ebenso hoch 
wio die Ausmauerung mit Silikasteinen, aber der Zeit- und 
Materialaufwand ftir die taglichen Reparaturen sollen be
trachtlich niedriger sein. In  einem Betrieb, in dem an fQnf 
Tagen der Woche taglich durchschnittlich acht Chargen 
geblasen worden seien, habe das Futter einer 2-t-Bime 
monatciang gehalten. Haufig sei es moglich, eine ganze 
Woche zu blasen, ohne daB die Diisen in Mitleidenschafi 
gezogen wtirden, im Ubrigen seien nur kleincre sonst ige 
Ausbesserungen an der Auskleidung notwendig gewesen. 
An einer 1-t-Birne hielt derselbe Boden und die I)Qsen 
wahrend vier Tage taglich 30 bis 30 Chargen aus- Im 
Gbrigen gibt der Bericht noch Einzelheiten iiber die Durch- 
fuhrung der Ausmauerung und ihre Behandlung.
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W alte r H. K e lle y  berichtete aber 
feuerfestes Materiał und seine Auswahl bei GieBereidfen.
Zunachst bot er eino Anzahl kennzeięhnender Analysen 
von Schamottesteincn, Silikasteinen, Bauxitziegeln, Chrom
erz- und Magnesitsteinen. l>ie Analyse ist jedoch nicht 
allein maBgebend ftir die Beurteilung des Steines, auch 
die physikalischen Eigenschaften mtiBten in Betracht 
gezogen werden, da auch von dieser der Widcrstand 
gegen Abnutzung und Verschlackung abhange. An 
Flam m ófen soli man hartgebrannte und feinkornige 
Schamottesteine an dic Seitenwande setzen, damit sie 
der anstoBenden Flamme besser widerstehen. Das Ge
wolbe kann aus mittelstark gebrannten, grobkomigen 
Steinen bestehen. Der Feuerungsraum soli mit Dampf- 
preBziegeln ausgcmauert werden. Bauxitzicgcl und Dampf- 
preBziegel an den Seitenwanden des Schmelzraumes 
(Herdes) haben sich ais haltbar gegen die Einwirkung 
der Schlacke bewahrt. Auch Chromerz- und Magnesit- 
steine sind dauerhaft gegen Verschlacken, doch hal ten 
sie nicht so gut stand bei untcrbrochcnem Betrieb. Ftir 
G ltihofen zum Anlassen gentigt ein Stein zweiter Quali- 
tat und im Feucrraum ein guter Stein. Die Bodensteinc 
sind am besten 30 cm breit und 12,5 cm stark, bei einer 
Lange von 30 bis 45 cm, damit man groBere nicht 
unterbrochene Flachen bekommt ais bei Normalsteinen. 
Ftir feststehendo T iegeló fen gentigt ein hochwertiger 
feuerfester Stein von mittelgroBem Kom, bei kip p b arcn  
Oefen muB der beste Schamottestein aus sehr te inkom i- 
gem und hartgebranntem Materiał gewahlt werden.

F iir S ta h lk o n v e rte r wird ein Futter aus Ganister 
empfohlen oder eino Ausmauemng mit Silikasteinen, 
die einen Ueberzug aus Ganister von 75 mm Starkę crhalt. 
An K ern tro cken o fe n  gentigt in der Feuemng ein feuer
fester Stein zweiter Gtite. Bei T iegeló fen m it Re- 
g e n e ra tirfe u e ru n g  soli man das Mauerwerk in Hohe 
der Schmelzzone aus Silikasteinen herstellen. Bei dem 
sogenannton M ilw aukee- oder deutschen T ieg el- 
ofen wini ein feuerfester Sonderstein verwendet, der hohe 
Temperaturen au&halt, ein sehr grobes Kom hat und nur 
schwach gebrannt ist. K u p o lo fe n ste in c sollen dicht, 
hart und sehr feuerfest sein. Dic Steine fur den unteren, 
bis etwa 1,2 m tiber die Dtisen reichenden Teil stellt man 
am liste n  mit einem Stein aus hochtonerdehaltigem 
Flint-Ton zu, aus dem sich ein starker, fester Ziegel 
herstellen laBt. Die Steine bis zum Einwurf sollen sehr 
dicht, hart und widerstandsfahig gegen Reibung sein. 
Unter Umstanden konnen stellen weise auch Chromerz- und 
Magnesitsteine angebracht sein, auch saure Steino sind 
mit Erfolg verwendet worden. Bei e le k trisch e n  Oefen 
kommen im allgemeinen Silikasteine in Frage, nur bei 
Erzeugung von basischem Materiał sollen Boden und 
Seitenwande aus Magnesitsteinen hergestellt werden.

An Schw ciB ófen mit abhebbarer Decke wahlt man bi> 
zur Hohe des Schlackenstandes einen feinkornigen u ud 
hartgebrannten Stein. Chromerzsteine und Magnesit- 
ziegel haben sich nicht bewahrt. Hartgebrannte und 
hochfeuerfoste Ziegel dienen zur Ausmauerung der Seiten- 
wiinde, fur die Decke wahlt man am besten grobkornige 
und leicht gebrannto Steine. Ftir M artinofen benutzt 
man Silikasteine sowohl fur den Herd ab die oberen Ofen- 
teile. Das Gittcrwerk stellt man vorteilhaft aus einem 
hochwertigcn fcinkómieen Schamottestein her, der nicht 
so sebarf gebrannt ist, viele verwenden auch Silikasteine. 
Die Kammern werden mit besten Schamottesteinen aus- 
gemauert, doch werden ftir die Decken und oberen Teile 
der Seitenwande auch Silikasteine verwcndet. Beim 
basischen Yerfahren benutzt man tur den Herd und die 
unteren Teilo der Seitenwande Magnesitziegel, dann 
folgen einige Schichten Chromsteinc und zuletzt SOi- 
kasteine.

G. R. B rand  on bcschrieb die
Bauart eines Kupolofens, 

dereń Besonderheit darin liegt, daB der Windring nicht 
bis zum Boden rcicht, sondern jede Dtise an einen Wind- 
kasten angeschlossen wird, der an dem Windring befestict 
ist. Dieser Windkasten ist mit einem Schauloch und einer 
Windklappe zur Windregelung ausgcstaltct; der untere 
Teil ist feuerfest ausgeftittert fur den Fali, daB einmal 
Eisen oder Schlacke tiberlauft. Die Einrichtung ist- fiir 
ununterbrochen arbeitende Oefen von gróBter Leistungś- 
fahigkeit bestimmt. Abbildungen untersttitzen die Be
schreibung.

J. E. John so n gab seine Auffassung wieder tiber den 
Grund der hochwertigen Eigenschaften von 

Holzkohleneisen.
Nach seinen Untersuchungen ist das Eisen nicht durcli 

seine Reinheit in bezug auf Schwcfcl, sondern dureh 
seinen Gehalt an Sauerstoff ausgezeichnet. Zahlrciche 
Proben haben ergeben, daB das allerbeste llolzkohlencisen
0,04 bis 0,10 % Sauerstoff enthielt, wahrend die nor- 
malen Sorten nur 0,015 bis 0,025%  und sclilechtere 
Sorten weniger ais 0,01 %  enthielten. Koksroheisen sind 
yergleichsweise arm an Sauerstoff. Die Wirkung des Sauer- 
stoffs mag eine doppelte sein: zunachst schlieBt er die 
Kristallkom er zusammen, indem er den Graphit aus der 
lamellaren Form in kugelige Form umwandelt, und 
zweitens andert er dio Kristallisationsform des Eisens; 
der Sauerstoff scheint der Neigung des Eutektikums zu 
begegnen, in Form glatter, flacher Kristalle puszuscheiden 
und die Bildung eines Netzwerkes ineinander eingreifender 
K iistalle zu fordem. Derartiges hochsaucrstoffhaltige* 
Holzkohleneisen soli unter Benutzung der Besseraer- 
birne erzeugt werden. (Forts. folgt.)

Patentbericht.
D eu tsch e  P a te n ta n m e ld u n g e n 1).

16. November 1914.
K I. 7 c, U 4980. Maschine zur Herstellung von Gitter- 

blechen. Unirersal Metal Lath and Patent Company, 
Jersey City, V. St. A.

K I. 10 a, V 12 736. Yerfahren zur Yerwertung von 
Feinstcinkohle dureh Yerkokung und Entgasung. Her
mann Vos8, Magdeburg, Augustastr. 17, und Albert Peust, 
Berlin, Kochstr. 75.

K I. 21 h, U 5233. Elektrischer Ofen mit Heizdraht- 
wicklung aus unedlem Metali. Dr. L. Ubbelohde, K arls
ruhe i. Baden, Bisinarckstr. 41.

K I. 24 e, P 31 748. Yerfahren und Yorrichtung zum 
selbst ta tigen Stochem in Drehrostgaserzeugem. Poetter,
G. m. b. H ., Dusseldorf.

*) Dio Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wiihrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamie zu B e rlin  aus.

K I. 40 b , G 41 336. Yerfahren zur Erhohung der 
Legierfahigkeit des Mangans in Form einer \  orlegierung 
aus Mangankupfer oder Ferromangankupfer. Th. Gol 
schmidt, A. G., Essen, Ruhr.

KI. 49 f, D 30 335. Richtbank mit beweglichen RieMr 
backen ftir Platinen. D eutsch-L uxem burg ische Bergwer■ - 
und Hutten-Akt.-Ges.. Mulheim a. d. Ruhr.

19. November 1914.
KL 7 a, A 25 409. Yorrichtung zur Sicherung to» 

zusammenarbeitenden zylindrischen Korpcrn, insbesoo- 
dere von Walzen paaren, gegen achsiale V ersehiebung. 
Alexis Achterfeldt, Offenbach a. M., Sprendlingerstr.

KL 10 c, B 61 621. Yerfahren einer Druckverko^mg 
von ungeformtem, feuchtem Schlick und Torf. Alfred >om, 
Zehlendorf-Mitte, Burggrafenstr. 17/19.

KL 31 c, W 44 269. GieBmaschine mit in seakrecW* 
Stellung und wagereehter Lage genau parallel zu sch te a 
den und zu offnenden Dauerformen. Kóuigl. \Vurt 
bergischer Fiskus, vertreten d u ch  den KonigL W urttem • 
Bergrat, Stuttgart.
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Deutsche G e b rau c h sm u s te re in t ra g u n g en .
16. November 1914.

Kl. 7 c, Nr. 618 011. Yorrichtung zum Bichten von 
Blechstreifen in der Breitenausdehnung. Deutsche Ma
schinenfabrik, A. G., Duisburg.

Kl. 24 e, Nr. 018 853. Generatordrehrost mit pendeln* 
ijk  Łftgcrung auf dem Schusselbodcn und sehaukelnder 
Ahstutzung auf einer Laufbahn. Siegfried Bart Ił, Diissel* 
dorf̂ Obcrkaase-l, Brond’amourstr. 43.

KL 81 e, Nr. 018 892. Selbsttatige Abladovorrichtung 
fiir Sclnencn und Tragcr. Christian Schmidt, Wilferdingen, 
Amt Durlach, Baden.

D eu tsche  R eichspaten te .
Kl. 31 a, Nr. 273 032, vom 6. September 1910. H an a 

Kaercher in  F ra n k fu rt a. M. S c h m e l z -  u n d  G i e f i o f e n  

f u r  M a g n e s i u m  u n d  s e i n e  L e g i e r u n g e n  m i t  U e b e r l e i t u n g  d e r

Y e r b r e n n u n g s g a s e  

i i b e r  d e n  T i e g c l  i m / t 

r e n d  d e s  S c h m e l z e n s  

u n d  O i e f i e n s .

Die heiBen kohlen- 
oxydhaltigen Ver- 
brennungsgase wer
den durch eine brei
te, aber niedrige 

diisenartige Oeff
nung a in Form 

einer breiten, den Tiegel gegen dic Lutt abschlieBenden 
Siichflamme ił ber die Tiegeloffnnng hinweggetrieben und 
durch eine ihr diametral gegenftbęrbegende Abzugsoffnung 
b abgefiihrfc.

Kl. 31 b. Nr. 273 471, yom 7. Mai 1911. F ran s 
JustinuB N ilsso n in  H u sq v a rn a , Schweden. D a p p e l -  

p r e f im a s c h in e  z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  S t a p e l - F o r m k i l e n  \ f u r

i u  e in e m  S t i i e k  z u  g i e f i e n d e  H e i z k d r p e r g l i e d e r .

Die untere Modclłplatte a und die obere b sind je 
mit einem die Oeffnung des YerbindungsgHedes hor- 
stelłendcn Modclltcil c, d yersehen. Yon diesen wird der

untere c von einem unter Federwirkung stehenden Kol- 
bco e getragen, dessen Hub so hoch ist, daB er den Modell- 
teil c bis in dio obere Ebene der Form fuhrt. Dieser 
konamt hierdurch mit der unteren Flachę in Bertihrung 
and wird beim Pressen mit ihm zusammen so weit in die 
Funamasse eingedrGckt, bis er bei seiner Abwartsbewe- 
Piig unter einen Sperrhebel f g tritt. Dorn h und 
Bachse i dienen zum genauen Zentrieren der Teile c und d.

. Kl. 31 c, Nr. 27825, vom 9. November 1911. 
Hans K aercher in  F ra n k fu rt a. M .-Sud. G i e f i -

p f a m i e  f u r  l e k h t  o x y -  

d i e r e n d e  M e t a l l e .

Die GieBpfanne a 
besitzt oben eine breite 
Diise b, durch welche 
ein gegen das in der 
Pfanne bcfindliche, 
leicht oxydierbare Me

li inertes Gas in bzw. iiber das gesehmolzene Metali 
getriehen wird. Es soli so das Metali beim YergieBen 
gegen den Luftsauerstoff geachiitzt werden.

K l. 31 c, Nr. 273 826, yom 12. September 1912. 
Lentz <fc Zim m erm ann, G ie B e re im a a ch in e n -ile - 
sei lach a ft m. b. H. in  D ilss e ld o rf-lla th . M i s c h m r -  

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

n e b e n e i n a n d e r  ł i f g e r i d e n  S c h d c h t e n  m i t t e l s  e . i m *  F o r d e r - 

f j u n d e s  s t e t i g  e n t n o m m e n  u n d  e i n e r  M i s c h r o r r i c h t u n g  z u -  

g e f i i h r t  w e r d e n .

Dio in den Sehachten a, b und c enth&łtenen Form- 
aandsorten werden durch daa sich darunter bcwegende,

mit 1 kisten d besetzte Fórdcrband e entnommen, das sich 
unter den Schachten auf zwei ftbereinander liegenden 
Bodeń f und g bewegt. Auf dem unteren Bodcn findet 
bereits ein Mischen der Sandsorten statt, die von hier 
einer Fórdervorriehtung h zugefiihrt werden. Durch aus 
drelibaren Walzausseh n i t te u bestchende Schieber i kann 
die Starkę der aus den Fdllschachten austretenden Sand
sorten geregelt werden.

Kl. 31 c, Nr. 273 827, vom 19. September 1912. 
E ric h  K iig lc r in  Q uakcnbruck, H annovor. 
S c h Z e u d e r g u f l r o r r i c h t u n g ,  d e r e n  i n  s e n k r e e h t r r  E b e n e  s c h w i n g  

b a r  e r  A r / n  d i e  G u f i f o r m  a u s  s e n k r e c h t e r  S r h m e l z . < t e l l u n g  i n  

r a d i a l e  S e J d e u d e r s t e l l u n g  b r i n g t .

Das Schleuderrad a besitzt einen Fanghaken h fiir 
die zu sehleudernde, auf dem fahrbaren Tisch c auf- 
gesetzte GuBform d und einen einstellbaren Arm e zum 
Fortsclneben des Tisclies c behufs Freilegens der Schleuder 
bahn.

K l. 31 e, Nr. 274 495. yom 30. Juni 1912. George 
F re d e rick  Bow dle, John F ra n c is  0 ’ B rie n  und 
Fo rest Lee Schm idlapp in  P iq u a , O hio, Y. St. A. 
S c h u t t e l s i e b  f i i r  f a h r b a r e  F o r m m n d - M i . ś c h > m s c h i n > n .

Der zu mischende Formsand wird von den schnell 
umlaufenden Schaufeln a gegen das Schattclsieb b

schleudert-, das in einem bei e angelenkten Rahmen d 
befestigt ist und beim Bcwegen der Maschine dureh *die- 
Daumen e der hinteren Achse i  geschflttelt w ird, Das 
Sieb b besteht aus zwei unter einem W inkel zusammen- 
stoBendeń Teilen, infolgedessen der Sand vorzugsweisłł 
in der Mittellinie abgelegt wird und ein Haufen von niog- 
lichst geringer Gmndflaehe entsteht.
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Zeitschriftenschau Nr. 11.')
A llgem einer  Teil .

Gesehlchtllches.
Wilhelm Remy: E n tste h u n g  und 1 n b e trie b - 

setzung des A lfe r E isenw erks.* [St. u. E. 1914, 
22. Okt., S. 1625/9.]

Ił.  Hofmeister: E in e  G uBform  von der B a b ilo n ie  
in  W estfalen.* Dieselbe wird im Museum zu Bielefeld 
aufbewahrt. Sie stammt von der Babilonie bei Liibbecke, 
f i ner bedeutenden westfiilischen Ringwallanlagc, und bc- 
stcht aus einem Serpentinstein, der auf der einen Seite ein 
Gittermuster, auf der andern Seite ein Radmuster von
3,5 cm Durchmesser zeigt. [Praehistorische Zeitschrift 
1914, 6. Bd., 1./2. Heft, S. 189/91.]

K in  G u B stah lp a tcn t von 1815. Es betrifft ein 
Yerfahren von F. Nicolai, das bei Krupp in Essen damals 
ausprobiert, aber ais ganzlich unbrauchbar befunden 
worden ist. [GieB.-Zg. 1914, 1. Okt., S. 563/5.]

B r. Viktor Zailer: Aus dem iilte ste n  B uche Uber 
T o rf (1658.) Es handelt sich um ein Werk des hollan- 
dischen Professor* Martin Schoock, das 1658 in lateinischor 
Sprache erschienen und von Zailer ins Deutsche iibertragen 
worden ist. Der Yorliegende Aufsatz bringt einen kurzeń 
A uszu g aus den wichtigsten Kapitelu des Buches. [Z. f. 
Moorkultur und Torfrerwertung 1914, Noy., S. 183/99.]

Wirtschaftliches.
E in e  K und geb ung  der deutschen E rw e rb s

stande. [St. u. E. 1914, 8. Okt., S. 1583/5.]
D ie e ng lische Fachpresse und der K rieg. 

[St. u. E. 1914, 29. Okt., S. 1676/8,]
D ie  en g lisch e  F ach p resse und der europaische 

K rieg . [St. u. E. 1914, 17. Sept., S. 1519; 24. Sept., 
S. 1544; S. Okt., S. 1591.]

L ieferungsbedlngungen.
A. D. Mellor: S ich eru n g  g e rin g ste r K o stcn  und

• e h n e llste r L ie feru n g  von B etoneisen. Der yer
fasser empfiehlt Beschrankung auf bestimmto GroBen und 
Festigkeitabedingungen. [Eng.Rec. 1914,26. Sept., S. 356/7.] 

In te rn a tio n a le  V o rsch rifte n  f iir  G uBeisen. 
Bericht iiber Yorschlage, die auf der letzten Jahrcsver- 
sammlung der American Society for Testing Materials 
iiber Yorschriften betreffend die Zusamincnsetzung von 
Lokoniotiv- und TemperguBeisen, die Priifung von guB- 
eisernen Rohren, die Abmessung von Probestaben und die 
Klassifikation von Roheisen im internationalcn Handel gc- 
rnacht wurden. [Foundry 1914, August, S. 317/9.]

Georg Strelin; Z ur F rag e der E rh ó h u n g  der 
F e s tig k e itsz iffe rn  f iir  G uB eisen in  den L ic ie - 
run g sY o rsch rifte n . [St. u. E. 1914,29. Okt., S. 1649/52.] 

Technische Hllfswlssensehaften.
A. K. Riegcr: D ie Y crbiegungen fre i a u flie g cn - 

der T ra g e r bei p lo tz lic h  cin tro ten d e n  sta rk e n  Be> 
lastungen. Bei schnell wirkenden Beanspruchungen 
Yerhalten sich frei auflicgende Trager annahernd wie fest 
eingespannte. Anregung zur naheren Untersuchung dieser 
Frage. [Z. f, Dainpfk. u. M, 1914, 9. Okt., S. 465.]

S oziale  E in r ich tungen .
Schulwesen.

Von unsern H ochsebulen. [St. u. E. 1914,22. Okt., 
s. 1639/40.]

B rennstoffe .
Steinkohle.

G. Beatz: U eber d ie  K ohlenvorrafce der W elt. 
Auszug aus einer Arbeit von I* de L a u n ay in der

l ) Y s l  St. u. E. 1914. 29. Jan., S. 194/207; 20. Febr.. 
S. 370/83; 20. Marz, S. 544/51; 30. April, S. 764/72;
28. Mai, S, 930/37; 25. Juni, S. 1097'1104; 30. Ju li, 
S. 1309/16; 27. August, S. 1438/43; 24. Sept., S. 1534/39.
29. Okt., S. 1663/67.

Zeitschrift la  Naturę 1914, Xr. 2127, S. 235/8. $erj>. 
w irtschaftl M itt. 1914, Aug./Sept. S. 258/9.]

Koks und Kokereibetrieb.
A. Thau: E in e  neue K okskohlenm iihle.* Die 

betreffende Muldę ist von der Firm a Buchanan in liver- 
pool gebaut. [Gliiekauf 1914, 31. Okt., S. 1560/3.]

Oskar Siintncrabach: H ochofengas /.ur Beheizung 
der K oksófen.* [St. u. E. 1914, 17. Sept., S. 1498; 1503;
1. Okt,, S. 1552/6.]

Nebenerzeugnisse.
Dr. W. Strommenger: C hloranim oniunt (Salmiak), 

ein neues N eb en p ro du kt der K okereien, Gas- 
w erke usw.* Das In der lauge enthaltene Chlor- 
ammonium wird ohne Destillation abgeschieden; die an
deren Ammoniakyerbmdungen werden durch Umsctzcn mit 
Kochsalz in Salmiak ubergeftthrt. [Z. i .  angew. Chcm. 
1914, 4. Sept., S. 518/20.]

C. C. Tutw iler: D ie G ew innung von Nebeu- 
erzougnissen bei G asw erken.* Elementare Ueber- 
sicht uImt die bekannten Vorriehtungen und Yerfahren 
zur Absehcidung von Teer, Anl moniak und Sulfat. 
[J. Franki. Inst. 1914, Okt., S. 383/415.]

Erd&l.
D ie  P e tro le u m in d u strie  R uC lands im Jahre

1913. [Petroleum 1914, 7. Okt,, S. 14/6.] 
Gasfernversorgung.

P. Calfas: G a sfe rn le itu n g  f iir  induatrielU*
Zw ecke in  England.* Gasfernleitung der Siid-Stafford- 
shire Mond Gas Co. [Gen. Civ. 1914, 22. Aug., S. 324/7.]

E rze  und  Zuschlage .
Eisenerze.

Dr. Th. Kreuzkam: D ie B cd cu tu ng  des Minette- 
b cz irk s f iir  d ie  E ise n in d u strie . [Bergwirtschaftliche 
Mitteilungen 1914, Okt., S. 269/75.]

Gerhard Nicolai: W irtsch a ftlich e  Be* 
deutung der E ise n crz la g e rsta tte n  Norwegens.* 
Es werden die wichtigsten EisenerzYorkommen des Landem 
ihre Ausbeutungsmoglichkcit und wirtschaftliche Bedeu- 
tung kurz besprochen. Nach vollendeter lnbetriebnahmc 
der Yerschicdcnen Yorkommen konnten fiir eine ganze 
Reihe von Jahren jahrlich etwa 2 Millionen t handeis- 
lahigcr Eisenerzprodukte von Norwegen aus auf den Marki 
gebracht werden. [Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1914. 
Okt., S. 261/8.]

E. C. Hardcr: D ie  E ise n e rze  B rasilicns.*  Bra- 
silien besitzt eine Menge reicher Eisenerze, doch sind die 
Yerhaltnisse noch nicht so, daB man an die Yerhiittung im 
eigencn Lande denken konnte. [Ir. Coal Tr. Rev. 1914, 
30. Okt., S. 549.]

E . Brumder: B e itra g  zu r K e n n tn is der Eiscn- 
e rz la g crsta tte n  d e sn o rd o stlich e n  R ifs  (Marokko).* 
Geologische Vcrhaltnisse. Die Eisencrzlagerstatten des 
LJixangebirges. Beschreibung der Yorkommen: Allge* 
meines, die Yorkommen des Uixanberges, jene von lber- 
canen, die Mauricovorkommen, die Rogeliovorkommen, die 
Valencianavorkommen, u. a. m. Entstehung der Eisen- 
erzlagerstatten dea Uixangebirges. Erzvorrat, Eigentums- 
und Yersandyerhaltnisse. [Gliiekauf 1914, 17. Okt., 
S. 1509/14, 24. Okt., S. 1533/9; 31. Okt., S. 1553/60.] 

Manganerze.
Dr. R. Pilz: E in ig e  B einerkungen zur Genesis

der H u e lva n e r K ie s- und M anganerzlagerstatten.
Der Yerfasser wendet sich gegen dic Ausfiihrungen von
B. W etzig. Die M a n g a n e rz e  des Huclvadi3triktes sin1 
dadurch  charakterisiert, daB sie immer an Kieselschiefer 
gebunden sind. [Z. f. pr. Gcol. 1914, Okt., S. 373/7.)

F eu e rfe s te s  Materiał.
Magneslt.

W irku n g  von W asserdam pf auf Magnest • 
R . H. Youngman hat den EinfluB von Wasserdampf

Zeit$chrifUmve,rzeiehni$ nebat Abfcurzungen- sithe SeiU 194 bis 197.
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Magncsit eingehend untersucht. E r brachto Magncsit- 
tiegel in einen dampfdichten Zylinder und setztc sio zwei 
Stunden lang der Einwirkung Ton Dampf von etwa 7 at 
Spannung aus. Der gebrauntc Magnesit nahm dabei 
Wasser auf und zerfiel, ahnlich wie gebrannter Kalk. 
[Met. Ulem. Eng. 1914, Okt., S. 020; Iron Age 1914,
1. Okt., S. 770; Ir . Tr. R « t. 1914, 8. Okt., S. 683/4;
Ii. Coal Tr. Rev. 1914, 30. Okt., g. 548.]

Oefen.
Ueber O fengew olbo und -wande. [Tonind.-Zg. 

1914, 1. Okt., S. 1675/6; 3. N o t., S. 1765/6.]

W e rk sb e sc h re ib u n g e n .
E le ktrisch  betriebenes Fein b leeh w alzw o rk 

der Ebbw V ale S teclo  Iro n  and Coal Com pany.* 
Beschreibung der fiir die Herstellung verzinkter Feinbloche 
eingerichtcten Neuanlage, Bemerkenswerte Neuerungen 
«jnd nieht zu erwahnen. [Engineering 1914, 21. Aug., 
S. 248/50.]

Neuanlage d e a E ra n k lin -S ta h lw e rk e s. Beachrei- 
bung einer aus drei StraCen bestehenden Anlage zum 
Walzen von Stabeisen aus Altsehienen, die ais Ersatz fur 
dic alte niedergebrannte Einrichtung an gleicher Stelle in 
Franklin, Pa., erriehtet wurde. IrgendwelcheBesonderheiten 
gegeniiber unseren friihercn Mitteilungen (vgl. St. u. E. 
1911, 24. Aug., S. 1377/9; 1912, 24. Okt., S. 1789/91) sind 
nicht festzustcllcn. [Ir. Age 1914, 10. Sept., S. 606/8.]

Die In sta n d h a ltu n g  von W alzw erksanlagen.* 
Keparaturwerkstatfen der Cambria Steel Co. und deren 
Ausriistung. [Ir. Tr. Rev. 1914, 24. Sept., S. 577/81.]

F allhanunerw erk von J. II .  W illia m s & Co. in  
Buffalo.* Beschreibung der durch ihre Anordnurig 
bcmcrkenswcrtcn Neuanlage. [Ir. Age 1914, 8. Okt., 
S. 817/820.]

Ein I ’reB- und Z iehw erk in  Shropshire.* Kurze 
Beschreibung der Hadcy-Werke von Joseph Sankey &  

Sons, Limited. Eine Reihe interessanter Erzeugnisse der 
PreBteclmik und Herstellungsgang. [Engineer 1914,9. Okt., 
S. 344/G.]

F eu e ru n g e n .
Allgemeines.

Jos. W. Ricbards: D ie  T em p e ratu rve ran d e ru ri- 
gen in den Terschiedenen Schutthohen bei der 
V'erbrcnnung Ton festem  K o h le n sto ff auf dem 
Rost. [Feuerungstecbnik 1914, 1. Okt., S. 1/2.] 

Brikettfeuerungen.
(VgL unten Warmofen.) 
Kohlenstaubfeuerungen.

W. S. Quigley: E in e  E in ric h tu n g  f iir  Staub - 
Łohlcnfeuerung bei in d u s trie lle n  Eeuerungen. 
(J. Am. S. Mech. Eng. 1914, Okt., S. 352/71.]

F, R. Low: S tau b ko h le  f iir  D am pfkesselfeue- 
rnngen.* [J. Am. S. Mech. Eng. 1914, Okt., S. 346/52.]

R. C. Carpester: K o h lcn sta u b fe u e ru n g  in  der 
^ew entindustrie.* f j.  Am. S. Mech. Eng. 1914, Okt., 
S. 337/46.]

Caserzeuger.
J. Gwosdz: D ie neueren E o rtsc h ritte  in  T heorie 

“ nd PrasiB der G eneratorgaserzengung,* Kohlen- 
stwbTergascr. Gaserzeuger mit Nebenproduktcngewin- 
°™g. Ausnutzung der fuhlbaren Warnie der Generator- 
gase zur Dampferzeugung bei Druck- und Sauggaserz5tt- 
gem. Neuzeitliche Entwicklung der Sauggasanlagen fiir 
tmarae Brennstoffe, Gaserzeuger fur bituminose Brenn- 
Moffe, Reiniger fur Gencratorgas. [Gliickauf 1914,3. Okt., 
S.H58/61; 10. Okt., S. 1489/94; 17. Okt,, S. 1514/7.] 

Flammlose Feuerungen.
Gluh- und H arteo fen  m it ObcrflachenTer- 

brennung. Die Mitteilung sueht die ZweekmaBigkeit der 
^cbnafccl-Bone-Feuerung fiir den genannten Zweck dar- 
zotnn und wird auch ein Bcispiel, aus dem die Bewahrung 
“CTTorgehen soli, angegeben. [Centrąlbl. d. H. u. W. 1914, 
HHt 25 bis 27, S. 468/9.]
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Danmpfkesselfcuerimgen.
O. Dobbelstein: W ie bew ahren sich  U n te rw in d - 

feuerungen?* Beschreibung verschiedener Bauarten. 
W irkliche Betriebserfahrungen bei JDauerbetrieb liegen 
nicht vor. Verwendungsmoglichkeit der K iihlluft der 
Dynamomaschinen f ur dieUnterwindfeuerung. Warmeruek- 
gewinn und Ersparriis art Betriebskraft. [Mitteilungen der 
Vereinigung der Elektrizitatswerko 1914, Okt., S. 453/64.] 

WarmOlen.
Schomburg: E in fa ch e  B ra u n k o h le n b rik e tt-

feuerungen f iir  Ham m er- und W alzw erksofen.* 
Hinweis auf die Betriebsannehmlichkeiten von Braun* 
kohlengaserzeugern, die mit den zugehorigen Oefen zu- 
sammengebaut sind, [Feuerungs technik 1914, 1. Okt., 
S. 5/7.]

M e talł-G liih o fe n .*  [Ir. Coal Tr. Rev. 1914, 
24. Ju li, S. 140. —  Vgl. St. u. E. 1914, 1. Okt,, S. 1558.]

H am m erw erk m it ólgefouertem  W arm ofen m it 
A bw arm ekessel.* Die zwei Warmofen sind derart zu- 
sammengebaut, daB die Trennungswand die gemeinsame 
Rauchgasabfuhrung enthalt zu dem in ihrer Yerl&ngerung 
anschlieCenden Babcock & Wilcox - W aaaor kam m er kessel 
gewohnlicher Bauart. Die auGenliegenden Seitenw&nde 
der Oefen enthalten je einen Oelbrenner mit durch Druck- 
luft betatigter Turbodiise. Sonstige praktisch rerwertbare 
Angaben fehlen. [Engineer 1914, 30. Okt.^S. 412/3.]

K rafterzeugung und  -ver te i lung .  
Kraftwerke.

F. Rode: K osten einer G ase rze u g er-G askraft- 
anlage. Monatlichc Aufstellungen iiber Leistung und 
Kosten (deren Verteilung im einzelnen) fiir das Jahr 1913 
bei einer 800-KW-Anlage mit zwei Maschinen. [Ir. Tr. 
Rev. 1914, 24. Sept., S. 592.]

Abdampfverwertung.
A rb eitsw eiso  und A uB fiih rung Ton A bdam pf- 

W arm cspeichem .* [St. u. E. 1914, 1. Okt., S. 1556/7.] 
Abwarmeverwertung.

D am pf ais N ebencrzeugnis.* Kurze Mitteilung 
iiber amerikanische Yersuche zur Gewinnung der Ab- 
warmo bei Verbreraiungsmaschinen. Es w erdcnfKiihl- 
wasser und Auspuffgase ausgenutzt. Durch gestcigerten 
Kuhlwasserumlauf soli die Warmeubertragung gcstcigert 
werden, offenbar, um den Yerlust durch hohere K iihl- 
wassertemperatur wieder einzubringen. [Ir. Age 1914,
1. Okt., S. 764/5.]

Lagcr.
Neue D ru o klag erko nstru ktio nen.*  Die be- 

schriebenen neuen Ausfiihrungen beruhen auf einer TJnter- 
teilung der Druckflache in einzelne Gliedcr, die sich sell»t- 
tatig einstellen konnen. Die hiermit erziclte Steigerung 
der Belastungsfahigkeit ist sehr bemerkenswert. [Z. f. 
Turb. 1914, 10. Okt., S. 423/6.]

A rbe itsm asch inen .
jKrelselpumpen.

Dr. Franz PrAśil: D ie Z en trifu g alp u m p en in  der 
G ru p p e 32der S ch w eizeriso h en Lan d esau sstellu n g  
B ern 1914.* Aufzahlung der ausgestellten Maschinen mit 
einigen Hauptkennzeichen. [Schweiz. Bauzg. 1914, 3. Okt., 
S. 155/7.]

Werkzeugmaschlnen.
M asehine zum Y erw inden Ton Betoneisen.* 

[St. u. E . 1914, 1. Okt., a  1558/9.]
E le k tro -h y d ra u lise h e  N ietm aschinen schw ei- 

ze risch e r K o n stru k tio n .*  Einige Angaben iiber die 
Ton der Maschinenfabrik Oerlikon ausgefiibite Bauart 
Spillmann (vgl. St. u. E. 1914, 26. Febr., S. 378). [Schweiz. 
Bauzg. 1914, 24. Okt,, S. 189/91.]

Werkzeuge.
E in e neue Feile.*  Die eogenanntc „Barkerieile", 

hergcstcllt Ton Moscs, Eadon and Sons, Limited, in Shef
field, enthalt nebc-n dem normalen Feilenhieb tiefere Ein- 
schnitte senkrecht zur Feile, in einem Abstand gleich der 
Blattbreite, und diagonal ais Verbindungslinien der sich

siehe Seite 194 bis 197.
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so ergebenden Eckpunkte. [Engineer 1914, 2. Okt., 
8. 332.]

E in ric h tu n g e n  zum G ew indesehneiden.* [W.- 
Techn. 1914, O kC S. 545/8.]

H . Hartmann: S tauch Y o rrieh tu n g  f iir  F ed er- 
knaggen.* [Z. d. V. d. I  1914, 3. Okt., S. 1442/3.] 

Transportanlagen.
Neue E rz-U m sch lag a n la g e  am Erieaee.* Kurze 

Beschreibung der Anlage der Wheeling &. Lake Erie Rail- 
road in Hu ron, Ohio, yor allem der zwei Hulett-Entlader 
mit 15-t-Greifern und einer zugesicherten Stundenlcistung 
von 330 t. Um an Anlagekosten zu aparen, ist in diesem 
Falle hydraulischer Antrieb gew&hlt worden. [Tr. Age 
1914, 15. Oki., S. 880/1.]

T ra n sp o rt wagen m it A kku m ulatoren betriob .*  
Es handelt sich um eine Einriehtung fiir den Verkehr in 
den Werkstatten. Dio zu befordernden Stiieke werden von 
Yornherein auf holzernen Plattformen aufgestapelt, die 
der tragende Teil der Transportkarre unterfaliren kann. 
Dureh Anheben der Karrenplattform wird das Gut zur 
Bcforderung aufgenommen. Bas Absetzen spielt sich in 
cntsprechender Weise ab. Zum Antrieb wird nur ein groflea, 
ira Gestellrahmen liegendes Rad dureh Elektromotor an- 
getrieben. Infolgedessen ist die Lenkfahigkeit sehr gut. 
[Ir. Age 1914, 15. Okt., S. 879-]

Hiingebahnen.
N. Kapp; H oehofenbegichtungsanlagen.* In  

der Hauptsache Schalteinrichtungen fiir Elektrohange- 
bahn-Anlagen* [Ir. Coal Tr. Rev. 1914, 9. Okt., S. 443/4.] 

Werkstattkrane.
Joseph Homer: G ieO ereikrane und ih re  An* 

trie b sa rt. Der erste Teil bringt landlaufigo allgemeine 
Betrachtungen. Die wiedergegebenen Krane der GieBerei 
von .John Lang and Sons in Johnatone zeigen niehts 
Bemerkenswertes. [Engineering 1914, 23. Okt., S. 495/8.] 

Schomburg: E le k tria c h e  K ra n e  f iir  Y e rg iitu n g s- 
zw ecke von K r iegs m ateriał.*  Die Krane erfordern 
eine auBcrordentliche Leistungsfahigkeit des Hubwerkes. 
{Dingler 1914, 24. Okt., S. 621/2.]

Schomburg: Bem erkensw erte T ra n sp o rtv o r-
rieh tu ng en zw ischen Oefen und W alzenstraB e. 
Einige Angaben uber an sich bekannte Anlagen dieser Art. 
[O ntralbl. d. H. u. W. 1914, Heft 25/27, S. 466/7.] 

Hebemagnete.
Schomburg: Neu er e E rfah ru n g en  und Anw en- 

dungen der H ebem agnete. [Centralhl. d . II .  u. W. 
1914, Heft 25/27, S. 469/70.]

W e rk s e in r ic h tu n g e n .
Luftfilter.

L u ftf ilt e r  f iłr  T u rb od ynam os, K om presso ren, 
L iiftu n g sa n la g e n  usw.* Beschreibung der Taschen- 
filter Bauart Balcke. [Raueh u. St- 1914, Okt., S. 1/4.] 

M it W asser arb eitend e L u ftfilte r.*  Die fur 
Turbogeneratoren u. dgl. bestimmten Filter der beschrie- 
benen Art besteheu aus einem Blechgehause mit Wasser- 
zerstaubungsdiisen au einem Ende und Wasserabscheidem 
am anderen Bei groBeren Anlagen sollen sich solche E in 
richtungen biłliger stellen ais die bisher verwandten 
Trockenfilter. Der Betrieb erscheint aber doch fiir dio 
genannten Zwecke gerade nicht ganz unbedenklich. [E n 
gineering 1914. 23. O kt, S. 500/2.]

J. Kister und C. Finsterwalder: U eber L u ft f il ter.* 
Zusammeufassende Darstellung der Yerschiedenen Arten 
von Luftfiltern nach Ausfiihrung und W  tr ksam kei t. [Ge- 
sundheitsingeniear 1914, 31. Okt., S. 757/61.]

R ohe ise n erze u g u n g .
Hochofenbau.

George H. ManloTe: Schaohtum bau su r V er- 
grdBerung d e r  O fenloistung.* Urnbau eines Hoeh- 
ofens der W iseoiain Steel Co. von einer Leistung von 
monatlieh 10 000 t auf 15 000 bis 16 000 t. Absieben des

Kokses erwies sioh ab wwtToll. [Ir. Tr. Rev. 1914,1, Okt
& 639/40.]

W inderhitier.
Bernhard Osann: 1)ie Bereehnung von Winil- 

e rh itze rn  auf G ru n d la g e  der W ind- und G*s- 
gesoh w ind ig keit,*  [St. u. F„ 1914, 8. Okt,, S. 1569/75.]

G ieB ere i .
Anlage und Betrieb.

E in e  B rem aklo tzg ie B erei m it ununterbroche* 
nem B etriebe.* [Foundry 1914, L  Jan., S. 11/4. — Vgl. 
St. u. E. 1914, 29. Okt., S. 1656/8. —  Vgt Gie8..Zg. 1914, 
15. April, S. 258/62,]

Gattierung.
G attie run g en  f iir  H artguBw agenrader.* Er- 

orterung der Wirkung von Holzkohlen- und Koksroheisen, 
des Yerschiedenen Kohlenstoff- und Siliziumgehaltes und 
verschiedener GiiihYerfahren. Ganz- und halbgehartete 
Abgiisse. [Foundry 1914, August, S. 312/6.]

Modelle.
Werner Ahrens: D ie  M o d ellw erkstatten und das 

M odellager der F irm a  G ebruder S u lzer, A. G., in 
W in te rth u r.*  [St. u. E. 1914, 24. Sept., S. 1526/30; 
29. Okt., S. 1652/6.]

Lohse: D ie  A nw endung von G ips bei der 
H e rste llu n g  von G ieB ereim odellen. [GieB.-Zg. 1914,
15. Sept., S. 543/6; l. Okt., S. 556/9 nach The Foundry, 
(n ic h t, wie in der Quelle angegeben, Foundry Trade 
Journ.) 1914, Jan., S. 24.]

D. Gordon: D ie H e rste llu n g  von Rohrform - 
stu cke n  und K ern e n  m it G ipsm odelleri.* Beschrei- 
bung der Ausfiihrung von Gipsmodellen und Kernbuchsen 
fiir einen doppeltgebogenen FlanschkrUmmer. [Foundry 
1914, August, S. 296/8.]

Formerei.
E. C. Kreutzberg: E rsp a rn isse  beim Form en von 

R ollen rad ern .*  Es wird empfohlen, einen seither von 
Hand geformten masehinell anzufertigen. Angabe einer 
hierfiir gut geeigneten Maschine. [Foundry 1914, August. 
S. 287.]

James Mulvey: K ern e  aus griinem  Sand. Deren 
Herstellung und Yerwendung. [Ir. Age 1914, l. Okt., 
S. 774/5, J "

K e rn tro ck e n o fe n  f iir  groBe Mengen kleiner 
K erne.* Beschreibung eines neuen Kerntrockenofena mit 
aochs drehbaren Kerntragern. [Foundry 1914, August, 
S- 295.]

Formmaschlnen.
Neue P rid m o re - Form m aschine.* Abbildung 

und Beschreibung der von Henry E. Pridmore ausgefuhrten 
und in Chicago ausgestellten neuen elektrisch angetriebenea 
Formmasehino, [lr. Tr. ReY. 1914, 3, Sept., S, 431.] 

GieBen.
Henry Ariens: E in  b ra u ch b a re s Yerfahren zuiu 

rasch en A bgieBen von K leinform en.* [Foundry 
1914, A pril, S. 123/6. —  VgL St, u. E. 1914, 29. Okt, 
S. 1659/60.]

StahlformguB.
GuB eines groBen Scherenstanders.* Die 

Hubbard Steel Foundry Co. in East Chicago, Ind., hat 
kiirzlich zwei ungewohnlich groBe StahlguBstOcke fiir 
die Morgan Engineering Company in Alliance, O., aus
gefiihrt. Jedes derselben wiegt 70 t. Es handelt sich 
um zwei Stander fiir groBe Kntippelscheren, die auf zwei 
amerikanischen Werken aufgestellt werden sollen. Die 
eingangs genami te StahlgieBerei besitzt zwei ilartinofen 
Von 30 und 25 t Inhalt, zusammen also 55 t. Duroh be- 
sondere Betriebsfiihrung gelang es aber, aus beiden Oefen 
zusammen 80 t Stahl zu eriangen, was fiir den GuB aus* 
reichend war. [Ir, Tr, Rev. 1914, 3. Sept., S. 436. J 

ElektrostahlguB.
Iva r Rennerfelt: D er e le k t r i a c h e  Lichtbogen- 

ofen und die E n tw ick lu n g  der G u B s ta h lin d u s tn e .

ZeitgchrifUnverzeicknis wb-$t Abkurzungen siehe Seite 194 bis 197.
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Der Yerfasser wendot sich zunachst gegen dio Ausfiih- 
ntngen von G. M untz (Met. and Chem. Eng. 1914, Juni, 
S. 379/81). Er bespricht sodami dio Vorauge der elektrischen 
Oefen; Wirtschaftlichkeit und Leistungsfiihigkeit sowio 
das weite Yerwenduugsgebiet fiir ElektrostahlguB. [.Met. 
und Chem. Eng. 1914, Sept., S. 581/3,]

W .  L. łlorrison: D io e le k trisch e n  Oefen in  der 
GieBerei. Einrichtung und Kraftverbrauch. Wirkungs- 
wise. [Ir. Age 1914, 1. Okt., S. 777/9.]

Elektroofen in  E ise n - und M etallgioBereien. 
(GicB.-Zg. 1914, 1. Sept., S. 531/2; 15. Sept., S. 547/8.] 

Metallguii.
Behandlung und Sohonung der Schm elz - 

tiegel.* Angaben iiber dio besto Lagerung der Schmelz- 
tiegel in MetallgieBcrcien, dio yerachiedeuen Formen der 
Aushebzangen und wirksamo Tiegel- und Ofensohutz- 
anstriche. [Foundry 1914, August, S. 307/9.] 

GuBbearbeitung.
S. V. Blair: E in  neuoa V erf ahren zum A nschnoi- 

den von diinnw and igon O fenplatten.* Durch 
richtige Bcmessung und Anordnung der Anschnitte laBt 
sich die AusschuBziffer auBerordentlich yerklcinern. Aus- 
Itihrtuigsbeispiele. [Foundry 1914, August, S. 294/5.] 

Sonstiges.
GeiBel; B e trieb sb u ch f ah rung , Borechnung und 

genauc E rm ittlu n g  der S e lb stko stcn  in  einer 
gcmischten G ieB erei. [GieB.-Zg. 1914, 15. Sept., 
S. 537/43; 1. Okt., S. 559/82, 15. Okt., S. 572/7.]

Oscar Levde: G uB eisenproben. (SchluB folgt.) 
(GicB.-Zg. 1914, 15. Okt., S. 839/71.]

Erzeugung des  s c h m ie d b a re n  Eisens.
Thomasverfahren.

Arthur Jung; Nouea V e rfa h re n  zur Erhohung 
der Z itro n en aau relo slich k eit der P hosphorsaure 
in Thom asschlackon.* [St. u. E. 1914, 8. Okt., 
S. 1593/5.]

Martlnyerfahren.
Hub. Ilermanns: N euere S iem o ns-M artin -S tah l- 

werke.* Kurzo Beschreibung der Martinstahlwerke dea 
Bfcchwalzwerks Schulz Knaudt, Huokingcn, des Eisen- 
utsd Stahlwerks Mark, Wengcrn a. d. Ruhr, des Guflstahl- 
werks Witton und der Aeeiairia e Ferriera di P ri. An
gaben iiber den Braunkohlen - Gaserzeuger von Schulz 
Knaudt und den Morgan-Gaserzeuger. Beschreibung 
des Pfannentroekerifcuers yon Widekind. (SchluB folgt.) 
[Z. d. V. d. I. 1914, 24. Okt., S. 1493/1501.]

Schomburg: Z ur B rau n ko h len verg asun g  f iir  
Stahlw erksbetriob. Erfahrungen bei dem Uebergang 
vom Steinkohlenbetriob zur Braunkohlenrergasung in 
Cwerzeugern. [Braunkohle 1914, 23. Okt., S. 419/20.]

Verarbeitung des  s c h m ie d b a re n  Eisens.
Walzen.

Vcrdrangtes Yolum en und W alzarbcit.*  [St. 
«• E. 1914, 1. Okt.’, S. 1545/51; 8. Okt., S. 1575/8.]

H. C. Siebert: M essung und B erechnung des 
Kraftbedarfes beim  W alzen.* [Proc. Eng. S. West. 
Pemis. 1913, Not., S. 437/567. —  VgL St, u. E. 1914, 
8. Okt., S. 1578/81.)

Walzwerksantrieb.
Ernst Zix: G lcich stro m -W alzenzug m aschine

Ton 700 bis 1000 PS.* Die von Ehrhardt & Sehmcr gebaute 
Maschine dient zum Antrieb einer BandeisenstraBe der 
Oewcrkschaft Quint bei Trier, die damit bereits die dritto 
fflt-ichstrommascliine fiir ihr Werk aufstellt. Einige bau- 
liche Einzelheiten, Kreuzkopf, Steuerung und Konden- 
sation. Bchebung der bei letzterer auftretendcn, recht 
eigenartigen Schwierigkeiton. [Z. d. V. d. I. 1914, 3. Okt., 
S-1436/8.]

_ Wilfred Sykes und G. E. Stoltz; D ie Steuerung von 
elektrischen W alzenzugsm otoren.* Die Yerfasser 
sstzen sich fur moglichst einfaehe Steuerachalter ein, damit
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deren Betriebssicherheit dieselbo llóhe erreiehe wie die 
der Motoren selbst. Die Ausfiihrungen iiber die Einricli- 
tungen zur kiinstlichen Drehzahlverminderung zwocks 
Heranziehung der Schwungradarbeit bringen niohts Neues, 
[Ir. Tr. Rev. 1914, 24. Sept., S. 590/1.]

U nlversal walzwerkc.
N eueres am erikanisohes U n iversalw alzw erk.*  

[Ir. Tr. Rev. 1913, 13. Nor., S. 881/2. —  VgL St. u. E. 
1911, 1. Okt., S. 1559.]

Drahtwalzwerke.
Neues D rah t- und Feineisenw alzw erk.* [Ir. 

Tr. Rev. 1913, 3. Ju li, S, 17/20, S. 32/3.—  Ygl. St. u. E. 
1914, 8. Okt., S. 1581/3.]

Walzwerkszubehór.
Bandeisenhaspel.* Beschreibung einer in RuB- 

land bewahrten Ausfiihrung. [Pr. Masch.-Konstr. 1914,
29. Okt., S. 297.]

Schmleden.
A. J. Capron: U eber d ie E n tw ick lu n g  der 

Sohm iedetechnik.* [J. W. of So. 1914, Jan., 8. 120/53. 
Siehe auch M. NuBbaumer, Rev. Mćt. 1914, Marz, 
S. 233/353. —  Vgl. St. u. E. 1914, 15. Okt,, S. 1606/8.] 

Pressen.
Schomburg; Aus dor P ra x is  dos GeschoB- 

pressenb etriebes m it besonderer B e ru ck sie h ti- 
gung dor m asehinentechnischen Seite.* Grund- 
ziige der Herstellung. Bauart der zugehorigen Pressen 
und Oefen, [Dingler 1914, 24. Okt., S. 613/7.]

Eigenschaften des  E isens.
Riffelbildung.

R iffe lb ild u n g  bei Schienen.* Nach einer Arbeit 
von N. Gidanski (Schncllbahn Brooklyn) in der Electrieal 
Railway ist die Riffelbildung auf das Kaltwalzen und die 
hammernde Wirkung der Riider zuriickzufuhren. [Gen. 

Civ. 1914, 12, Sept., S. 38L
Magnetlsche Eigenschaften.

Trygve D. Yensen: M agnctische und mecha- 
nische- E ig ensch aften rein ste n  E le k tro ly te ise n s. 
[University of Jllinois, Bulletin Nr. 72, 1914, 14. Marz, 
Engineering Experiment Station. —  Vgl. St. u. E. 1914,

22. Okt., S. 1037/8.]
Rosten.

B eitrag e zur G esohiehte der K o rro sio n . (VgL 
St. u. E. 1914, 29. Okt., S. 1666.) [Engineering 19i4,
16. Okt., S. 489/90.]

EinfluB fremdcr Belmengungen.
Edwin O. F itc h jr.: W irkung  von Y an ad iu  auf 

die E ig enschaften des Roheisens,* Bericht iiber das 
Ergebnis von Yersuchen zur Feststellung der Wirkung des 
in einigen amerikanischen Rohciaensortca enthaltencn 
geringen Vanadingehaltes. [Foundry 1914, August, 
S. 303/6.]

Cecil H. Desch und Samuel Whyte; Der E in flu B  
yon M angan auf die A n g re ifb a rk e it yon E ise n  
und S tah l. [J- W. of Sc. 1914, Nr. 5/7, S. 176. —  Y gl 
St. u. E. 1914, 29. Okt., S. 1660.)

M etalle und  L eg ie rungen .
Legierungen.

A. Napier: M anganm essing, Uebersetzung aus 
„The Foundry Trade Journal'*. [Das Metal! 1914,10. Okt., 
S. 390/3.]

M anganbronzen. [St. u. E. 1914, 22. Okt., S. 1638/9.
—  Ygl. Das Metali 1914, 10. Marz, S, 107/9.]

Leon Guillct; D ieneuesten F o rtsc h ritte  auf dem 
G ebiete der Legierungen. K u p fe rle g ie ru n g e n : 
Bronze, Aluminium-Bronze, Messing, Phosphorbronzc. 
A lu m in iu m leg ieru ng en: Aluminium-Zink. Aluminium- 
Magnesium, Duraiumin. [Gen.Civ. 1914,5. Sept., S. 359/60;
12. Sept., S. 377/9; 19. Sept., S. 395/6 ; 26. Sept., S .407/8].

sitM  Seite 194 bis 197.nebsl, Abkiirzurujen
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B etr iebs i ibe rw achung .
Betriebsfiihrung.

Scbomburg: M a sch in e n b e trieb flk o n tro lle  und 
O elverb rau ch  schw erer H u tten w erk sk raftm a - 
schinen. Wichtigkeit der Ueberwaehung. Einige Winkę 
fiir die Au3iibung. Die Angabe iiber den Oelverbrauch 
einer Reihe yon Maschinen ist dankenswert, wenn diese 
Zahlen auch je naeh den Yerhaltnissen des Werkes stark 
schwanken werden. [Z. f. Dampfk. u. M. 1914, 16. Okt., 
S. 467/8.]

Georg von Hanffstengel: D ie w isse n sch a ftlich c 
B ch an d lu n g  ro n  A ufgaben der M assenbefórde- 
rung. Die Arbeit entwickelt die Fórderung, daB bei Wirt- 
schaftlichkeitsrechnungcn wirkHch auch alle Einfliisso 
bcrucksichtigt werden, vor allem auch Ausfiihrungsfehler 
in Rechnung gcstellt werden. [Gliickauf 1914, 24. Okt., 
S. 1539/41.]

Temperaturmessu ng.
E in  b ea ch tcn sw crtcr Therm om etcrfehler.* 

Das in einem Schutzrohr sitzende Thermomcter, das die 
Temperatur in einem llauc.hgaskanal mit Unterdruck 
measen sollte, war gegen dieses nicht abgedichtet. Die 
infołgedessen angesaugte kalte Luft verursachte im vor- 
liegendcn Falle einen Anzeigefehler von 100°. [Z. d. Bayer. 
Rcv.-V. 1914, 31. Okt., S. 192/3.}

W&rmetechnlsche Untersuchungen.
G, A. Goodenough: T herm ische E ig enschaften 

des W asserdam pfes.* Nachpriifung der bisherigen 
Ergebnisse und Yergleich mit den aufgestelltcn Theorien. 
[Unirersity of Jlliriois Bulletin 1914, 7. Sept., S. 1/61.]

Dr. A. Stodoła: Neue Y ersuehe iib e r die U n te r- 
k lih lu n g  beim  A usflu B  g esattig ten  Dam pfes. 
[Schwciz. Bauzg. 1914, 10. Okt.. S. 16vS/70.]

Maschinenteehnische Untersuchungen.
E. Dittmer: E rfah ru n g en  m it D am pfturbo- 

pum pen. Berieht iiber das zeitwcise Auftreten starker 
Druckschwankungen beim Zusammenarbeiten von Kolben- 
und Turbopumpen in dem Wasser werk Jungfernhcide der 
Stadt Charlottenburg, Es gelang nicht, eino bestimmte 
Ursache dieses Yerhaltcns zu finden, auch nicht dio Er- 
scheinungen zwangsweise herbeizufiihren. [J. f. Gasbel. 
1914, 17. Okt., S. 933/5.]

M e ch a n isch e  M ater ia lprufung .
Allgemeines.

K. H. Schulz: M a te ria lp ru fu n g , K o n - 
tro lle  und Abnahm e in  S tah lw crken. Dic Arbeit 
Tcrficht dic Schaffung einer besonderen, von den Werks- 
betrieben unabh&ngigcn Priifungs- und Untcrsuchungs- 
abtcilung auf Stahlwerken und gibt einige Winkę fiir deren 
Ausgestaltung. [Centralbl. d. H. u. W. 1914, Heft 25/27, 
S. 467/8.]

Dampfkessclmaterial.
Slr^Jncj. W. Muller: B e itra g  m r F rag e der Bo- 

trie b ssich e rh e it der K csse lb lech o  und geschw eiB- 
ten Siederohren.* Schiiden werden verursacht dureb 
Kohler im Betrieb, in der Konstruktion und im Materiał, 
meist nur durch Zusammentreffcn mehrerer Ursacben. 
F iir Unfalle der letzten Art ist meist nicht das Materiał 
selbst, sondern desseri Bchandlung boi der Bearbeitung 
Yerantwortlich. Hinwcis auf die Gefahrcn beim Gluhen. 
[Feuerungs technik 1914, 1. Okt., S. 2/5.)

Brtlcken- und Hochbaumaterlal.
J .  Melan: A m erikanische Z erreiB versu cb e m it 

groBen A ugenstaben. [Eiscnbau 1914, Okt., S. 342/3.] 
Sonderuntersuchungen.

IŁ  Kayser: U ntersuchungen iib e r d ie W irku ng  
von A nfangsspannungen in  N ieten und S ch rau- 
ben.* Die Untersuchungen bestatigten im wesentlieben 
die rechriUDgsmaBige Entwicklung, daB Anfangsspan. 
nungen in Nieten und Schrauben unschiidlich sind, so- 
lange sie unter der Streckgrenze des Materials blciben 
und nur die Dchnung bei Auftreten der Belastung bis

zur Hohe der Anfangsspannung yermindem. [Z. d. V 
d. I. 1914, 19. Sept., S. 1402/5.]

M etallographie .
Allgemeines.

Lćon Guillet: D ie M etallegierungen und ihre 
n cucrcn F o rtsch ritte .*  Konstitution, Eigenschaften, 
Warmebehandlung und Ycrwendungszwccke der gewohn- 
lichen Stiihle und der Terschiedcnen legierten Sonder- 
stahle. [Gćn. Civ. 1914,1. Aug., S. 274/7; 8. Aug., S. 294/6; 
15. Aug., S. 311/2; 22. Aug., S. 327/30; 29. Aug., S. 343/6.] 

Sonderuntersuchungen.
Harry Brcurley: D ie W arm ebehandlung von 

Stahl.* Feststellung dor Haltepunkte; EinfluB des Aus- 
gluhens auf die Festigkeitseigenschaften, Wirkung des 
Zusatzcs yon Sondermetallen. [Enginccr 1914, 30. Okt., 
S. 412/4.]

U eber das K ornw achstum  in Silizinm - 
stahlen. [St. u. E. 1914, 8 . Okt., S. 1583.]

C h e m is c h e  Prufung.
Allgemeines.

E in  zeitgem aBos Stahlw erkslaboratorium .* 
Beschreibung des neuen chemischen und physikalischen 
Laboratoriums der Bcthlehem Steel Co. [Ir. Age 1914, 
24. Sept., S. 710/3.]

E  i n z e 1 b e.s t i m m u n g c n.
Eisen.

L. Tschugaeff und B. Orelkin: U eber eine emp- 
fin d lic h e  E is c n rc a k tio n  und iib e r eine Metkode 
zu r k a lo rim ctrisch e n  Eisenbestim m ung. Die 
lteaktion beruht auf der intensiv roten Fiirbung von 
Fcrrosalzlosungcn durch Dimethvlglyoxiro. [Z. f. anorg. 
Chem. 1914, Heft 3/4, S. 401/4."|

Kohlenstoff.
Wm. Brady: K o h len sto ffb cstim m u n g  im Stahl 

d u rch d ire k te  Y crbrennung.* Yereinigung von 
mehreren Yerbrcnnungsofen fur gleichzeitige Bestim- 
mungen. Die Kohlcnsaurc wird in einer Bariumhydroiyd- 
losung aufgefangen, deren UeberschuB durch Salzsiiure 
zuriicktitriert wird. [Journ. Ind. Eng. Chem. 1914, 
Okt., S. 843/5.]

R . Lepsoe: Y ersuehe m it dem neuen Kohlen
sto ff bestim m ung sap p arat von II. de Nolly.* 
Grundgedankc und Ausfuhrung des do Nollyschen Ver- 
fahrens (vgl. St. u. E. 1911, 26. Jan ., S. 158; 31. Aug., 
S. 1429). Das Yerfahren soli schncllcr und genauer ais 
das kolorimetrischo vou Eggertz sein. [Chem.-Zg. 1914,
17. Okt., S. 1137/8.]

Thomasmehl.
Dr. W. llo llo : U ntersuehung von Thomas- 

m ehlen auf .Mangan und V anadin. Mangan und 
Yanadinverbindungen wirken nicht oder nur unwesent- 
lich auf das Ergobnis der Gesamtphosphorsaurebcstim*
mung cin. [Chem.-Zg. 1914, 3. Okt., S. 1111.]

Brennstoffe.
Sam. H. Rcgcster: O syd a tio n  von Schwofel- 

und S tick sto ff-V e rb in d u n g e n  der K ohle in der 
Bom bę und ih r  E in flu B  bei der Heizwertbe- 
stim m ung.* Yersuehe iiber dio Bestimmung des Schwc- 
felgehaltcs in Kohlen aus dem Vcrbrennungsruckstaml 
in der Bombę. EinfluB der Schwefelycrbrennungsw&rme 
auf das Ergebnis der llcizwertbestimmung. [Journ. Ind. 
Eng. Chem. 1914, Okt., S. 812/22.)

E in  a d ia b a tise h es K alo rim eter.*  Bomben- 
Kalorimetcr Ton Riche, bei dem dic Yerluste durch Strah- 
lung und Leitung vermieden werden Bollen. [Met. Chem- 
Eng. 1914, Sept., a  606/7.]

Case.
G. B. Taylor: A p p a ra t zu r A nalyse kom- 

p le so r G asm ischungen.* Der Apparat arbeitet nacb 
dem Orsat-Prinzip mit Ycrbrennungsrohre. [Jour. Ind. 
Eng. Chem. 1914, Okt., S. 845/8.]

Z e ittch r ilkn m n tic in it nebst Abk&rzungcn siehe Seit*' 194 bis 197.
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Statistisches.
Bergbau- und Hiittenerzeugnisse Oesterreichs 

im Jahre 1913.

Der vom K . K. Ministeriura fiir offentliche Arbeiten 
herausgegehenen Statistik1) entnehmen wir die nach- 
folgenden Angaben iiber die Ergebnisse dea osterreichi-

Betrieb. Der wcitaus iiberwiegende Teil der Roheisen - 
erzeugung wurde im Inlande yerarbeitet, nur 108 252 t 
oder 6,16 % wurden ausgefuhrt. Yon den yerhutteten 
Erzen stammten 2 541 631 (2 653 632) t oder 68,76 
(72,24) % aua dem Inlande und 1 154 954 (1 019 711) t 
oder 31,24 (27,76)%  aus dem Auslande.

Gegenstimd

Anzahl der Vnternehmungen 
bxw. Anlagen Anzahl 

der Arbeiter
Fiirderunsf bzw. 

Erzeugung in Tounen in Erouen

Iiberhaupt im Betiieb

1913 i bis 1013 1912 1913 1912 15H3 1U12 1813 1912

Kisenerz . . . . 148 148 23 24 6 270 li 223 3 039 324 2 926 688 28 880 04 i 27 364 903
Mangancrz . . . 12 13 2 3 162 181 16 540) 12 471 193 902 157 191
Wolframerz . . 1 1 i 1 27 £5 52! 00 90 410 172 667
Steinkohle . . . 301 300 122 119 71 015 70 777 10 459 889'15 797 890 172 334 415 102 600 453
Braunkohle . . 041 629 185 187 55 194 53 179 27 378 332:20 283 (190 149 472 143 141 043 902
Bteinkohlenkoks 16 17 16 17 4 490 4 257 2 501 778’ 2 307 995 47 798 817 44 209 112
lira unkohlen koks 2 2 9 2 254 190 37 004: 39 849 207 583 283 410
.Steinkohlenbrik. 6 (i 4 4 81 80 198 141 150 774 2 994 810 2 204 860
Braunkohlenbrik. 6 6 6 6 280 275 249 700: 244 285 2 040 470 2 550 435
Friscliere i rohe ise n I 484 431 1 473 194 117 843 828 117 474 001
GieBereirohoisen 
Roheisen iiber*

‘ • 3) 273 433: 280 050 25 013 899 20 419 645

haupt . . . . 2 0 26 13 13 5 (127 :> 951 1 757 804' 1 759 851 143 457 727 143 893 640

sehen Bergbaues und Htittenbetriebcs im Jahre 1913. 
Zum Yergleich sind die Zahlen fiir 1912 hinzugefugt.

An Hochofen stawień im Berichtsjahro 30 (28) wiih- 
reiut 1457 (1443) Wochen im Feuer; 10 (14) waren ailBer

„Statistik des Bergbaues in Ocsterreieh fiir daa 
■Jahr li)ł3 u. 1. Łieferung. Wien 1914. K . K. Hof* und 
Staatsdruckerei. - Ygl. St. u. E. 1913, 30. Okt., S. 1834. 

*) Ohne Aufseher.
3) Darunter 3738 t GuBware im Werte von 627 287 K 

direkt aus dem Hochofen gewonnen.

Schwedens Eisenerzausfuhr im September 19141).
Die Ausfuhr Schwedens an Eisenerz belief sich im 

Monat September 1914 auf 252 658 t gegen 755 447 t 
im gleichen Monat des Yorjahres, cs ist also ein Ruckgang 
um 502 789 t oder rd. 67 % eiugetreten, wahrend im 
August 1914 gegeniiber dem Yor jahr eine Abnahme von 
77 % zu verzeichnen war. Ein Yergleich mit der Aus- 
fuhr des ersten Kriegsmonats laBt eine Besserung urn 
42 118 t erkennen.

*) Y g l St, u. E. 1914, 8. Okt., S. 1589.

Wirtschafrliche Rundschau.
Roheisenverband, G. m. b. H., In Essen. —  In  der

Hauptv<?rsammlung des Roheisenverbandes vom 23. No- 
teoaber 1914 wurde iiber die Marktlago folgendes berichtet: 
Die Geschaftslage hat im Vergleich mit dem Yormonat 
keine Aenderung erfahren. Die Al>satz yerhiUtnisse ver- 
fcielten, sich im Oktober gleich giinstig wie im September. 
Der Yersand betrug im vergangenen Monat 49,09 % 
•ler Beteiligung gegen 49,71 % im Yormonat. Auch fiir 
den Monat November wml nach den yorliegenden Abrufen 
; einem Yersand in Hohe des Yersandes in den letzten 
beiden Monaten zu rechnen sein. Die infolge des Krieges 
lageachranktee Erzeugung der Hochofenwerke geht voll 
in den Yerbrauch iiber. Die Roheisenbestande sind weiter 
zuniekgegangen. Das Ausfuhrgeschiift ist nicht bedeu- 
^od. Die auslandischen Abnehmer beziehen zunachst 
langsam die auf die hestehenden Ahschlusse noch abzu- 
nehrnenden Mengen. Ferner wurde die Frage der Y er- 
kaufspreise fiir Łieferung bis Ende Marz 1915 beraten, 
und es wurde beschlossen, die Yerkaufspreise, mit Aus- 
nahnie des Preises fiir Hamatit, unverandert bestehen 
zu lassen. Der Yerkaufspreis ftir Hamatit wurde ange- 
sjchts der erheblichen Prcissteigerung der fiir die Her
stellung dieser Eisensorto erforderlichen Erze um 10 J i  

f* & t erhoht.
} Vers*nd des Stahlwerks-Yerbandes. —  Ber Yersand

Stahlwerks - Yerbandes bet mg im Oktober 1914
;*»70 (Rohstahlgewd ht) gegen 245194 t im Sep* 

enaber d. J. Im Oktober 1913 wurden 524891 t, im 
September desselbe-n Jahres 520 392 t versandt.

x l v u i ,3J

Rhelnisch-Wcstfaiisches Kohlen-Syndikat zu Essen 
(Ruhr). - In  der am 20. d. M. ąbgehaltenen B e ira ts- 
sitzu n g  wurden die Um lagon fiir  das y ie rto  Y iertel*  
ja h r fiir Kohlen auf 7 % (wie bisher), fiir Koks auf 9 % 
(wie bisher) und fiir Briketts auf 2 % (bisher 8 % ) fest- 
gesetzt. Die im AnschluB daran abgehaltene Zcchen- 
besitzeryersam m lung setzte die B e te ilig u n g san - 
te ile  f iir  Dezcm ber in Kohlen auf 65 (bisher 60) %, fur 
Koks auf 27*4 % (wie bisher) und fiir Briketts auf 75 (bis
her 65) % fest. Ferner wurde mitgeteilt, daB der in ein
zelnen Teilen abgeanderte Entw urf des neuen Syndikats* 
yertrages dem Erneuerungsausschusse, der seine Arbeiten 
wieder aufgenommen hat, zur Beratung yorłiegt, —  Nach 
dem sodann vom Yorstande erstatteten Berieht gcstalteten 
sich die Yersand* und Absatzergebnisse im O ktober 1914, 
yerglichen mit dem Monat September 1914 und dern 
Monat Oktober 1913, wie in der Znsamwensiellung auf 
S. 1778 angegeben.

Die Absatzyerhaltnisse w itten im Rerichtsmonat eine 
giinstigere Entwicklung ais in den beiden Yormonatea auf, 
In  einzelnen Sorten sind aber die abgesetzten Mengen 
noch hinter den von den Zechen dem Syndikat zur Yer- 
fiigung gestellten erheblich zuruekgebłieben, trotz der 
EinbuOc, w elche die Gewinnung infolge der eingetretenen 
starken Yemiinderung der Belegsehaften erlitte-n hat. Die 
Łagerbestande haben daher eine weitere Steigerung er fali ren.

Im Yergleich zum Vonnonat, der einen Arbeitstag 
weniger ais der Berichtsmonat hatte, stellt sich das Ab- 
satzergabnis wie folgt: der rechnungsmafiige Absatz ist
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Oktober
1914

Sep.. 
1 !> 14

Oktober
1913

a) K o b l e n .
Ge*atuiforderung........................... 6042 5509 8663
O e^am tabaata..................... l i 5995 5355 K.-190

..................................... 7927 7631 7910
lW hnuiiganiaBlger Ab*ftU . . t 5 4067 4121 6658
Der-iełbe in %  der Beteiligung 58,88 54 84,18
Zahl der ArbelŁatage . . . . 27 2B S7
Arbel tatagl. Fttrderung . . . . u 223760 211905 3C0S45

„ Gesamtabsat* . . \ 222040 205962 310728
„ rechnoiigam. Absatz i a 172855 158506 2466 U

b) K o k * .
O esam tT e rsan d ........................... Y 1039198 871060 1696512
ArbelUt&glicher Yersand . . J S 33523 29035 54726

c; B r i k e t t s .
G eaam tve.n<and.......................... Y 328617 249171 394961:
Arbel t*t&gtłe.hfir Yersand . . . la 12171 9584 14628;

insgesamt um 545 035 t, im arbeitstaglichen Durchschnitt 
um 14 340 t 0,05%  gestiegen und hat 58,88% der 
Beteiligungsanteile gegen 54 %  im Yormonat und 84,18 % 
im Oktober 1013 betragen; der Gcsamtabsatz in Kohlen 
stieg in der Gesamtmenge um 410 004 t, im arbeitstag
lichen Durchschnitt um 10 504 t 7,75 % ; der Kohlen- 
absatz fiir Rechnung des Syndikats ist in der Gesamt
menge um 310 118 t, im arbeitstaglichen Durchschnitt um 
7116 t — 6,03 % gestiegen; der Gcsamtabsatz in Koks ist 
in der Gesamtmenge um 168 138 t, im arbeitstaglichen 
Durchschnitt um 4488 t -- 15,46 % gestiegen; der Koks- 
absatz fiir Rechnung des Syndikats ist in der Gesamtmenge 
um 60 758 t, im arbeitstaglichen Durchschnitt um 1715 t 

10,35 % gestiegen. Der auf die Beteiligungsanteile an
zurechnende Koksahsatz belauft sich auf 35,70% , uovon
0,80 % auf Koksgrus entfallen, gegen 32,52 %  und 0,82 % 
im Yormonat und 67,6-1 % und 1,21 % im Oktober 1013; 
die Beteiligungsanteile des Berichtsmonats weisen gegen 
den Yormonat eine Erhohung von 0,78 % und gegen 
Oktober 1013 eine solche von 6,08%  auf; der Gcsamt
absatz in Briketts stieg in der Gesamtmenge um 70 446 t, 
im arbeitstaglichen Durchschnitt um 2587 t =  26,00% ; 
der Brikettabsatz fiir Rechnung des Syndikats ist in der 
Gesamtmenge um 75 106 t, im arbeitstaglichen Durch- 
schnitt um 2454 t 27,70 %  gestiegen. Gegeniiber den 
Beteiligungsanteilen belauft sich der anzurechnende Ab
satz auf 72,03 % gegen 56,21 % im Yormonat und 86,57 % 
im Oktober 1013; die Fórderung ist insgesamt um 531 0811, 
im arbeitstaglichen Durchschnitt um 11 855 t 5,50%  
gestiegen.

Der Bericht weist weiter darauf hin. daB das Yer
haltnis, das sieli zwischen der gegenwartigen Forder- 
leistung der Zechen und der Leistung vor Ausbruch des 
Krieges ergibt, mit Rucksicht auf die groBen Anspriiche 
der Hceres- und Marineverwaltung sowie der Staatseisen- 
bahnverwaitung nicht ais MaBstab fiir die an das Syndikat 
zu stellendcn Lieferungsanspr liche angesehen werden darf.

Der Unischlagsverkehr in den Rhcin- und Ruhrhiifen 
hat sieli im Berichtsmonat gunstiger entwickelt ais im Yor
monat, weist aWr infolge der allgemeinen Abschwachung 
des Absatz es und namentlich infolge des starken Ruck- 
ganges der ii bcrseeisehon Ausfuhr gegen den Monat 
Oktober 1013 eine betr&chtHche Abnahme auf. Ueber; den 
Rbein-Heme-Kanał sind von den in Betrieb genommenen 
Zechen hafen 48 054 t Kohlen und 1057 t Koks zur Ver-

Aktiengesellschaft Oberbilker Stahlwerk, vormals 
C. Poensgen, Glesbers &  Cle., Dusseldorf. —  Wie der
Bericht des Yorstandcs iiber das Geschaftsjahr 1913/14 
ausfiihrt, ist die allgem^ine Yerschlechterung der Ge- 
sehiiftslage auch auf den Gang des Unternehmens nicht 
ohne EinfluB geblieben. Der Mangel an ausreichender 
Beschaftigung fuhrte zu einem scharfen Kampf um die 
auf den Markt kommenden neuen Auftrage. Die Gesell- 
sohaft konnte sich zwar die zur Aufrechterhakung eines 
geordneten Betriebea notwendigen Bestellungen sichern.

scluffung rheinwarts Ruhrort befordert worden. Der Ab
satz derjenigen Zechen des Ruhrbozirks, mit denen das 
Syndikat Y e rk a u fsve re in b aru n g e n  getroffen hat, 
stellte sich im Oktober und von Januar bis Oktober d. J. 
folgendermaBen: Es betrug der Gcsamtabsatz in Kohlen 
(einschl. der zur Herstellung des versandten Kokses ver- 
wandten Kohlen) im Oktober 378 689 (von Januar-Oktober
4 146 523) t, hiervon der Absatz fiir Rechnung dea 
Syndikats 141 853 (1 699 568) t, der auf die vercinbarten 
Absatzhochstmcngen anzurechnende Absatz 358 964 
(3 953 656) t oder 61,24 (71,61)%  der Absatzhoch3t- 
mengen, der Gcsamtabsatz in Koks 116 643 (1 285 512) t, 
hiervon der Absatz fiir Rechnung des Syndikats 81 313 
(831 736) t, der auf die Tereinbarten Absatzhochstmcngen 
anzurechnende Koksabsatz 106 923 (1 088 186) t oder 
69,66 (70,85) % der Absatzhochstmcngen, die Fórderung 
391 103 (4 537 058) t.

Ausnahmetarif 7 k fiir Eisenerz nach den Hochofen
stationen des Ruhrbezlrks und nach Frlemersheim und 
Georgsmarienhutte1). —  Mit Gultigkeit vom 16. Novcraber 
wird dieser Ausnahmetarif, der bisher nur fiir dic Bcziige 
iiber Danischburg, Hamburg, Harburg, Lubeck, Stettin 
und Wismar galt, auf die Statiorien Brake, Bremen, 
BremerhaVen, Geestemiinde, Lehe und Nordenham aua- 
gedehnt. Glcichzeitig crhiilt er eine andere Fassung in* 
sofern, ais die Frachtsatze auf Grund einer besonderen 
Kilometertariftabelle berecłmet werden, wodurch dic Er- 
weiterung des Kreises der Empfangsstationen erlciehtert 
wird. Eine Aenderung der bisherigen Frachtsatze und 
Anwendungsbedingungen tritt hierdurch nicht ein.

Erwelterung der Ausfuhrverbote. - Das Yerbot der 
Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen, Munition, Puhrer 
und Sprengstoffen sowie von anderen Artikeln des Kricgs- 
bedarfs und von Gegenstanden, die zur Herstellung von 
Kriegsbedarfsartikcln dienen, ist durch einen ErlaB des 
Reiehskanzlcrs vom 16. November 19142) u. a. auf roh- 
und fertigbearbeitete Achsen, Kurbelwellen und Zahn- 
rader fiir Kraftfahrzeuge jeder Art, Zundapparate fiir 
Kraftfahrzeuge jeder Art ausgedehnt worden.

Ausfuhrbewllligungen fUr Eisen- und Stahlerzeuj- 
nlsse. —  E s is t  w ied erh o lt vorgekom m cn, daB 
ftir ein und densclben G egenstand an mehrere 
S te lle n , n a m lich  an das R eichsam t des Innern, 
an das K rie g sm in iste riu m  und an die Zentrab 
sto lic  A ntrage auf A usfu hrbew illigu ng en ge 
ric h te t w orden sind . D adu rch w ird  die ohne- 
h in groBo A rb e its la st naturgcm aB noch Yer
groB ert. E s so llto  daher von jed er Firma 
so rg sam  d arau f geachtet w erden, daB ftir jede 
Sendung n u r e inm al, und zw ar nur an dic 
Z c n tra lste lle  der A u sfu h rb ew illig u n g en  ftir 
E ise n - und S ta h l - E rze u g n isse , B e rlin  J  
L in k stra B e  25 I I I ,  ein A n trag  e in g ere ich t " ir -̂ 

D ie Z c n tra ls te lle  a rb e ite t e i n e  Uebersicht aus, 
w elche d ie z u rz e it gO ltigen A us- und Durch- 
fu h rv e rb o te  ftir  E ise n - und Stahlerzcugnisse 
m it A usnahm e der M aschinen enth i IŁ 1 
U e b ersich t is t  b ei der Z e n tra lste lle  erhaltlic .

l )  VgL St. u. E. 1914, 3. Sept,, S. 1468/9; 10. Sept, 
S. 1492; 17. Sept., S. 1517; 1. Okt., S. 1565; 8. Okt,S.lo90-

*) Deutscher Reichsarizeiger 1914, 17. Nov.

die erzielten Preise waren indessen in viclen Fiillen unge' 
niigcnd, und nur der Umstand, daB noch groBere a tere 
Auftragsmengen zu giinstigen Bedingungen 
ermóglichte einen befriedigenden AbschluB.  ̂ IHe 'r' 
zeugung an Rohstahl betrug 59 828 (i. V. 68 817) t, >01* 
wurden in den eigencn Werkstiitten 48 969 (54 94 ) 
verarbeitet und 8262 (12 955) t verkauft. Der 
an Schmicdestiicken und Eisenbahnmaterial rug 
26 055 (32 105) t. An Lohnen und Gebaltern wurde«
2 081 622,09 (2 201 628,39) M  gezahlt. Der Gesaiut-
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In J i mo/u 1911/12 1912/13 1913/14
| Altleukapital . . 3 000 000 3 000 000 3000 000 3 000 000Stammnktien . , 1 500000 1 500 0<K) 1 500000 1 500 000Vorxugsaktien . . 1 500 000 1 500000 1 500 000 1 500 0<K)| Aaleihen . . . . 3 500 ooo 4000 000 4 000 000 4 0U0 000
; 7ortrag........... 327 280 409 384 423 841 560 631BeŁrśebsiibwschuB . i 048 272 1 068 806 1 471 204 1 482 680Kohgewlnn eln- 

sclil. Vortrag . 1 375 501 1 478 J 90 1 895 045 2 043 311AJIg.Unk., Zins. usw. 
AbścfcrcSDungen . .

471 324 420629 556 390 511189434 853 538 720 678024 728 864Taloasteuor . . . — .5 000 10 000 10 000Relngewlnn . . . 142 095 104 458 226 790 232 627Iieingewlnu eiu- 
schl. Vortrag . 460 384 513 841 650 631 793 259Dlridende . . . . ł) 60 000 *) 90 000 •) 90 000 *) 90 000

„ °/» • •ł) « *) « ł) * *) UYortrag........... 409 334 423 841 560 631 703 259

umsatz stcllte sich auf 9 855 153,31 (10 970 478,05) M .  

Da das Werk bisher etwa 25 % seiner Erzeugnisse haupt- 
sachlich im feindliehen Aus land absetztc, so ist es durch 
die Kriegslage sehr in Mitlcidenschaft gezogen. Żurze i t 
werden noch 800 Angestellte und Arbeiter feeschaffcigt, 
und die Yerwaltung hofft, den Betrieb in dem gegen- 
wfirtigen beschrankten Umfange, wenn nieht unvorher- 
gesehene Ereignisse eintreten, wcitcrfuhrcn zu konnen.

AUgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin. —  Dem
Berichte des Yorstandes zufolge hatte im abgelaufenen 
Geschaftsjahr 1913/14, das unmittelbar vor Ausbruch dra 
Krieges schlofl, die Ziffer von Umsatz und Auftragsbestand 
die des Yorjahres noch uberstiegen, obwohl die polit ische 
und wirtschaftliche Spannung allgcmein schon druckend 
empfunden wurde. Die Entwicklung und die Ertrage 
der Geschafte hiitten die Ausschiittung eines gleichen Ge- 
winnes wie im Yorjahre gestattet, wenn nieht durch den 
Weltkrieg eine yeranderte Sachlage geschaffen ware. Ueber 
zahlreiche Landcr der alten und neuen Weit sind die Aus- 
landsorganisationen des Unternchmens Tcrbreitet, dio 
źegenwartig fceils yollig gestort sind, teil3 nur unzureichend 
aufrecht erhalten werden konnen. Das Uebersecgeschaft, 
<ias die Gesellschaft in Argentinien, Mexiko und Sudafrika 
*nra Teil in der Form besonderer Geseilschaften betreibt, 
liegt beinahe ganzlich darnieder. —  Die Zahl der Angcstell- 
ten betrug am Schlusse des Geschaftsjahrcs 60 100; darin 
sind wie bisher die Betriebe der kleineren deutschen 
Tochtergesellschaften und die Fabriken Mailand, Riga 
und Wien enthalten. Bei der Mobilmachung wurden etwa
13 000 Angestellte eingezogen. Die seit langem yorbereitete 
ęrundung der AEG-Schnellbahn Aktiengesellschaft ist 
programniaBig durchgefuhrt worden. Die Zahl der von der 
Maschinenfabrik hcrgestellten Masehinen undTransforma- 
toren beziffert sich auf 123 162 (122 452) Stiick mit
1 8̂40 273 (1 973 987) KW  Lcistung. Dio Kleinmotoren- 
fabrik licferte rd. 2000 Masehinen mehr ais im Yorjahre. 
Der anfanglich verminderte Yerkauf von Transformatoren 
hatte sich in den letzten Monaten des Berichtsjahres durch 
die Einfiihrung neuer verbilligter Bauarten wieder ge- 
hoben. Die Łokoraotiyfabrik wurde nach Hennigsdorf 
inneue Werkstatten verlegt. Yon 27 Łokomotiven fiir die 
1'reuBisehe Staatsbahn-V erw altung wurden zwei voUendct. 
Die Beschaftigung der Turbinenfabrik wrar bis auf dio 
letzten Monate, in denen der Auftragsbestand nachlieB, 
befaedigend, Turbo-Dynamos wurden bis zur GroBe von 
22500 KYA hergestellt; dio Fabrikation stieg von 559 908 
m  J^re 1912/13 auf 564 033 KW  Leistung im Be- 
ńehtsjahre. Auftrage auf Komprcssorcn, Geblase und 
luiapen gingen in erfreulichem Umfange ein. Das be
sonders von Eisenwerken und Hiitten begehrte gekapselte 
Installationsinaterial fand befriedigenden Absatz. Im Ge- 
biete des Berg- und Huttenwesens war dic Bau tatigkeit 
sch wach; die Auftrage der Schwerindustrie waren nach 
dem Berichte raeistens Resta des yorjahrigen Baupro-

ł) Nur auf die alten 1000 Vorzugsaktien.
} Nur auf die Yorzugsaktien.

in .K 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14
Aktienkapital. , . 130000 000 130 000 OOO1155 000 000155000 000Anleihen . . . . 50 350 000 79 740 500.108 956 500108141 000
Vortrag............ 425 226 642 176 736 614 729 483GęSChttftSgewiim 
Rohgłiwinn ęln- 25 151 581 28 103 174 33 805 966 22 651 669

schl. Vortrag . 
AUgem. Unkosten, 25 576 807 28 745 350 34 542 581 23 381 152

Ktouern usw, . . 2 792 070») 3 640 079:l) 4 79H 628 3 594 876Abschreibungen . . 644 008 718 657 £39 469 893 636EelngewUin . . . 
Ilelngowlnn elu- 21 715 503 23 744 438 28 167 869 18 163 157

8Chi. Vortrag . 22 140 729 28 904 483 18 892 641IŁlicklage . . . . ') 3 123 553 3 000 000 3 500 000 _
Tantiemen . . . .  
Belohnungen unii 

W ohlfahrtaelnrlcłi-
575 000 650000 775 000 <6*000

tuiigen . . . . 850000 900 000 I 200 000 I 200 000UnterstUtzungabest. 850 000 900 000 “l eooooo i OHO IKK);Dkidende . . . . 16 100 000 1S 200 000 21 700 000 IłiOOOOOo/ł> At • • • ') 14 14 14 10642 176 736 614 729 483 727 $41>

grammes. Dagegen wies der laufendo Bedarf an groBen 
Dynamos, Motoren fur Pumpenantrieb, Yentilatoren, 
Forder- und Walzenzugmaschinen sowie Kranen und 
sonstigen Hilfsmasehinen einen Umfang auf, der hinter 
dem des Yorjahres kaum zuruckblieb.

Gutehoffnungshiitte, Aktlenvereln fiir Bergbau und 
Huttenbetrleb, Oberhausen (Rhelnl.). —  Dem Berichte des 
Yorstandes iiber das Geschaftsjahr 1913/14, dem wieder 
eine ganze Reihe von yortrefflieh ausgefuhrten, dic Ent
wicklung des Unternehmens veranschaulichenden Kuryen- 
blattern beigegeben sind, entnehmen wir folgende Angaben: 
Die Erzeugungsziffern, yerglichen mit denen des Yor
jahres, ergeben sich aus folgender Zusaramensteilung:

j . 1912/u 1915/14

K o h le n ..............................
t

3 723 709
C

3 843 " l i i
832 475 856 511
520 687 005 904
787 028 814 074

Rohstahl . . . . . . . . 800 010 818 497
Walzwerkaerzcugnisse . . 635 327 627 650
Masehinen, Dampfkesftel, 

Brucfcen, GuGwaren U8'v. 106 087 108 79ó!
IJraht u. Drahtwaren (Abt.

Gelsenkirchen) . . . . 57 723 61 656|
K a lk s te in c ....................... 103 845 94 7871
D o lo m it .......................... 17 915 21 700:
Ammoniaksahs................... 9 883 10 072!

23 471 21 816
Teerpeeh .......................... — 1 478

1 023 2 448
StUck StUck

18 995 850 19 521 880!
KW>t KWst |

Elektr. Stromerzeugung . 91478 009 107 543 342i
ebjn ebm

Forderung il. Wasserwerke 63 856 303 67 322 905j

In  den Walzwerken war somit eine EinbuBe, inden ubrigen 
huttcnmannisehen Betrieben eine geringe Ztmahme der E r
zeugung zu verzeichnen. Im  groBen und ganzen war die Ge- 
scllsehaft in den meisten Abtcilungen befriedigerid besehaf- 
tigt, wenn auch in einzełnen Betrieben yorubergehend Feler- 
sehichten nieht zu yermeiden waren. Der bereits im yorigen 
Jahre eingetretene Riickgang in der Marktbewegung hat sieli

*} Einschl. 750 000 J i  Sonderriicklage far Erweite
rung des Geschaftshauses.

*) 14%  auf 100 000000 M  Aktienkapital und 7 %  
auf 30 000 000 X  Aktienkapital.

3) EinschL Obligations-Spesen.
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im Berichtsjahre weiter fortgesetzt. Die Preise der Er- 
zcugnisse gingen zum Teil bis unter die Selbstkosten 
zuriick. Die Beteiligungsziffer der Gesellsehaft beim 
Kohlensyiulikat erfuhr infolge der bereits im vorjahrigen 
Berieht erwahnten Mehrleistungen im ersten Halbjahr 1913 
eine endgiiltige Erhohung um 210 6001 von 1 900 000 t auf
2 116 600 t. Glcichzeitig wurde die Sełbstverbrauchsziffer 
dauernd um 174 200 t von 1 401 000 t auf 1 635 200 t er- 
hoht. Die Oberhausener Kohlen- und Eiscnhandela-Ge- 
sellschaft hat im Berichtsjahre ihre Tatigkeit aufgenom- 
men; sie zeigt eine befriedigende Entwicklung. Wahrend 
der Beriehtszeit erwarb das Unternehmen dio Firma 
Feh. W. L ie b re ch t in Duisburg-Ruhrort. Sie ist damit 
Bcteiligt© der Rheinischen Kohlenhandels- und Rhederei- 
gesellschaft in Mulheim-Ruhr mit einem Beteiligungsanteil 
von 108 360 t geworden. Um fur den Kohlenhandel am 
Oberrhein eine Grundlage zu erhalt en, hat die Gesellsehaft 
im Rheinhafen Kehl ein groBeres Grundstiick erworben. 
Sie ist gegcnwartig damit beschaftigt, Ueberschlagseinrich- 
tungen fur Kohlen zu sehaffen. Die giinstigo Entwick- 
lung der Erzfórderung zeigt die eingangs gegebeno Ueber- 
sicht. Zur Sicherung seines Bedarfs an Spateisenstein 
hat das Unternehmen zu Beginn dea Berichts jahres die Ge- 
w e r k s c h a f t 0 ra  n i e n - Nas ś a u (VahlbergerZug) erworben, 
deren Fórderung allmahlich auf 100 000 t im Jahre ge- 
steigert werden soli. Gemeinsam mit der Firma Wm. H. 
Muller & Co. im Haag wurden gro Be Erzlager in Chile er
worben, die dem Berieht zufolge an Bedeutung den groBen 
schwedischen Erzvorkomnien nicht nachstehen. Dio Ferro- 
manganerzeugung der Gesellsehaft war wahrend der Be- 
richtszeit normal. Der Absatz im Inland war befriedigend, 
auch der Absatz nach dom Ausland war noch gut. Im Frtih- 
jahr ma- htc sich jedoch neuer auslandischer Wettbewerb 
geltend, der zunachst nur das Auslandsgeschaft crheblich 
beeinflufite, dann aber auch auf das Inland iibergriff. 
Dio Beschaftigung auf der Abteilung Sterkrade war in 
den einzelnen Befcriebszweigen sehr verschiedcn. Immer- 
hin ist auf dem Werk eine erhebliche Umsatzsteigerung zu 
verzeichnen. An fertiger Arbeit wurden einsehlieBlich der 
Lieferungen an die eigenen Werke 115 131 (i. V. 98 719) t 
im Werte von 32 712 530 (24 086 021) J l  ycrrechnet. 
Die Gesellsehaft bcschaftigto am 30. Juni 1914 aus- 
sehlieBlich der auswarts mit Aufstellungsarbeiten be- 
sehaftigten Leute an Arbcitern und Beamten 30188 

,{27 720). Die Zahl der auf den auswartigen Baustellen 
beschaftigten fremdcn Arbeiter bezifferte sich am
30. Juni 1914 auf 794 (666). Der Umsatz betrug 
im G esc hafts jahre 1913/14 137 861 410,94 J i  gegen 
138 812 939,36 J i  im Yorjahre. An Łohnen und Ge- 
haltem wurden 51 270 153,18 (47 276 924,11) M  ge- 
zahlt. In der F a b rik  feu e rfe ste r S tein e  wurden im 
(lesoh&ftsjahre 1913/14 insgcsamt 17 226 t feuerfeste 
Steine angefertigt, gegen 16412 t im Geschaftsjahr

in Ji 1910/11 1911/12 1912/13 | 1913/14 j

A ktienkapital. . . 30 0 0 000 30000 000 30 000 000' 30 000 000
Anleihen . . . . «00 19 714 300 24 509 500; 31 434 950j

Y o jtra g ..................... 1*7 230
i

179 429*) 341060i 599172
Betriebsgewinn . . 
R o h g e w in n  e i n 

16 796 537 20 166 890 24 566107 ] 20 603 642j

s c h l .  Y o r t r a g  . 16 973 767 20 346 319 24 907 167i 21 202 8141
| Allg.Uuk.,Zins. usw. 4 417168 5 029 803 6 035 924! 6 090 4381
; Abschreibungen . . 5 50-1S70 6 818 126 9 017 071; 7 521557,
, Reingewinn . . . 
'! R e in g e w in n  e i n 

6 874 *«J9 8 318 961 9 513112; 6 991 647i

s c h l. Y o r t r a g  . 7 051 729 8 498 390 9 854 172 7 5908191
i RUckl. fUr N eubaut. 
| RUcklage z. Yerf. d.

— 1000 000 — _ I

Ś 11 aa piyersa mmtung .' ' — J 2 000 000“ — 1
j J^nderriLeklage . . 822 300 979 300: 1 155 000; 975 000;
\ Peusionskasse. . . 50tKX) 250 000 100 000 ioo  000!
: DWidende . . . . 6 000000 6000 000 6 000000; 3 000 0001

% • • - 20 20 i 20 | 10
! Y o rtrag ..................... 179 429 269 090 599 1721 3 515 819;

1912/13. An gemahlenem Ton wurden 740 t geliefert. 
Durchschnittlich wurden 90 (92) Arbeiter und Meister 
beschaftigt.

Hagener GuBstahlwerke, Hagen. —  Der Berieht des 
Vorstandes fiihrt aus, daB das Ergcbnis des Gcschafta- 
jahres 1913/14 unter dem EinfluB der in techniscber 
und kaufmannischer Hinsicht vorgenom menen Neue- 
rungen und Yerbesserungen stehe. Aus der laut BeschluS 
der Hauptversammlung vom 10. Novcmber 1913 Yor
genom menen Zusainmenlegung der Aktien*) wurde ein 
Betrag von 1 489 500 J C  frei; hierron wurden 1 032 500 .K 
zu auBerordentliehen Abschreibungen benutzt und 
457 000 . K  der Riieklage zugefiihrt. Das Aktienkapital 
betriigt nunmehr 765 000 J C  in gleichberechtigten Aktien. 
Dcm Betriebsgewinn von 365 889,78 J i  stehen234311,"2 .K  

allgemeine Unkosten, Zinsen, Yersicherungsbeitriige usw., 
93 878 J i  Abschreibungen und 1885 „ K  Zuweisung an dic 
Rucklage gegeniiber, so daB sich ein Reingewinn von 
35 815,06 J i  ergibt, der auf neue llcchnung Yorgetragen 
wrerden soli. Wio der Berieht weiter mitteilt, wurde das 
Unternehmen durch den Ausbruch des Krieges sehr bart 
getroffen. Durch Einbcrufung eines groBen Teils der 
Arbeiter und Beamten war die Gesellsehaft gezwungen. 
den groBten Teil der Werksanlagen auBer Betrieb zu 
setzen. Da die Erzeugnisse zu einem wesentlichen Teile 
in den mit Krieg iiberzogenen Gebieten Absatz fandeu, 
durfte es in absehbarer Zeit kaum moglich sein, nur einiger* 
maBcn geniigende Beschaftigung hereinzuholen und den 
Betrieb wieder aufzunehmcn.

Verelnigte HUttenwerke Burbach-Eich-DUdelingen. — 
Der Berieht des Vcrwaltungsrats iiber das Gcschaftsjahr 
1913/14 fiihrt aus, daB dio Yerschlechterung der Gesehafts- 
lage im Berichtsjahre stiirkere Formen annahm. Ge- 
nugende Arbeitsmengen lieBen sich auf dem heimisehen 
Markte nur unter starken Preisopfcrn hcrcinholen. Unter 
dem EinfluB der standig steigenden Eisencrzeugung der 
wichtigsten WettbowerbslŁnder auf dem Weltmarkte und 
im Zusammenhang mit den verstarkten Anstrengungen 
der Vereinigten Staaten, ihre Eiscnausfuhr zu erhohen, 
wurde auch der Absatz auf dem Weltmarkt schwieriger. 
Zeitweilig gingen die Yerkaufspreise gewisser Erzeugnisse 
unter ihre Gestehungskosten zuriick. —  Die Gruben dos 
Unternchmens forderten im Berichtsjahre 3 020 OóO t 
Erze gegen 2 585 499 t im Yorjahre. Die Erzeugung 
der Koksofen in Burbach betrug 360 308 (i. V. 338 500) t 
Koks, der Hochofen 1 096 184 (958 257) t Rohefeen. 
An Thomas- und Martinstahl wurden 992 433 (838 004) t 
und an Elektrostahl 10 111 (9468) t erzeugt, die Wah

la  Jh 1911/12 | 1912/13 j 1915/14

Aktienkapital 

Anleihen . .

Y o r t r a g .....................................
Betriebsgewłnn ..........................
R o h g e w in n  e i n s c l i l i e f l -

l i c h  Y o r t r a g .....................
A b sc h re ib u n g e n .....................
Tilgung der Anleihcn . . . 
Soziale Ein riehtungen . . .
Rilckt. fiir Verschmelz.-Unk.. 

„  „  Brandsch&len . .
„ ,, Pensionskas.se . .
,, „  Wehrsteuer . . .

R eingew inn ................................
R e in g e w in n  e i n s c h l l c t f -

l i c h  V o r t r a g .....................
R ilck U g e .....................................
Tantiem en, Belohn. und zur 

VerfUguug des Yorstandes .
K riegsrtlcklage..........................
D irideode....................................

„  auf d. Ges.-Anteil fr 
V o r t r a g ....................................

89 300 Gesellschaftsanteilo 
ohne Wertangabe

12 999
30 838 800 30 368 4001

_ 168 775
11 849 458] 15 652 091

11849 458! 15 820 866,
3 373 267 7 696 598;. _ 470 400

500 000: 515000;
») 200 000; 100000

100000 100 000_ 200 000
■ — 200 OOO

5 292 539 6 370 093

5 292 539 6 538 868
264 627 326 943

572 738 840 926

4 286 400 5358 000|
60 I
168 775 12 9991

490 «00 
257 500

100 000

3 224 307

liii 8*5

278 304 
642 800 

2143 200 
30
11137;

ł ) Einschl. 71 970 . K  Yortrag der Abt. Gelsenkirchen. 
s) St. u. E. 1913, 13. Nor., S. 1917.

3) AuBerdem wurden 1423652 .« fur Vcrschwcl- 
zungsunfeostcn und 960 000 X  ais  Unkosten fur die Aus- 

gabe von Obligationen rerausgabt.
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werke stellten 865 628 (717 809) t Walzerzeugnisse her. 
Der Gesamtumsatz bezifferte sich auf 98 125 491,82 
(101 835 114) J i . An die von der Gesellschaft beschaftigten
14 086 (13 191) Werkmeister und Arbeiter wurden 
21093 593,59 (19 230 451) J i  Lohne gezahlt. Die Ausgaben 
fiirsoziale Lasten betrugen 2 341 892,10 (1 978 066) J i .  —  
Die Neuanlagen der Abteilung E sch  sind Ende De- 
?.ember 1913 mit der In  be triebnah me der DrahtstraBe 
beendigt worden. Sie entsprechen den Erwartungen. 
In Dudelłngen wurde im Mai 1914 der scchste Hoch- 
ofenangeblasen. In  D om ineldingen ist u. a. die GieBerei 
YerroUkomiimet worden; fernep wurde ein neuer Martin* 
ofen in Betrieb genommen, der die Produktion dieser 
Abteilung gunstig beeinfluBt. In  B u r bach wurde im 
Mai 1914 der vierte Hochofen angeblasen; auBerdem 
wurde liier im Juni d. J. eine Gichtstaubbrikettierungs- 
anlage in Betrieb gesetzt. Auf der Hiitte E sch w e ile r 
wurde eine neue UniversalstraBe in Betrieb genommen. —

») Ygl. St. u. E. 1914, 29. Okt., S. 1673.

Der Bericht behandelt weiter die Erzeugungs- und Ab- 
schluBziffern des Eschweiler Bergwerks\rereins, auf die 
wir an anderer Stelle1) bereits eingegangen sind. Dureh 
den Krieg wurden die Werke der Gesellschaft infolge ihrer 
Lage an der Westgrenze stark in Mitleideiischaft gezogen. 
In  den lusemburgisehen Abteilungen fehlten die Rohstoffe, 
in den deutschen machte sich Arbeitermangel bemerkhar, 
so daB die Gesellschaft gezwungen war, die Werke atill- 
zulegen oder die Erzeugung zu yerringern. In  Burbaeh, 
Hostenbach und Dommeldingen wurde der Betrieb voll- 
standig stillgesetzt, in Dudetingen wurde im August ein 
Ofen betrieben, und auch in Esch konnte ein Ofen weiter 
unter Feuer gehaltcn werden. In  Eschweiler ging ein 
Hochofen bis etwa Mit to September, die Abteilungen 
Aue, Hasselt und Pilmpchen sowie das Bleiwalzwerk 
in Ehrenfeld setzten die Arbeit fort. Das Rohren* 
wal/.werk in Ehrenfeld wurde stitlgelegt. Inzwiscben 
haben die stillgesetzten Betriebe in der Hauptsache iliren 
Betrieb wiedor aufgenommen, wenn auch in besohranktem 
Umfange.

Z u r  N eutra l i ta t  d e r  Verein ig ten  Staaten von N o rd a m e r ik a .
Mit nicht geringern Befremden las man in der letzten 

Zeit 8chon wiederholt in der Tagespresse Mitteilungen, wo- 
nach die nordamerikanisehe Industrie es mit ihren Pflich* 
ten, die die Neutralitat auferlegt, durch Kriegslieferungen 
an Staaten wie England, Frankreich und RuBland nicht 
sehr genau nehme. Diese dem Yolkerrecht widersprechen- 
dea Lieferungen haben einen derartigen Umfang ange- 
nommen, daB der Botschafter des Deutschen Reiches sich 
schen veranla8t gesehen hat, in Washington entspreehende 
eraate Yorstellungen zu erheben.

Wenn es noch weiterer Beweise bediirfte, uin zu be- 
legen, mit welcher „Kaltblutigkeit“ die amerikanische In 
dustrie im groBen Umfange sich an Kriegslieferungen an 
uns feindliehe Machte beteiligt, so sei nur hervorgehoben, 
wie in dem fiihrenden Faehblatt der amerikanisehen Eisen
industrie, dem „Iron Age“ , in der Nummer vom 29. Ok
tober diese Yerhaltnisse behandelt werden. Um den 
Eindruck nicht abzuschwachen, lassen wir die in Frage 
kommenden Mitteilungen wortlich folgen.

Nachdem einleitend darauf hingewiesen ist, mit 
welcher Beschleunigung man russische Auftrage zu er* 
h?digen bestrebt sei, um noch rechtzeitig den Weg nach 
dem Hafen von Archangel, der noch gerade eben durch 
Eisbrecher offengehalten werden konnte, zu finden, fahrt 
der Berichterstatter wie folgt fort:

„Nach vorliegenden Berichten sind in New York drei 
kanadische Kommissare gewesen, die in erster Linie fiir

verschiedene Armeelieferungen tatig gewesen sind. Weiter 
waren anwesend zwei franzosische Kommissare, Haupt- 
mann Larfouilloux und Herr Rousseau, die sich fiir die 
Lieferung von Schrapnells, Automobiluntergestellen und 
anderem Materiał interessierten; ferner sind englische und 
russische Vertreter zum Ankauf von Werkzeugmaschinen, 
Geschossen, Fahrzeugen u. dgl. tatig gewesen. Es wird 
gesagt, daB die franzosischen Yertreter einen Zusatz- 
auftrag von 500 000 Schrapnells in den Staaten unter- 
zubringen suchten, wobei jedes GeschoB einen Wert von 
annahernd 10 $ darstellt. Eine Anzahl von Fabrikanten 
wenden ihre Aufmerksamkeit der Herstellung dieser Ge* 
sehosse zu. Nach einer Zeitungsmeldung von Bethlehem 
hat dio Bethlehem Steel Company einen AbschluB go- 
tatigt, um Frankreich 900 Geschutze (6") zu liefern. Wenn 
aueh diese Mitteilung noch nicht offiziell bestatigt worden 
ist, so wird sie in Handelskreisen doch ais riehtig angesehen 
und angenommen, daB die Geschutze in den amerikanisehen 
Werkstatten nur teil weise fertiggemacht werden. “

Was langst offenes Geheimnis war, wird hier 
nochmals ohne jede Scheu offentlich ausgesproehen: 
die amerikanische Industrie ist mit alien Mitteln ^  
der Arbeit, Geschutze, Geschosse und sonstiges Kriegs- 
material herzustellen und an das uns feindliehe Aus- 
land zu liefem. Hoffentlich gelingt es den maBgebenden 
Stellen, diesen allem Yolkerrecht hohnspreehenden Yor- 
g&ngen entgegenzutreten und ihnen Einhalt zu tun.

D er  A u B enhande l  G ro B b ri tan n ien s  un te r  d e r  E inw irkung  des  Krieges.
Wir haben an dieser Stelle1) bereits mehrfach darauf 

hingewiesen, welch auBerordentlich starken Absturz die 
britischen AuBenhandelsziffern seit dem Ausbrueh des 
Krieges crfahren haben. Im  August 1914 hatte der AuBen- 
barnłel GroBbritanniens gegen den gleichen Monat des 
Vorjahres einen Ausfall yon rd. 760 Millionen J i t im Sep
tember einen solchen von 685 Millionen J i  zu yerzeichnen. 
Der Monat Oktober, fur den uns die entsprechenden An- 
gaben jetzt in englisehen Zeitschriften*) ebenfalls yor- 
liegen, weist mit fast 830 Millionen J i  einen noch weit 
groBeren Ausfall auf. In  dem ersten seit Ausbrueh des 
Krieges yerflossenen Yierteljahr ist also fiir den Au Ben- 
baodel GroBbritanniens eine GesamteinbuBe voń mehr ais
2 ! i  Milliarden J i  zu yerzeichnen. Aus der folgenden Zahlen
tafel ist zu ersehen, in welcher Weise sich diese Ausfalle 
auf die Einfuhr und die Ausfuhr der Vereinigten Eónig- 
reiche yerteilen.

n *) YgL St. u. E. 1914, 24. Sept., S. 1544 ; 22. Okt, 
S* 1846.
_ *) r̂°n and Coal Trades Review 1914,13. Nov., S. 615;
Ihe Economist 1914, 14. Noy., S. 865.

Zahlentafel 1, W erte des A u B e n h an d e ls 
G ro B b rita n n ie n s im  Y ie rt e lja h r  A ug u st 

b is O ktober 1913 und 1914.

Oktober August/O ktober

1»13 
1000 £

1814 
1000 £

1913
1000 x

lu li
1000 £

Ausfuhr briti- 
scher Waren . 

Wiederauafuhr 
eingef. Waren 

Oesamtausfuhr .

Tl 730

48 623

9 556 
56 179

51 559

28 602

7 180 
35 782

189 062

133 159

24 559 
157 718

138 973 

79 487;

16 874
96 301

Der Ausfall des britischen AuBenhandels im Monat 
Oktober 1914 yerteilte sich demnach mit 20 171 000 £  oder 
rd. 411 Millionen J i  auf die Einfuhr und 20 397 000 £ oder 
rd. 416 Millionen J i  auf die Ausfuhr. Der Ruckgang der 
Einfuhrziffer hat sich im letzten Monat weiter erhoht Er 
betrug im Yergleich zu demselben Monat des Yorjahres
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28,1 % gegen 26,6 %  ixntSeptember und 24,3 % im August 
1914. Auch die Abnahme der Ausfuhr (britischer Erzeu
gung) ist wieder starker gewordcn, naehdem im Yormonat 
im Vergleieh zum August eine sehr erhebliche Besserung 
eingetreten war. ŚSie betrug im Yergleich zu derselben 
Yorjahrszeit im Oktober 38,G % gegen 37,1 %  im Sep
tember und 45,1 % im August d. J. Der Ruckgang der 
Wiederausfuhr eingefuhrter Erzeugnisse betrug im letzten 
Monat 24,9 %  gegen 23 % im September und 45,8 %  im 
ersten Kriegsmouat. F iir das Vierteljahr August/Oktober 
1914 ergibt sich gegen die gleiche vorjahrige Zeit ein 
Ruckgang der Einfuhr um 23,5 %, der Ausfuhr britischer 
Waren um 40,3%  und der Wiederausfuhr um 31,3 %.
—  Im  Gegensatz zu der Entwicklung der gesamten Aus-

Zahlentafel 2. G łie d e ru n g  der

fuhr GroBbritanniens hat die A u sfu h r von Eisen und 
E isenw aren im letzten Monat abermals einen gewissen 
Aufschwung erfahren, naehdem schon im Yormonat im 
Yergleich zum August eine vcrhaltnismaCige Besserung zu 
verzeichnen war. Der ab so lu ten  Mcnge nach war dor 
Ausfall gegen das Yorjahr im Oktober mit 171 700 1. t 
gegen 165 857 1. t im September und 185 069 1.1 im August
1914 allerdings etwas gróBer ais im Yormonat. Yerhaltnis- 
maOig genommen ist jedoch eine Besserung fcstzustellen, 
da die prozentuale Abnahme auf 39,42 %  gefallen ist von
42,01 %  im September und 40,66 % im August 1914. 
Ueber die Yerteilung der Ausfuhr im Oktober und im 
Vierteljahr August/Oktober auf die wichtigeren Ausfuhr- 
erzeugnisse gibt die Zahlentafel 2 AufschluC.

b ritis e h e n  E is c n a u sfu h r in  den e rste n  d re i K rio g sm o n ato n  nach 
d er A rt der E rze u g n isse .

September Oktober Summc
August-Oktober

Abnahme
August/Ok

Erzeagnisse 1913 1014 1913 1914 1913 1914
tober 1914 
gegen 1913 

%t  zu 1018 kg

A lte ise n ...................................... 8  545 3 529 9 059 2 403 20 140 13 037 47,84
R o h e is e n .................................. 106 525 37 793 99 588 47 188 307 950 113 323 03,20
SchweiBeisen (Stab-, Winkel-, 

P r o f il- ) .................................. 9 367 0 232 10 750 7 295 29 443 19 890 32,45
‘ Stahlstabe, W inkel und Profile. 17 007 12 808 22 175 14 318 57 951 38 701 33,11
Trager. . . .  .......................  . 7 600 11 158 U  113 9 708 28 173 20 558 0,73
Schienen...................................... 26 592 39 257 41 528 37 015 1 13 273 100 593 11,19
Schienenstiihle und Schwcllen . 10 713 700 7 097 5 307 30 401 0 050 78,11
Bleche, nicht unter ł /$ Zoll . . 11 137 5 803 12 218 0 807 31 020 20 234 30,02

,, unter 1 / g Z o ll............... 4 222 3 380 4 500 4 430 13 010 11 117 18,35
Yerzinkte usw. Bleche . . . . 03 fi(',4 19 573 09 447 29 897 190 012 80 404 57,82
Schwarzbleche zum Yerzinnen . i  704 533 7 091 2 140 18401 5 000 72,47
WeiBbleche.................................. 30 572 23 440 40 733 20 950 113 579 71 804 36,78
Rohren und Rohrenverbindungen 

aus SchweiBeisen................... 13 382 9 344 14 4S3 9 237 39 001 28 040 29,19
Desgl. aus G u B e ise n ............... 15 404 10 152 10 282 14 245 44 271 34 095 22,99
Sonstige Eisenfabrikate . . . . 59 305 45 218 08 804 40 228 182 008 134 253 20,24

Insgesamt Eisen Und Eisenwaren 394 849 228 992 435 534 203 834 1 227 057 704 431 42,09

* Es ist von besonderem Interesse, fcstzustellen, in 
welchen Teilen ihrer aus wart igen Absatzgebiete die eng- 
lische Eisenindustrie dio in Zahlentafel 2 ersichtlich ge- 
machte Einbufe ilires gewohnten Absatzes erlitten hat. 
Łeidcr laBt sich ein dahingehender Yersuch nicht ein- 
wandfrei durchfuhren, da die uns Yorliegenden Angaben 
iiber dio Głiederung der Eiscnausfuhr GroBbritanniens 
nach Landem unvollstandig sind. Einen Anhalt zur 
Beurteilung dieser Frago gibt uns jedoch Zahlentafel 3. 
In  dieser Ucbersicht ist die Ausfuhr aller derjenigen 
Eisenerzeugnisse nach Empfangslandem getrennt ange- 
geben, fiir die entspreehond© Angaben vorliegen. Es 
sei ausdriickli h darauf hingewiesen, daB also die in der 
Zahlentafel fiir die einzelnen Lander augegebencn Zahlen 
nicht etwa die gesamte Eiscnausfuhr GroBbritanniens nach 
diesen liindern darstellen, sondern nur die Summę der 
Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse. Gegen dio in der 
Uebersicht fiir das Yorjahr angegebenen Zahlen sind 
die Angaben fiir 1914 jedoch voll vergleichsfahig. l)ie  
in der Zahlentafel zusammengefaBten Erzeugnisse 
machen zusammen 466 101 1. t oder rd. 66%  der Ge- 
samtausfuhr ni Vierteljahr August/Oktober 1914 aus.

Bei der Betrachtung der Zahlentafel 3 springt zunaehst 
der starkę Ruckgang der britisehen Ausfuhr nach den 
Staatsgebicten der Yerbiindeten GroBbritanniens in dem 
gegenwartigen Kriege in die Augen. Samtliche in dem 
Kriege auf der Seite GroBbritanniens stehenden Staaten 
haben ihre Beziige an englischem Eisen seit dem Aus
bruch des Krieges stark eingeachrankt. Sogar die Aus- 
uhr nach Ja pan, das an den Kriegsoperationen weniger

unmittelbar betciligt ist, hat sehr stark gelitten. Dio Ge- 
samtausfuhr nach Erankreieh, RuBland, Belgien und Japan 
war in dem Yierteljahr August bis Oktober 1914 fiir dic in 
der Yorstehenden Ucbersicht behandcltcn Erzeugnisse um 
105 577 t oder rd. 77 %  kleiner ais in der gleiehen Zeit des 
Yorjahres. Ein noch verstarkter Ruckgang diirfte sich 
moglicherweiscim weiteren Yerlauf des Krieges bemerkbar 
machen, da RuBland nach der Sperrung der Dardanellcn 
den letzten ernstlich in Betracht kommenden Zufuhrwcg 
verloren hat und Belgien inzwischen fast Yollstandig yoii 
deutschen Truppen besetzt worden ist und praktisch fiir 
die Ausfuhr engUscher Eisenerzeugnisso schon langerc Zeit 
nicht mehr in Frago kommt,

Die in der Zahlentafel fiir August/Oktober 1914 ais 
Ausfuhr nach Deutschland angegebene Menge von 5303 t 
ist in den ersten Tagen des Monats August, vor der Kriegs- 
erkliirung GroBbritanniens, ausgefiihrt worden.

Bemerkenswert ist ferner die Entwicklung der Aus
fuhr der in Zahlentafel 3 behandeltcn Erzeugnisse nach 
den britisehen Kolonicn. Die britischo Eiscnausfuhr nach 
diesen Gehieten ist infolge des Krieges glciehfalls durchweg 
sehr stark zuruckgegangen. Insgesamt beziffert sich die 
Abnahme auf 106 431 t oder 30,65 %. In  diesem Zu
sammenhang diirften einige Zahlen von Interesse sem, 
welche die standig zunehmendo Bedeutuńg der Kolonicn 
und Besitzungen GroBbritanniens fiir seine E iscnausfuhr 
beleuchten. In  Zahlentafel 4 ist eine entsprechende Ueber
sicht fiir die letzten fiinf Jahre gegeben. Sie laBt erkennen, 
daB die Kolonicn der Vereinigten Konigreiche ais Absatz
gebiete der britisehen Eisenindustrie von Jahr zu Jahr an
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Zahlentafel 3. G lie d e ru n g  d e r b r it is c h e n  Aus* 
hihr an w ic h tig e fc n  E is e n e rz e u g n is s e n  im 
y ie rte lja h r A u g u st b is  O k to b e r 1913 u n d  1914 

n ach  E m p fa n g s la n d e rn .

Bestliamunffaliiildtr

A-isfuhr verseluei3pntT 
Ki-.i4n erzengnJsee, 

uaeh Leniłem getrennt 
(in t zu 1016 k g )  

August/Oklober 
1»!3 1911

: B elgien ............................................. 20 791 1 182 i
D e u t s c h l a n d .............................. * 52 009 5 363 i
Frankreich . ............................... 45 477 7 8 1 1  i
I t a l i e n ............................................. 29 847 13 216 i
K iederlande................................... 27 278 9 308 i

j Norwegen ................................... 5 938 6 030  i
Portugal ........................................ 3 751 1 782 i
R um anien ........................................ 1 268 1 i
R u B la n d ........................................ 10 773 3 097

: 8c h w e d e n ................................... 27 477 2 0 3 1 2

AegTptcn ........................................ 1 278 764
B rit is c h -S u d a fr ik a .................... 30 561 10 240
P ortug iesiseh-O stafrika  . . . 7 778 01:1

A rg en tin ien ................................... 40 255 12 485
| B ra s i l ie n ........................................ 1 098 258
i C hile ................................................. 4 547 1 000

Kanada ........................................ 29 287 7 944
K u b a .............................. 820 212
31e x ik o ............................................. 819 184

j Uruguay ........................................ 3 t j i j 372
Vereinigte S ta a te n  . . . . 32 jt!80 32 936
Z e n tra l-A m e rik a ......................... 847 184 |

j B ritise h -In d ie n................... 92 240 71 087
„  - O s t i n d i e n .................... 57 830 42 143

; Ceylon ............................................. 2 341 1 638
i Cliina einschl. H o n g k o n g  . . 8 269 5 908

• l a p a n ............................................. 54 346 19 120 i
M ieilerlandisch-Ost in d ie n  . . 6 498 3 946 |
Philippinen e in sch l. G u a m  . 811 340
Straits S e ttle m e n ta  . . . . 11 466 3 106

Austroliseher B u n d  . . . . 104 196 85 890 1
N e u se e la n d .................................... 12 028 11 978

, iTschicdcnc L a n d e r  . . . . 151 090 77 981 |

Z u sa m m e n . . . . 891 367 460 101

Bedeutung gewinnen. Gegenuber einem Anteil von 38,2 i  % 
im Jahre 1009 nahmen sie im Jahre 1913 bereits 45,94 % 
der gesaiuten britischen Eisenausfuhr auf.

Zahlentafel 4. E n tw ic k lu n g  der A u sfu h r G ro fi- 
b rita n n ie n s  an E ise n  und E ise n w a re n  naeh 
sein en  K o lo n ie n  und B e sitzu n g e n  und nach 

so n stig en  L and em .

Jahr

JJritische Koioii'en 
und Be&itzungen Andere. Llłnder

Gesamt- : i 

ausfuhr 

in t  zu 

1016 kg
Menge 
in t zu

Antflt 
an der 

G o* anil
in en ge
la %

Menpe 
in t za

Anteil 
an der 

Gesamt- 
men^e 
>p %1010 kg 1016 kg

1909 1 071 027 38,21 2 702 354 61,79 4 373 381
1910 1 907 509; 40,28 2 828 225 59,72 4 735 7341
1911 1 949 421 41,82 2 711 909 58,18 4 661 330]
1912 2 006 577 42,50 2 836 535 57,50 4 933 112;
1913 2 319 582 45,94 2 729 508 54,06 5 049 090;

Ueber die E in fu h r von E ise n  und Eisenw aren 
in GroBbritannien seit Kriegsausbrueh unterrichtet die 
nachstehende Uebersicht. Sie ist, da die Haupteinfuhr- 
lander, Deutschland und Belgien, infolge der Kriegsver- 
haltnisse in Fortfall gekommen sind, nattirlich ebenso wie 
die Ausfuhr sehr stark zuriickgegangen. Die Abnahme 
betrug gegen den gleichen Monat des Yorjahres im August 
191 i  61,82% , im September 76,58%  und im Oktober 
81,69 % , hat sich also von Monat zu Monat noch ver- 
gróBert.

1913 1 9 1 4

In 1. t I n  1. t ,

03 310
S eptem ber............... 4 2  425
O k to b e r.................... . . .  1 215315 39 419

August/Oktober . . . • • • | 562 318 145 160 j

Wenn auch ein Teil der englischen Eisenindustrie 
diese Entwicklung begruflen wird, so durften gewisse 
Zweige der weiterverarbeitenden Industrie von der riick- 
gśingî en Entwicklung der Einfuhr weniger erbaut sein, 
da das Ausbleiben der gewohnten Zufuhren Deutseh- 
landa und Belgiens an Kohstoffen ihnen sicher einige 
Schwierigkeiten bereiten wird.

Yereins -Nachrichten.
Verein d e u t sc h e r  E isenhii t ten leu te .

Ehrenpromotlon.
der philcsophischen Fakult-at der F.onner Uni- 

Vfrsitit wurde unserem Mitglied, dem Kaiseii. a. o. 
(imndten und bovollm. Minister, Herm Dr. jur. 
b- c- K rupp ro n  Bo h len und H alb a ch , 51. d. H., 
Auł dem Hiigel, Hiigel, Rheinprorinz, ilie Wurde eines 
Ur- phi i. honoris causa verliehen.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Ik r ker, R einhold, Ingenieur, Algeurodt boi Idar.
Ikrgcf, Friu, Ingenieur der Cewerksehaft !Vuts?her 

Kaiser, Bruckbausen a. Bbein, Kasino.
Brewer, E u a l d ,  Ing., K&iserJ. reutscher Vizeltonsul,

Dusseldorf, Bodinusstr. 8.
G rO m s , C .  O .  J . ,  Ingenieur, Łeksaiul, Schwcden.
L o y p e U e ,  P a u l i n ,  Zmlingenieur, Cóin, Stafltwald-Hiiltz- 

str, 38.
fra n z , Ingenieur, Dortmund, Alesanderstr, 29. 

R ichard, Esslingen a. Neckar, Ebershaldenstr. 37.

K r u p p  r o n  B o h l c n  u n d  H a l b a c h ,  Dr. jur.,
Dr. ptiil. h. o,, Jl. d. II., Kaiserl. a. o. Oesandter u. be- 
Tollm. Minister, Auf dom Hiigel, Hiigel, Rheinpr. 

W i r t h ,  G o t t h i l / ,  Betriebsingemeur der Rhein. Linoleum 
Beilburg, A. G., Bedburg bei Ooln.

Verstorben.
B a e i t i e r ,  P a u l ,  W aliu erkschef, Neunkirehen-Saar, 3. U.

1914.
B e r t r a m ,  C a r l ^  Łiibeck. 2. 11. 1014.
D a h l h a u s, K a r l ,  Oberingenieur, Duisburg. 30. 10. 1914. 
G r o t r i a n ,  C a r l ,  Betriebsehef. Bochum, i. 11. 1014. 
H i i s e r ,  $t.«3ng. F r i e d r i c h ,  Dusseldorf. 14. 9. 1914.
K l ó n t ,  W i l h e l m ,  Betricbsingenieur, Hordę. 21. 10. 1914. 
S c h a r n k e ,  G u t i t h e r ,  Betriebschef, Oslobshauaen. 23. 10,

1914.
S c h m i d t ,  P a u l ,  Betriebsingenieur, Leiprig-Eutritech. 

21. 10. 1914.
S c u / c r t ,  K a r l ,  Ingenieur, Berg.-Gladbach. 1. 11. 1914. 
W e i n b r t t m e r ,  F e r i i n m d ,  Fabrik&nt, ‘ Neunkircben, Bez. 

Arnaberg. 13. 11. 1914.
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G e o r g  F rie l inghaus  i -.
Am 11. November 1014 wurden die Kruppschen Werke 

durch den Heimgang des Bergrats Georg F rie lin g h a u s, 
Mitglied des Direktoriums, schwer betroffen. Von der 
Hohe eines arbeitsreichen, gesegnetcn Lebens, dessen Ziel 
noch weit entfernt zu sein schien, hat ihn ein jaher Tod 
abgerufen und die starken Faden zerrissen, die ihn mit der 
Firma Krupp und mit dem Bergbau weit iiber Deutsch- 
Jands Grenzen hinaus verknupften.

In  Frielinghaus bt ein ganzer Mann, eine aufrechte 
und starkę Personliehkeit, ein hervorragender Bergmann 
und namhafter Kenner der Erzlagerstatten des In- und 
Auslandes von uns gegangen. Mit ccht westfalischer Be- 
harrłichkeit verfocht er bis ans Ende 
das, was er fiir richtig erkannt hatte.

Geboren am 7. Dezember 1855 zu 
Dortmund, bcsuchte der Verstorbene 
bis zum Friihjahr 1876 die Realschułe
1. Ordnung in seiner Vaterstadt und 
yerfuhr seine erste Sehicht ais prak* 
tischer Bergmann am 24. Marz 1876 
auf der jetzt eingcstellten, nahe bei 
Dortmund gelegenen Zeche Ver.
Friedrich Wilhelm. Am 1. August 
desselben Jahres wurde er dem Ober- 
bergamt Bonn iiberwiesen und ar- 
beitete dort ais Bergbaubeflissener 
nacheinander auf den im Saarbezirk 
gelegenen Gruben Heinitz und Ger
hard und zum AbschluB seines prak
tischen Jahres auf den Eisenerz
gruben Neue Hoffnungsstolłn und 
Merkur, Bergrovier Diez. Nach 
Yollendung seiner akademischen 
Sfcudien auf der Universitat Tiibin- 
gen und der Bergakademie zu Berlin, 
wahrend deren er von Oktober 1877 
bis Oktober 1878 seiner miUtarischen Dienstpflieht beim 
Garde-Piomer-Bataillon gemigte, bestand der Ycrblichene 
im Februar 1881 die erste Staatspriifung, der nach der tech
nischen und geschaftlichen Ausbildung auf Staats- und 
Privatgruben die Ernennung zum Eergassessor im Dezember 
1884 folgte. Sodann war er bei der Koniglichen Bcrg- 
inspektion der Grube Dudwciler bei Saarbrucken zu
nachst ais technischer Hilfsarbeiter, spater ais Berg- 
inspektor tatig, bis er im A pril 1888 ais Yorstand der 
Bergbehorde im Sudwestafrikanischen Schutzgcbiet in 
den Reiehskolęnialdienst eintrat. Nach Beendigung seiner 
dortigen Tatigkeit untemahm Frielinghaus im Friihjahr und 
Sommer 1891 eine langcre Belehrungsreise durch die Berg- 
baubezirke von Australien und Nordamerika und widmete 
sieh von Oktober 1891 ab wieder dem preuBischen Staats

dienst, wo er nach einer kurzeń Beschaftigung ais Hilfs- 
arbeiter bei der Koniglichen Bergwerksdirektion Saar
brucken im Marz 1892 mit der Yerwaltung der Koniglichen 
Stcinkohlenbergwerke Reden und Itzenplitz betraut wurde.

Am 1. Ju li 1898 trat der Yerstorbene in Kruppsche 
Dienste und iibernahm die oberste Łcitung zunachst der 
Steinkohlenzechen und nach Abgangvon Direktor F i 11i ng 
auch die der Eisensteinbergwerke sowie die Veraorguug der 
Hiittenwerke mit den erforderlichen Rohstoffen, vor allem 
mit Kohlen und Erzen. Die Erwerbung der Zeche Hannibal, 
der Ausbau der Zeche Sśilzer-Neuack und nicht in letzter 
Linie die gemeinsam mit dem Norddeutschen Lloyd durch- 

gefiihrte Inbetriebnahme des Stein- 
kohlenbergwerka Emscher-Lippe ist 
im wcsentlichen seiner Tatkraft und 
seiner Energie zu danken. Ebenso 
weitblickend ging er bei der Ausge- 
staltung und Weiterentwicklung des 
Kruppschen Eisensteinbergbaues an 
der Lahn und Sicg vor, und en muB 
ais sein besonderes Verdienst hervor* 
gehoben werden, daB sich seit 1898 
die jahrłiche Steinkohłen- und Eisen- 
steinforderung der Kruppschen Gru
ben mehr ais verdreifacht hat.

Neben dieser Betatigung im 
eigentlichen Kruppschen Bereiche 
fand Bergrat Frielinghaus die Zeit, 
in den groBen Korperschaften des 
hiesigen Bezirkes, im Bergbauverein, 
in der Berggewerkschaftskasse und 
der Essener Bergschułe, im Kohlen- 
syndikat und in den Yerkaufever- 
einigungen fiir Teer, Ammoniak und 
Benzol, cndlich auch im Allgemeinen 
Krtąppschaftsverein und ganz be

sonders in der Knappschafts berufsgenossenschaft, an her- 
Yorragender Stelle bei der Entseheidung wichtiger Fragen 
mitzuwirken. Durch das Yertrauen der Regierung wurde 
er noch vor wenigen Wochen in den industriellen Beirat 
fiir’dio; deutsche Sehutzverwaltung im franzosischen Okku- 
pationsgebiet berufen.

So w ar es dem Dahingeschiedenen dank seinem scharfen 
Geist, dank seiner vielseitigen Erfahrung und seiner um- 
fassenden wissenschaftlichen Bildung vergónnt, den schwer- 
wiegenden Aufgaben, die ihm gestellt wurden, gerecht 
zu werden. Ais Yorbild eines mit seltenen Gaben des 
Geistes ausgestatteten, hervorragcnd pflichttreuen Mannes, 
ais Freund und Kollege, ais wohlwollcndcr und gerechter 
Yorgesetzter wird er in der Erinnerung aller, die ihn 
kannten, fortleben.

Mitgliedsbeitrag 1915.
W ir  m achen  u n s e re  M itg l ieder  d a ra u f  au fm e rk sam ,  dafi nach einem 

V o rs ta n d sb e sc n lu sse  d ie  M itg liedsbeitrage  v o r  d e m  1. D e z e m b e r  d. J .  zu 
zah len  sind.  

D ie  bis zum  1. D e z e m b e r  d . J .  n ich t  e ingegangenen  B e itrage  w erden  
au f  K osten  d e r  be tre ffenden  M itg lieder  d u rc h  N a c h n a h m e  e rh o b e n .  

U n te r  den  gegenw artigen  V erh a l tn issen  m och ten  w ir  d ie  E inz iehung  
d u rc h  N a c h n a h m e  m oglichs t  v e rm e id e n  u n d  b itten d a h e r  d r ingend ,  den 
M itg liedsbeitrag  u m g e h en d  e in zu se n d en .  

D i e  G e s c h a f t s f i i h r u n g  d e s  Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .

Die fiir Anfang Dezember in Aussicht genomm ene Hauptversammlung 
wird bis auf weiteres verschoben.


