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Einformen eines schweren Werkzeugmaschinenstar iders  
in Sand nach Modeli und Schablone.
Von Betriebsingenieur H u g o  B c c k o r  in Dusseldorf.

I Jie Formerei ist im Maschincnbau bekanntlich 
dasjenige Gebiot, in welchem lieuto noch zum 

geringsten Teil nach allgemein giiltigen Regeln ge- 
arbeitet wird. Besonders dio Formen fiir groBere 
GuBstiicke erfordern hinsichtlich ihros Aufbaues eine 
fast indivlduello Bchandlung, und os wird kaum 
zwei GieBereien geben, die bei der Ilerstollung ein 
und desselbon Stuckes genau iibereinstimmendc 
Arbeitsyerfahren an wenden; ja es ist nicht unrichtig, 
z« behaupten, daB schon zwei Former derselben 
GieBerei in einem solchen Falle m it mehr oder weniger 
groBen Abweichungen voneinander arbeiten werden. 
Es wird deshalb von allen in der Praxis stehenden 
GieBereilcuten begruBt werden, wenn haufiger dic 
bei groBeren, gliicklich fertiggestellten GuBstiicken 
angewendeten Formverfahren und beobachtoten 
Egentilmlichkeiten bekanntgegeben werden. Aus dom 
gleiehen Grundo soli nachstehend eine Beschrei- 
bung des Arbeitsganges bei der Herstelłung eines 
groBeren Maschinenst&nders gegeben werden, der 
kurzlich in der GieBerei der Firma E r n s t  Sc hi e B,  
fferkzeugmascliinenfabrik, Aktiengesellschalt, Dussel
dorf, fertiggestellt wurde.

Das zu gieBende Stiick ist in Abb. 1, 2 nnd 3 
in Seitonansicht, Auf- und Grundrifi dargcstellt und 
besteht in der Hauptsache aus einem eine rundę 
Fahrung tragenden, yiereckigen Hohlrahmen, (ler 
auf einem Untergestell ruht und von zwei seit- 
lichen Standem gehalten wird. Die Unterflachen der 
fetz teren sind zur Verschiebung auf einein Bett 
ais Fiihrungon ausgebildet. Aus Griinden der ein- 
faeberen und billigcrcn Herstelłung und auch, um 
die Annehmlichkeit de3 Schablonierens auszunutzen, 
"ar am Modeli der Rahmen ais Luftmodell ausgebil
det und in der Mitte ein Brettstuck m it Anschlag 
fur die Schablonicrstange vorgesehen worden. Abb. 4 
ze%t das fertig zusammengestellte Modeli, das aus 
folgenden lfauptteilen bestand:

dem FuBstiick A mit den beiden Prismenfiihrungen, 
dem Rahmenstuck B,
dem rechten Stiinder G mit den Arbeitsflachen 

fiir die Lagerung des Antriebs,

dem linken Stiinder D und 
dem Zwischenstiick E , das oben Aufspannuten 

fiir ein schweres Traglager besitzt.
Diese Ilauptteile sind samtlich fiir sich be- 

stehende Modellstiicke, die ohne Schwierigkeit zu- 
sammengesetzt und losgonommen werden konnen, 
wie solches bei allmiihlichem Aufbau der Form er
forderlich ist.

Die erste Arbeit fiir die Herstelłung der Form 
war das Auswerfen der G ru be. Wegen der langen 
StiinderfuBenden, die nach oben gelegt eine zu groBe 
Ueberbauung der Form und dadurch auBcrordentlich 
ungiinstige Druckverhaltnisse beim GieBen bedingt 
hat ten, auch um dic zu bearbeitende m nde Fuhrungs- 
bahn des Rahmenstiickes zur Erzielung eines poren- 
freien Gusses miiglichst tief zu legen, muSte das 
Modeli mit den FuBcnden nach unten eingeformt 
werden. Die Grube wurde dementeprechend treppen- 
formig ausgeworfcn, wobei auf der oberen horizon- 
talen Auflagerflache fiir das Rahmenstuck die Scha- 
blonierstange gleich mit eingestampft wurde (Abb. 5). 
Mit Hilfe eines geradeu Schab]onenbrettes wurde 
diese obero Flachę, naehdem geniigend neuer Form- 
sand aufgofiillt war, geradlinig, der V'orderflache des 
Rahmenstiickes entsprechend, abgestrichen. Alsdann 
begann das Einbringen des Modells. Gleichzeitig 
mit dem Rahmenstiick wurde das daran befestigte 
FuBstiick derartig eingelegt, daB die FuSenden in  
zwei im unteren Teil der Form auf besonderen, fest 
im Boden verlegten guBeisernen Platten aufgestcllte 
Formkasten hineinragten, die mit eingestampft w-ur- 
den. Auf diese Weise wurde eine wirksame Befesti- 
gung der untersten Formteile, die den groBten in 
der Form auftretenden spezifischen Flachendruck aus- 
zu hal ten haben, erreieht. Zur leichteren Entfernung 
der Kasten nach dem Ausleeren der Kerne waren 
diese mit nach oben zeigenden Oesen aus Rund- 
eisen versehen. Abb. 6 zeigt die Anordnung.

Fiir den Aufbau der Form waren nun die fol
genden Hauptgesichtspunkte maBgebend:

1. Um das Einlegen der Standerkerne von oben 
zu ermOglichen, wird das Abdeckstiick iiber dem
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Abbildung 1 bia 3. 
Seitenansicht, AufriB und GrundriB 

des ArbeitastOekcs.

Rahmen ais lnser Ballen ausgefiihrt, der die Stander 
oben freilafit.

2. Die am FuBende liegende Formwand wird ais 
Abzug ausgebildet, darnit die tiefliegenden Form- 
teile zuganglich werden.

3. E s wird e in  EinguB am FuBende iiber dem 
Abzug angeordnet.

Die Herstellung der 
Form gesehah durch 
zwei Former gemein- 
schaftlich. Zunachst 
wurden die Hohlraume 
des Luftmodellteils bis 
einige Zentimeter iiber 
der Oberkante m it Mo- 
dellsand ausgefiillt und 
aufgestam pft, dann 
mittels Schablone die 
Oberflache derart aus- 
schabloniert, daB der 
Bearbeitungskragen a 
der groBen Bohmng 
und die W and des Uah- 
menstfickes einschlieB- 
lich falscherEisenstiirke 
stehen blieb und ais Mo
del! fiir den Oberkasten

angebracht, wio dies die Abb. 8 links deutlich er
kennen laBt.

Bei glcichmafiigcr Hochfiihrung des Ballens ware 
die Zuganglichkeit zu den hinteren Standerkernen 
auSgeschlossen gewesen, weshalb iiber jedera Stander 
eine Aussparung vorgesehen wurde, die bis iiber die 
an den Innenseiten sitzenden Arbeitsflachen reichten

dienen konnte. Ńachdem das Modellteil E  noch 
eingebracht war, wurde die ganzo Oberflache ge- 
glattet, m it Koksataub abgerieben und die kleinen 
hSlzernen Naben aufgesteckt; die Schablonierspindel 
erhielt einen Schutz dureh ein iibergestecktes Rohr, 
dann wurde m it dem Aufbau des B a l l e n s ,  wie 
nachstehend bcschrieben, begonnen. In eine wenige 
Zentimeter dicko Schicht von maBig nassem Kern- 
lehm wurden Rosteisen, in die schmiedeiserne Biigel 
eingegossen waren, derart eingelegt, daB die letzteren 
bis zur Oberflache des Ballens reichten und dieser 
in einfaeher Weise m it Hakenschrauben und Laschcn 
am Oberkasten befestigt werden konnte. Fur die 
auBeren Tcile des Ballens wurde ebenfalls Kernlehm  
und Modellsand verwendet, wahrend das Innere aus 
Altsand aufgestampft war. Abb. 7 zeigt einen Quer- 
schnitt durch den halbfertigen Ballen. U m  ein 
Auseinandertreibcn des Modells zu verhindem, wur
den gleichzeitig mit dem Ballen die Seitenwande 
der Form aufgestam pft Diese schnitten wegen 
Anordnung des Abzuges an den StanderfuBenden 
mit dem Modeli ab, es war deshalb an dieser Stelle 
eine besondere Abdammung durch eine Bretterwand

und ihrerseits durch am Oberkasten fest.sitzende 
kleinere Ballen abgedeckt wurden. Zur leichteren 
Herstellung dieser Aussparungen war vom Modell- 
schreiner ein einfaeher, nach unten verjQngter Holz- 
kasten angefertigt worden, den der Former mit 
Drahtnageln auf dem Modellriicken befestigte. Den 
fertig aufgestampften Ballen zeigt Abb. 9. Link® 
und rechts sind die Aussparungen iiber den Standem 
und in der Mit te das Schutzrohr fur die Schablonier- 
stange sichtbar. Um die Aufhangciisen rasch wieder
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Abbildung 4. .Modeli.

auffinden zu konnen, hatte der Former iiber diesen 
besondere Drahthakon eingestampft, dio ebenfalls in 
der Abbildung wiedergegeben sind.

Die Formwand am FuBendo des Modells muBte 
eine Ausfiihrung erhalten, die ein Abziehen der-

der Anordnung dos Abzuges sowohl 
liir die Hand des Formers ais auch 
fiir die heiCe Trockenluft noch imnier 
urizugftnglich. Der Former entschloB 
sich deshalb vor Einbau des Abzuges 
zur Ausfiihrung je eines besonderen 
losen Ballens an den Fiifien (Abb. 6). 
Diese wurden, wie der Hauptabzug, 
auf einer GuBplatte m it eingegossenem  
Transportbtigel ąufgebant, erhielten 
jedoch ihrer geringen Breite wegen 
keine besondere Einfassung; sie wur
den vielmehr in ihrer Form entspre- 
chcnden Formgruben aufgestampft, dio 
in ahnlicher Weise, wie yorher bei den 
Hauptballen boschrieben, m ittels einos 
nach unten konischen Holzkastens.her- 
gcstcllt waren. Von der Ausbildung 
der Eingiisse, dio auch samtlich im 
Abzug angeordnet waren, wird weiter 
unten noch zu spreehen sein.

Fiir die Abdeckung der Form waren 
zwei grolie Oberkasten erforderlich, an 
welcho die fiir dio Aussparungen* Ober 
den Standem und iiber dem Mittel- 
stiick noch erforderlichen Ballen .unter 
Yerwendung von Rosteiseneinlagen be- 

festigt wurden. Durch eingerammte eisenie Form- 
kastenpfahle, die spater beim Ein- und Auslegen ais 
Ftthrungen dienten, wurden die Oberkasten in ihrer 
Lago gesichert. Dann erfolgte das Aufstampfen der

Abbildung 5. Formgrube.

selben zulieB; sie wurde also ais „ A b zu g “ aus- 
gebildet und in der bekannten Weise auf einer guB- 
eisemen Platte, in welche schwere Tragusen ein- 
gegossen waren, in Modellsand aufgestampft. Um  
dem Sand fiir die Beforderung mit dem Kran notigen 
Halt zu geben, erhielt der Abzug eine besondere 
Łinfassung, auf den Seitenwanden aus leichten GuB- 
platten, auf der Riickseite aus Holzbohlen, fiir deren 
Befestigung eine Anzahl 30 mm starker Rundeisen 
in die Tragplatte eingegossen waren. Abb. 9 zeigt 
im Vordergrund den Abzug fertig aufgestampft in 
der Form, in Abb. 10, links ist er herausgenommen, 
in \  orderansicht wiedergegeben. Auf dom letzten 
Bild sind noch die ifaken  sichtbar, an denen das 
Stiiek herausgehoben wurde. Die betrachtliche Tiefe, 
bis zu welcher die FiiBc des Modells in dio Form 
hiuunterragten, maehte die untersten Formteile trotz

Abbildung 6.
Das Modeli in der Form 

grube.

Abbildung 7.

Querschnitt m— n durch den Rahmcnteil der Form 
mit dem lialb aufgestampften Hallen.

letzteren inderubliehen Weise, wobei iiber den durch 
die Drahthaken auf dem Hauptballen bezeichneten Stei- 
len Holzpflocke eingelegt wurden, umOeffnungen fiir 
die spater durchzusteckcnden Befestigungsschrauben
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zu schaffen. Die Oberkasten wurden alsdann wieder erst ein glatter Kern abgezpgen werden konnte und
abgehoben und auf BScke abgesetzt. Die beiden dann oben und unten eine weitere Materialentfemung
kleineren Ballen des hintcren Kastens wurden, um stattfand, so daB in der Mitte ein Kragen von der
ein Zerdrueken beim Wiederzulegen zu vermeiden, Breite des Kernspiegels stehen blieb. Aus dcm

Kragen wurden dann 
vom Former mit 
der Truffel Segnient- 

stiicke heraus- 
geschnitten, so daB 
die in Abb. 16 und 
17 in der groBen Boh- 
rung sichtbaren Aus- 
sparungen ais Kern- 
stflcko stehen blieben. 

Gieichzeitig w-urde 
m it Hilfe der Scha- 
blono auf dem Fonn- 
boden die vordere Ar- 
beitsflache und der 
Kragen der Ffihrung 
ausgezogen. SehlieB- 
lich grub man noch, 
um den Oberkasten 
beim Wiedereinlegen 
nicht zu gefiihrdeii, 
die Schablcnierstange

Abbildung 8. Die Form vor dem Aufstampfen des TlauptbaUcns. aus und ebnetc ihre
D ic linko Seitenwand ist nbgedSmmt. Grube ein. Damit

war der rohe Aufbau
auf ihren Seiten etwas boschnitten, dann die llolz- der einzelnen Formteile beendigt. Siimtliche mit
pftócke entfem t und, nachdem die Oesen der Kost- dem Eisen in BorOhrung kommenden FormwSnde
eisen auf der Oberseite des lfauptballens freigelegt wurden nun ausgebessert, gegliittet und goschwilrzt
waren, der Oberka? ten 
wieder aufgelegt. Der 
Ballen wurde nun mit 
Hakenschrauben und 
Łaschen am Kasten 

gehorig befestigt, 
gieichzeitig das Mo- 
dellmittelstOck k ent- 
fernt und dann beide 
zusammen durch don 
Kran in genau senk- 
rechter Lage heraus- 
gehoben und wieder 
auf die Biieke abge
setzt (Abb. 10).

Wahrend der eine 
Former Oberk as ten,
Ballen . und Abzug
ausbesserte und fertig- A b b i l d u n g  0 .  D i e  F o r m  m i t  f e r t i g  a u f g e s f c a m p f te m  B a l l e n  u n d  A b z u g .

m achte, vollcndete
der andere die Sehablonierarbcit in der Form. Die und dann die Form fiir die T r o c k n u n g  wieder
Modeli teile wurden s&mtlich herausgenommen, der zusammengebaut und zugelegt. Die beiden klei-
ilberschiissige Sand entfernt und dann das Kern- nen Ballen unterhalb des Abzuges waren jedoch
stiick fiir die groBe rundę Aussparung im Rahmen- herausgelassen , um die entstchenden Oeffnun-
sJtuck ausschabloniert, wie in der Abbildung zu schen gen ais Einblasoffnungen fiir dio HeiBluft be-
ist. Das Schablonierbrott war das schon vorher nutzen zu kfinnen. Abb. 11 stellt die Anordnung
benutzte, doch war es durch Ansatzstflcke und einen dieser Luftzufiihrung dar und laBt erkennen, daB
besonderen Blcchriegel derartig ausgebildet, daB zu- diese eine scharfo Trocknung auch der untersten
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eiugeschnittene Kanale (Abb. 10), die spater aueh 
zur Luftabfuhr aus den Kerncn benutzt wurden. 
Dio Dauer der Trocknung betrug insgesamt etwa 
120 st, voti denen ungefiihr 20 st fiir Reinigung der 
Oefen und Neuanlegen der Feuer in Abzug zu bringen 
sind. Die Temperatur der Trockenluft schwankte 
zwisehen 250 und 320 beim Wiederaustritt aus der 
Form gemessen. Die herausgenommenen kleinen 
Ballen wurden im  Kerntroekenofen getroeknet.

Die Herstelłung der Ke r n e  erfolgte teils in Kcrn- 
kfeten, teils naeh Schablonen. Ais Materiał fiir die 
wsteron kam mafiig fcuchter Stampflehm zur An- 
wendung, wiihrend die schablonierten Kerne aus 
Lehmsteinen aufgemauert und mit NaBlehm ab- 
Ktstriehen waren. Siimtliche Kerne enthielten zur 
leichteren Luftabfiihrung reiehliche Mengen Kohlen- 
asche, die in bekanntor Weise in einem Kanał bis 
zum Kernspiegel auslief. Abb. 12 gibt eine Zusammen- 
stellung der g&mtliehen Kemkasten und Schablonen 
wic*der, aus der zn ersehen ist, daB die Anzahl der fiir 
•las GuBsttick benotigten Kerne betrachtlich war.

Nach grttndlicher Reinigung der nach dem Trock- 
nen wieder offangełegten Form begann das Ein- 
setzen der Kerne, das bei der Schwere der groBeren 
Anzahl dersclben mit dem Kran erfolgen muBte. 
f>ie Kerne der Seitenstander wurden erst eingelegt, 
naehdem der Hauptballen mit Hilfe des Oberkastens 
eingesetzt und der letztere nach Losen der Haken-

den hinteren Keroen 
des Rahmenstiiokes 
erfolgte durch die 
oben erwahnten Ein- 
blaskanMe fiir die 
Trockenluft, fiir die 
Yorderen dureh den 
Abzug, der mit dem 
Sandbohrer an zwei 
Stellen m it der Eret- 
terversteifung durch- 
bohrt wurde. Die 

Mundungen dieser 
yorderen Kanale auf 
dem GieBereifiur sind 
in Abb. 13 an den 
beiden vor dem Ober
kasten eingestampf- 
ten Holzpflocken er- 
kennbar. Allo iibri- 
gen Kerne besaBen 

oben und unten 
Spiegel und fithrteik 
ihre Luft durch im  
Oberkasten vorgese~ 
liciie Kanale nach-. 
oben ab.

Gleiehzeitig m it dem Einsetzon der Korne gesehah, 
das Feststampfen des Abzuges, das des hohen Flnssig- 
keitsdruekes wegen von untenauf griindlich vor- 

.genommen werden niuBtc. Naehdem dio Form dann

A b b i l d u n g  1 1 .

T r o c k n e n  d e r  t i o f l i e g e n d e n  F o r m t e i l e .

endgultig abgedeckt war, wurden die EinguB- und 
Steigerkasten angeordnet und aufgestampft. Bei der 
verhaltni$maBig geringen Lange der Form konnte das 
Ab g i e Be n  ungefalirdet aus einer Pfanne erfolgen, 
so daB nur e in  Trichterkasten erforderlich war, der
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Formteile gewahrleistet. Insgesamt waren fiir die 
Trocknung vier transportable Kokstrockeniifen auf- 
gestellt. Bei den beiden hinteren Oefen gesehah die 
Luftzufiihrung zur Form durch zwei in die Formwand

schrauben wieder abgehoben war. Alle Kerne wurden 
dureh eine goniigende Anzahl Kornstiitzon gegenoin- 
ander und gegen die Formwande abgestiitzt, um eine 
groB tmogliehe Einhaltung derWandstdrken zu erzielon.

Dio L u f t a b f u h r  aus
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am  FuBende der Form 
(iber dem Abzug ange- 
ordnet wurde. Der letz- 
tere enthielt auch dieEin- 
laufkan&le, die der Tiefe 
der Form wegen in drei 
yersehiedenen Hohen an- 
gesehnitten waren. Ilire 
Einlaufoffnungen wurden 
beim GieBen zunachst 
dureh Stopfen geschlos- 
sen gehalten, bis der Ein- 
guBtriehter m it fHissigem 
Eisen gefOllt war. dann 
wurde der unterste Ein* 
lauf geoffnet und nach 
ihm nacheinander die 
oberen erst dann, wenn 
die Oberflaehe des in Abbildung 13. Die Form  fertig zum OuH.
der Form aufsteigenden
Eisens die Austrittsoffnungen derselben erreicht 
hatte. Dureh Mischung m it heiBem Eisen wird eine 
zu groBe Abkuhlung der Oberflaehe des in der Form 
stehenden Bades yerhtitet.

Abb. 14 zeigt eine Auf sieht auf den Abzug mit 
den Einlaufkaniilen, wiihrend die Austrittsoffnungen 
in der Yorderansicht des Abzuges (Abb. 10) erkennbar 
sind. Ueber jedem  Stander waren drei Steiger an- 
geordnet, davon je zwei dicht nebeneinander iiber 
den tief liegenden StiinderfiiBen, an welchen Stellen 
die grfiBto Naehsaugewirkung zu erwarten war.

In Abb. 13 ist die Form. fertig zum GuB her- 
geriehtet, dargestellt. Dic G e w i e h t s b e l a s t u n g  
war rechnerisch zu 86800  kg ermittclt.1} Das auf-

')  Ygl. H . B e cker: Bcitrage zur Bestimmung des 
ferrostatischen Drackes imf Formen und Kerne. St. u. E.
1914, 29. Jan., S. 169/74.

20 mm und in der Querrichtung im ganzen zu 12 mm 
gemessen. Die Abb. 15 und 16 zeigen den fertig 
geputzten AbguB, der 14140 kg wog.

'ff/w J h w ó t e T m s fio rft Ą -e /

tfernm arbe ' /lijm /a u sfr/ffe

Abbildung 14. *

Anordnung der Einlaufkanale im Abzug.

Aus derselben Pfanne, aus der der GuB erfolgte, 
waren sechs Probestabe fiir B i e g e p r o b e n  gegossen 
worden, fur die das Materiał dureh Abfangen mit 
Handpfannen unter der Abstichrinne des Ofens ent-

Abbildung 12. Kernkasten und Scłiablonen.

gesetzte Gesamtgewicht betrug 
jedoch einschlieBlich Dntcrstutz- 
ungsf u Ben, Sehienen, EinguB- und 
Steigcrkiisten usw. etwa 89 OOOkg. 
Das EingieBen des gut warmen 
Eisens nalim genau 3 min in An- 
spruch und verlief vollkoimnen 
ruhig; besonders nach oben war 
ein heftiges Luftabblasen festzu- 
Stellen, in Anbetracht der gro
Ben Anzahljubereinandersitzender 
Kerno eine naturliche Erschci- 
nung. Am naehsten Tage wurde 
die Fonn abgedeekt, um eine 
rascherc Abkuhlung herbeizu- 
fiihren und die Sc hr umpf uug  
zu erleichtern. 1 >iese wurde kurz 
vor dem Herausnehmen des 
Stiickes 'am dritten Tage nach 
dem GuB am Kopfendo zu 15 mm, 
am FuBende zu 5 'nun, also in 
der Langsriehtung insgesamt zu



Die Zahlenwerte beziehen sich auf die 
rohen Stabo. Aus Bruohstttcken der beiden 
StSbe mit niedrigster und hochster Bruch- 
festigkeit wurden je zwei Z crre iB p ro b en  
hergestellt, die wegen der Eigenart der
ZerreiBmaschine, einer Biegemaschine von . .
3000 kgZugkraf t„auf 11,3 m in( =  100 qmm Abbildung 16. Da, fert.ge OuB.t»rk (A orderansicht).

Q«ersehnitt) abgedrelit wurden. Dic Er
gebnisse der ZerreiBrersuche sind gleichfalls in der , j  Ja n g st; Beitrag zur Untersuchung dra
Zahlentafel 1 wiedergegeben. Die mittlere Biegungs- GiBeisens, S. 17'J. 83. Verlag Stahlcisen m. b. 11.,
festigkeit betragt 42,01 kWqmm, die mittlere Zug- Dusseldorf.
festigkeit 21,55 kg/qnun. ' *) V«L St- u- R  m 3 - 2S’ Au* > a  m u

17. Dezember 1014. Einformen eines schweren Werkzcugtnaschintnslanders. Stahl und Kisen. 1 SIT

Abbildung 15. Uns fertige GuBstuck (Hiickansicbt).

nomnien war. Die Stiibo waren stehend in getroek- 
neteii Formen gegossen und zeigten die in Zahlen
tafel 1 zusammengestelltenFestigkeitszahlen bei einem 
Durchmesser von 30 mm und 600 mm Priifliinge.

Zahlentafel 1. F o s tig l te i ts z a h lo n .

Probf-
f-tab

Hiegunga-
festlgkelt
klj/qmm

Durch- ; 
blegung| 

mm

ZcrrdB-
festlgkeit
kg/gmin

Homerkunjjen

i 42,45 10,4 . —  .
o

•>

41.00

41.00

10,1

9,0

21.15
20.15

4 — 0,6 — »Sand im Bruch-
qucrsclinitt

ił 43,00 9,8 22,30
22,00

G — 7,8 _ Blason im
B ru e h ą u e r-  

I s c h n it t

Ein Vergleich der vorstchendon m it den von  
J i i n g s t  gefundenen Fcstigkoitszahlen1), dic in „Stalli 
und Eisen" ausziiglich veroffentlicht wurden8), ergibt, 
daB bezilglich der Biegefestigkcit dic dort angegebenen 
Werte fiir GuB von ho h e r  Festigkeit erreicht werden 
und die ZerreiBfestigkeitszahlen wenig hinter jenon 
zurUckbleiben. Auch die von Jiingst gefundenc Vcr- 
haltmszahl fiir Zug- und Biegefestigkcit mit 0,5 zu 1 
findet sieh bestittigt. Eino Analyse aus dem Spiine- 
material der ZcrreiBproben ergab folgendo Werte:

C ftl S P Mu
3,60 1,55 0,03 0,06 0,67 %.

Es mag hier erwithnt sein, daB die Yeroffent- 
lichung des vorstchcndon Aufsatzes- einem Wunscho 
der Redaktion cntspricht, das behandelte GuBstilck 
dagegen nicht ais ein Reklainestiick fiir die aus- 
fiihrcndo GieBerei angeselien werden soli. Aus den 
Werkstatten des cingangs benannten Unternehmons 
sind die schwersten Wcrkzeugniaschinon hervor- 
gegangen, die wohl bisher in aller W eit gebaut 
worden sind. Stuckgewichto bis zu 00 und mehr 
Tonnen sind keine Seltenheit. Wenn auch im all
gemeinen WcrkzeugmaschinenguB nicht ais Qualitats- 
guB im Sinne von beispielsweise Dampf- oder Gas- 
maschincnzylindern anzusehen ist, so ist doch nicht 
zu verkennen, daB die hiiufig vorkommenden groBen 
Langen der Stiieke, ihro Reifigefahr, die nicht selten  
Y o r l ia n d e n c n  groBen Qnersehnittsveriinderungen usw. 
ausgedehntc Erfahrungen in der Herstellung soleher
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Abgiisse erfordern. Die oben wiedergegebencn Biege- 
und ZerreiBzahlen, die aus einer normalen Gattierung 
fiir derartige GuCstucke stammen, sind bei hoch 
beanspruchten Maschinenstilndern fiir Pressen, Sche- 
ren u. a. von ausschlaggebcnder Bedeutung. GuB
eisen von hoher Festigkeit zeigt erfahrungsgemaB 
auch die bei WerkzeugmaschinenguB erwunschte 
Harto, die den YerschleiB auf den bearboiteten Gleit- 
fłachen in goringen Grenzen halt.

Z usam m enfassung.

Die Formarbeiten an einem MaschinensUinder 
unter Yerwondung eines Rahmemnodelis und ent- 
sprechender Schablonen sowie die Yotkehrungen 
beim GieBen werden besehrieben und die dabei 
beobachtoten Gosichtspunkte beleuchtet. Am ScliluB- 
werden die Ergebnisse der chemisehcn und Festig- 
keitsprufung mitgeteilt

U eb er  die Untersuchung und W ertbestim m ung des Graphits.
Von E d. D o n a t  li und A. L an g .

(Mittcilung aus dcm chem.-technol. I-atwratorium I. <vn der Deutschen Technischen Hochschulo in Briinn.)
(SehluB von Scito 1761.)

Q u a u tita t iv e  U ntersuchung.

I jiese  hat sich unbedingt zu erstrecken: erstens 
auf die Bestimmung des Kohlenstoffes, zwei- 

tens des Gliihvcrlustes, drittens des Gesamtschwefels, 
yiertens die Untersuchung der Asche, insbesondere 
die Bestimmung des Eisenosyds, unter Umstanden 
die Bestimmung der Alkalien.

B estim m u n g  des K oh len sto ffes.

Diese gibt durch Bestimmung des Glilhverlustes 
des yórher scharf getrockneten Graphites keine ge
nauen, mitunter ganz unbefriedigende Ergebnisse. Bei 
Gegenwart von chemiseh gebundenem Hydratwasser 
beigemengter Silikate inuB dieses durch schwaches 
Gliihen bei LuftabschluB (bei 150° entweicht es 
nach Knublauch noch nicht) bestimmt und von dem 
Gewichtsverlust nach vollkomniener Yeraschung 
abgezogen werden. Graphite des Urkalkes oder 
von solchen Fundstellen, wo Kalkę ais begleitende 
Gesteine auftreten, kiinncn kohlensauren Kalk ent- 
halten. Diese geben beim Gliihen die Kohlen- 
siture des Kalkes ab und lassen den Kohlenstoff- 
gehalt zu hoch erscheinen. Man sollte in diesem Falle 
den Graphit vor dem Yerbrennen mit vcrdfinnter 
Salzsaure behandeln, trocknen, durch Wagen den 
dadurch entetandenen Yerlust bestimmen und einen 
gewogenen Teil des Riickstandes zur Verbrcnnung 
verwenden. Bei einem Gehalte an Schwefelkies 
entweicht beim Yerbrennen ein Teil des Schwefcls 
ais Schwefeldiosyd; das Eisen wird durch Aufnahme 
von Sauerstoff in Eisenosyd verwandelt. Da 240 Teile 
Schwefelkies (Fe S,) bei der Vcrbrennung 160 Teile 
Eisenoxyd hinterlassen, so fallt, wenn hierauf nicht 
Riicksicht genommen wird, der Kohlenstoff etwas 
zu hoch aus. Aber nicht nur die Oxydation der Metall- 
sulfide im Graphit macht die Bestimmung des Kohlen
stoffes durch Gewichtsrerlust beim Gliihen ungenau, 
mitunter ganz unbrauchbar, sondern auch der Gehalt 
der Graphite selbst an Wasserstoff, Sauerstoff, 
Stiekstoff und wahrscheinich an unmittelbar ge
bundenem Schwefel1).

') S. a, G. Auchy, Chem. Zentralbl. 1900, 1, S. 627.

Glimmerfiłhrende Graphite konnen durch den 
beim Gluhen ais Fluorsilizium entweichenden Fluor- 
gehalt einen geringen, aber wegen seiner Kleinheit 
meist zu vernachiassigenden Gewichtsverlust er- 
leiden. blanche Graphite hinterlassen beim Yer
brennen eine sintemde oder bei hoher Temperatur 
schmelzbare Asche, die die Kohlenstoffteilchen 
umhfillt und vor dem Zutritt des Sauerstolfes 
schutzt. Bei solchen liefert die Verbrcnnung durch- 
aus unrichtige Ergebnisse. In yielen Fallen gelingt die 
vollige Yeraschung eines Graphites schon durch 
Gluhen einer moglichst fein zerriebenen Probe im 
flachen Platinschlilchen in der zum starksten Gliihen 
erhitzten Muffel eines Probierofens, bis dio Asche 
keine grauo Farbung zeigt. G. C. W itts te in 1) 
empfahl auch zur Wertbestimmung des Graphites 
das altbekannte Yerfahren, welches B orthier zur 
Bestimmung des Brennwertes eines Stoffes vorschlug, 
und welches ais dozimastischo Brcnnstoffprobe 
bekannt ist. Die Ergebnisse sind nach Wittstein 
befriedigend, falls der zu untersuchende Graphit 
nicht irgendwie erhebliche Mengen von Metallsul- 
fiden, z. B. Pyrit, enthalt, da beide Bestandteile 
sich auf Kosten des Glattesauerstoffes osydieren 
und dadurch die Menge des Bleiregulus vermehrcn.
H. Schw arz3) empfahl ebenfalls das Berthiersche 
Yerfahren.

Wir haben bei der Bestimmung der Kohlenstoff- 
menge nach dem dozimastischen Yerfahren keine 
sehr befriedigenden Ergebnisse erhalten, sie waren 
stets niedriger ais die nach Art der Elementar- 
analyse erhaltenen GroBen, wahrend sie nach den 
Angaben Wittsteins infolge des Yorhandenseins von 
Metallsulfiden, wie Pyrit, eigentlich groBer sein sollten. 
Diese Abweichung ist uns nicht recht erklilrlich, 
man konnte hochstens annehmen, daB bei groBeren 
Eisenoxydgehalten des Graphits ein kleiner Teil 
desselben durch den Graphitkohlen3toff zu Eisen- 
osydul reduziert wird, welches in die Schlacke 
ubergeht.

*) Wittstein, Dinglers Polytechn. Joum. 1875, Bd.216y 
S. 45/47.

2) Jahrb. f. chem. Techn. 1863, S. 270.
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Zur Bestimmung des Kohlenstoffgehalts im 
Graphit schlug W. Fr. G in t l 1) vor, denfeingeriebenen, 
bei 150 bis 180° getrockneten und gewogenen 
Graphit in ein 10 bis 12 cm langes, etwa 1 cm weites, 
an einem Ende zugeschmolzenes und etwas erweitertes 
Róbrchen aus schwer schmelzbarem Glas zu bringen, 
eine etwa das Zwanzigfache des verwendeten Graphits 
betragende Menge vorher gegliihten, reinen Blei- 
osydes zuzusetzen und aufs neue zu wiegen. Nachdem 
mit Hilfe eines Mischdrahtes das Bleioxyd mit dem 
Graphit moglichst innig gemengt wurde, wird das 
Róhrehen vor einer Geblaselampe oder in einer 
guten Lótrohrflamme unter Neigen und Drehen der 
Eohre erhitzt, bis soin Inhalt vfillig geschmolzen 
und kein Schaumen desselben mehr wahrnehmbar 
ist Nach dieser Behandlung, die, wenn man nicht 
zu groBe Mengen yerwendet hat, etwa 10 Minuten 
erfordert, laBt man das Rohrchen vóllig erkalten 
und wagt abermals. Der sich ergebende Gewichts- 
verlust ist Kohlensaure, aus deren Menge sich der 
Kohlenstoffgehalt berechnet. Das Yerfahren liefert 
selbst bei geringen Mengen gute Ergebnisse. Im 
allgemeinen geniigt es, 0,6 bis 1 g Graphit und 1,5 
bis 3 g Bleioxyd anzuwenden.

Wir selbst haben mit Erfolg dieso Bestimmung 
des Kohlenstoffs besonders in kiinstlichen, auf 
elektrischem Wege hergestellten Graphiten, die dem- 
nach kein gebundenes Wasser oder sonstige fliichtige 
Bestandteile entliielten, in der Weise durchgefiihrt, 
daB wir sie in diinneren Schichten in einem ge- 
rauinigen Platintiegel iiber dem Geblase gliiliten, 
wahrend Sauerstoff durch ein Pfeifenrohr und einen 
durchlochten Platindeckel, ahnlieh wie bei dem 
Roscschen Verfałiren zur Bestimmung gewisser 
Schwcfeimetalle, dariibergeleitet wńrde.

Die genauesto Bestimmung des Kohlenstoff- 
zehaltes einer Grapliitprobe erfolgt jedoch nach dem 
Verbrennungsverfahren im Sauerstoffstrome. Man 
pulvert den Graphit moglichst fein, zieht, wenn 
aótig, vorhandene Karbonate mit Salzsaure aus, 
w%t zirka 0,1 bis 0,2 g genau ab und verbrennt 
inni wie bei Yerbronnung organischer Substanzen. 
Da sehr vielc, wold dic meisten Graphite von Schwefel- 
kies begleitet werden, so muB man im Yerbrennungs- 
r°hre (auBer Kupferoxyd) noch chromsaures Blei 
vorlegen. Die Kohlensaure wird in Natronkalk- 
róhren aufgefangen. Wegen der Schwerverbrenn- 
barkeit des Graphits ist es zweckmafiig, gar nicht 
erst unter Luft, sondern gleich von vornhcrcin im 
Sauerstoffstrome zu erhitzen.

Die Bestimmung des Graphitkohlenstoffs durch 
Erhitzen mit Chrom-Schwefelsaure-Gemisch usw., 
dasseibe Yerfahren, nacli dem auch die Bestimmung 
des Graphits im Roheisen erfolgt, ist nicht sehr 
Mnpfehlenswert3). Alle anderen in der Literatur 
empfohlenen Methoden stehen an YerlaBlichkeit

’) W. Fr. Gintl, Jahrb. f. chont. Techn. 1868, S. 2C6, 
“Mh Wiener Akad. Ber. 1S6S, Bd. 57.

’) 8. a. J. Widrner, Zeitschrift f. analyt. Chemie 
^90, S. 1G0/3.

und Genauigkeit hinter der elementaranalytischen 
zuriick.

B estim m ung des S cliw efe ls.

Diese kann mit gleich befriedigenden Ergcb- 
nissen nach dem langgettbten Yerfahren von Eschka 
oder nach dem neueren yortrefflichen Yerfahren von 
Brunk1) durchgefiihrt werden. Die erzielten Werte 
nach beiden Verfahrcn sind vollstandig iiberein- 
stimmend. Wir ziehen das von Brunk vor, weil 
es in kiirzerer Zeit ausftihrbar ist, nehmen jedoch 
folgende Abanderung daran vor: Zunachst wird die 
durch Gliihen von Kobaltnitrat erhaltcne Masse 
nicht direkt mit Natriumkarbonat gemischt, sondern 
vorher mit kochendem Wasser extrahiert, um jede 
Spur von unzersetztem Nitrat zu entfernen, da die 
so erzeugte Masse dann gleichmaBiger und rascher 
wirksam ist. Das Gemisch der zu untersuchenden 
Substanz wird im Schiffchen noch mit einer Schicht 
der Masse allein iiberdeckt. Das mitunter bei leicht- 
verbrennlichen Graphiten oder Gemisehen von sol- 
chen mit Holzkohlen zu beobaclitende Yerspriihen 
tritt unter diesen Umstanden nicht cin. Das Er
hitzen des Schiffchens geschieht nicht von der dem 
Sauerstoffeintritt entgegengesetzten Seite, wie Brunk 
angibt, sondern auf derselben Seite, wo der Sauerstoff 
in das Rohr eintritt. Dic Reaktion geht dann in 
Yertikalschichten gleichmaBig vor sich, ohne daB 
die Oberfliiche zuerst abbrennt, sintert und so auf 
den Sauerstoffzutritt zu den mittleren Schichten 
vielleicht hemmend wirkt. Wir haben diese Er
fahrungen bei der Durchfiihrung von sehr zahlreichcn 
Schwefelbestimmungcn bei Graphiten gemacht.

An dieser Stelle muB beinerkt werden, daB alle 
von uns untersuchten Graphite, wie es scheint, eine 
geringe Menge von Wasserstoff ais solchen in ihrer 
Substanz enthalten2).

B estim m ung und U n tersuchu ng der G raphit- 
asche.

Die Menge der Asche sowohl ais auch ihre quali- 
tative Zusammensetzung ist fur die Beurteilung des 
Graphits von groBer Bedeutung. In dem Mafie, ais 
der Aschengehalt steigt, sinkt nieht nur der Gehalt 
an dem eigentlich wertvollen und durch nichts 
ersetzbaren Bestandtcil, dem graphitischen Kohlen- 
stoff, sondern es nimmt in den meisten Fallen die 
Feuerbestiindigkeit ab, weil die Asche des Graphits 
meistens qualitativ in ihren Bestandtcilen so be- 
schaffen ist, daB bei den hohen Tempera
turen, denen die Graphitschmelzgefafie ausgesetzt 
sind, zumindestens eine Sinterung der Asche erfolgt. 
Dies wird ein jeder bestiitigen, der sich mit der 
Yeraschung von vielen Graphiten im Laboratorium 
beschaftigt hat.

’) Zeitschrift fiir angew. Chemie 1005, 17. Mara,
S. 448, und 29. Sept,, S. 1560/2.

!) Die Frage nach dcm Gehalte an Wasserstoff
ais weaentliehcra Bestandtcil der Graphite wird ron
uns niUier untcreucht werden.

237



1850 Stahl uiul Eisen. Ueber dit. Untersuchung und Wertbestimmun/j des Oraphits. 34. J a h rg .  N r. 51.

Die Untersuchung der Asche wird am geeignctstcn 
nach den bekannten Yorsehriften fiir Tonanalysen 
ausgefiihrt,

B estim m u n g  der Y erb reu n lich k e it des 
G raphits.

Obzwar der Graphit schon so haufig Gegenstand 
eingehender Untersuchungen war, so liegen iiber seine 
Vcrbrennlichkeit in der Luft bei verschiedenen 
Temperaturen keine Untersuchungen vor, wenigstens 
nieht in der uns zugiinglich gewesenen Literatur. 
Es heiBt im allgemeinen, dafi er beim Gluhen unter 
Luftzutritt sehr schwer verbrennt, im Sauerstoff- 
strom. je nach der Temperatur, mehr oder minder 
rasch. Bliittriger Graphit soli sehwerer verbrennen, 
diehter wieder leichter ais Diamant. Durch Zu- 
mischung von fein verteiltem, metallischem Silber, 
aus Cldorsilber auf nassem Wege reduziert, wird nach 
S to lb a 1) die Yerbrennung nieht verandert, Nach 
Luzi soli es bekanntlich zwcieriei Arten von Graphiten 
geben, die er Graphit und Graphitit nennt. Sie 
sollen sich durch ihr Ycrhaltcn gegen Salpetersaure 
und durch die aus ihnen darstellbaren Graphitsauren 
unterscheiden, was Dr. E. Weinschenk bestreitet. 
Naeh Luzi soli der Graphitit auch sehwerer ver- 
brennlich sein ais der Graphit.

Nach Moissan sind die Ycrbrennungs temperaturen 
einiger Graphite im Sauerstoff folgende:

Graphit von C e y lo n ..............................  005°
Graphit von Schwarabaeh.......................620°
Graphit aua Zuckerkohlo.......................600°
Graphit aus 1’latin kristallisiert . . . .  675“

Mit. Bezug auf die Yerbrennlielikeit kann man 
froilich nur ein relatives MaB ańwenden, wobei 
man naturlich die am schwersten verbrennliche 
Graphitart zugrunde legt. Wir haben die Ycr- 
brennliehkeit einiger Graphitsorten auf folgende 
Weise untersucht: Eino bestimmte Mengó Graphit, 
am besten 0,25 g, wird im elektrischen Ofen im 
Quarzrohr verbrannt und der Gliihverlust nach 
30 Minuten bestimmt, wobei die Temperatur mit einem 
Widcrstamlspyromoter gemessen wurde. .Man beginnt 
bei 700“ (unter Umstanden noch niedriger) und 
steigert bei jedem Versuch die Temperatur um 100°. 
Es ist dabei genau darauf zu achten, daB der Luft- 
strom konstant1) und bei allen Yersuchen gleich- 
bleibt. Folgende Zahlen stammen von ihrer Zu- 
sammensetzung nach genau bekannten Graphiten:

1. Graphit vonCeylon (Markę Standard) mit einem 
Kohlenstoffgehalt von 59,10% (Gltihverlust 63,62%). 

Der Gluhverluat betragt:
700“ . . 14,22 % ,d. i. 22 % vom Gcsamtglohverlust
S(>0“ . . 27,97 % ,,, H u
9W)“ . . 33,43 %  „ 52 % „

1000* . • 33,59 %, „ «o % „
1100“ . . 40,00%,.. 03 % .,
1200“ . • 01 .52% ,, 07 % „
1300“ . • 59.84 %, „ .. 94 %  ..
*) Chem. Zcntralbl 1888, 1., S. 301.
*) Dies gelingt am beaten durch Ver\vendung eines 

der im Laboratorium gebriiuchlichen Gasomcter, indem 
man darauf achtet, dali der Wassorstand stets konstant 
bleibt und auch dio gleiche .W ahl von Luftblasen i. d. sek 
im Tropfenziihler aufstcigt.

Bei 13000 war die Asche schon so stark gesintert, 
daB dadurch die Yerbrennung des Kohlenstoffs 
gehindert wurde.

2. Ein mahrischer Graphit von Kunstadt, init 
einem Kohlenstoffgehalt von 27% , Schwefei 3%, 
ergab folgende Werte:

Der Gliihverlust betrug: 
boi 700“ . . 20,75 %, d. i .  91 %  vom Gesamtgllihyerlust
„  800“ . . 32,11 % , „  „  9 9 %  „
„  900" . . 3 2 ,4 4 % ......... 1 00%  „

3. Ein Graphit unbekannter llerkunft, der nach 
unseren Untersuchungen mit Kokspulver vermengt 
war (Kohlenstoff 51,49% ), yerhielt sich folgender- 
maBen:

Der Gliihverlust betrug: 
b e i  700° . 23,41 % , d. i. 41 %  v o m  G e s a m tg lu h v e r lu s t
„ 800“ . 40,03 % , , ,  „ 7 0 %  „
„ 900“ . 43,32 % , „ „  77 %  „
„ 1000“ . 4 4 ,1 2 % ,,,  „  7 8 %  „
„ 1100“ . 5 6 ,6 1 % ,,,  „ 1 00%  „

Bei diesem Graphit zeigte die Asche bei 110011 
bereits schwache Sintcrung, der Kohlenstoff war 
jedoch schon yollstandig verbrannt.

4. Ein Retortcngrapiiit mit 99,05% Gliihverlust 
ergab folgende Werte:

Der Gliihverlust betrug:
b e i  600“ . 5 ,59% , d. i.  5 ,0 %  v o m  G e s a m tg l i lh v e r lu s t
„ 700“ . 13,44% , „  „  13,6%  „
„ 800° . 74,05% , „  „  74 ,8%  „
„  900“ . 99,05% , „  „  100 %  „

Der Ascliengehalt ist so niedrig, daB er wohl 
kaum einen EinfluB auf die Verbrennlichkeit haben 
diirfte.

Retortenkohle ist, wie ja wohl bekannt ist, 
nieht schwer verbrennlich; der Grund, weshalb sich 
dieso bis 900” bei den angcfilhrtcn Yersuchen er- 
halten hat, ist bei den vorhandenen Bedingungen 
auf den groBen Kohlenstoffgehalt zuriickzufuhrcn; 
die zur Verbrennung notige Luftmenge war nieht 
Yorhanden, der Kohlenstoff konnte deswegen niclit 
rascher verbrennen. Eine Steigerung der Luft- 
zufuhr ist nieht zulassig, weil alle Yersuche, was 
Einwage, Zeitdauer und Luftstrom anlangt, unter 
genau denselben Yerhaltnissen ausgefiihrt werden 
nuissen.

Koks mit 89,53% Gliihverlust (harter schlesi- 
selier Koks) war bei 800° schon yollstandig yerbrannt. 
Der Yerlust i s t :
b e i  700" . . 68 ,19% , d. i .  77 %  v o m  G e s a m tg lO h T e r lu s t

800“ . . 89,53 % .................................................. 100 %  „
5. Ein geschlammter sibirischer Graphit ergab 

folgende Werte:
Der Glflhverlust betrug:

bei 700° . 18.30°;,, d. i. 20 % vom Gesamtglahvcrl«st
„ 800* . 77,75% , „  „  84,5%  „
„  900“ . 9 2 ,0 0 %  „ „ 100 %  „

6. Bei einem Schwarzenbergischen (bohmischen) 
Graphit, der mit „Prima11 bezeichnet war, betrug der 
Gesamtverlust:
b e i  700“ . 9,87% , d. i. 11,2%  v o m  GesamtglUhyerlust
„  800“ . 11.94% ............ 13,8%  „
„ 900“ . 17.48% ...........  20,0%  ,.
„  1000“ . 58,70% , „  „  66 %  „
„ 1100“ . 8 9 ,1 9 % ,,, „ 1 0 0  %  „
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Eine etwas einfachere Methode1), die Yerbrenn- 
lichkcit von Graphit zu bestimmen, wird folgender- 
inaBen ausgefiilirt: Fiir die Zwecke der Tiegel-
r̂eeugung wird der Graphit bekanntlich mit einem 

Drittcl feuerfesten Tones gemischt. Um den prak- 
tischcn Anwendungen nahestehende Werte zu 
erhalten, wurde auch bei unscren Versuchen der 
Graphit mit der obengenannten Beiincngung gut 
gemischt und in einer klcinen Presse, w e sie zur 
kalorimetrischen Heizwertbestimmung fiir Kohlen 
Anwendung findet, in kleine, etwa 3 g schwere 
Zylinder gepreBt. Diese Zylinder wurden gewTogeu 
und nun in einem Gas-Tiegelschmelzofen wiihrend 
einer Stunde einer Temperatur von 1500 bis 1600° 
ausgesetzt, Die Graphitziegelcheii lagen dabei so, daB 
sie den Flammen vollst&ndig ausgesetzt waren, so 
wie es z. B. Graphittiegel bei Schmelzen sind. Nach 
■einer Stunde wurde der Ofen abgestellt und die 
Ziegelchen nach demErkalten gewogen. Dabei wrurden 
folgende Glflhverluste festgestellt:

1. Graphit von Coylon . . . 14,50 % Gluhverlust
2. Graphit von mfihriseh Kun-

s ta d t .................................. 27 %
3. Kin Graphit unbekannter

Herkimft, dem Koka beige-
mengt w a r : ....................... 42 % „

4. Retortengraphit............... 81 % „
ó. Kibirisehor Graphit, ge-

schlammt...........................34,7 % ,,
6. Bohmiseher Graphit

(Schwarzenberg) . . . .  24,7 % ,,
7. Bohmischer Graphit, ge

mengt mit 10 % Koks . . 31,7 % „
8. Koreanischer Graphit . . 22,09 % ,,

Auch die Festigkeit der gebrannten Graphit- 
aylinder laBt einen SchluB auf die Eignung des 
firaphits fiir die Tiegelherstcllung und ahnliche 
'erwendungsgebiete, wo cs auf die Festigkeit des 
liohen Temperaturen ausgesetzten Materiales an- 
kommt, ziehen. Es zeigt sich dabei, daB Graphite 
mit hohem Kohlenstoffgehalt manchmal nur gerin
gere Festigkeit besitzen ais solche mit niedrigerem 
Kohlenstoffgehalt. Der Ceylongraphit z. B. zeigt eine 
auBerordcntiiche Festigkeit, auch wenn er lange 
Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt war; Beimen- 
gungen anderer kohlenstoffreicher Stoffc setzten 
seine Festigkeit aber betrachtlich herab, wie weiter 
gezeigt werden wird. Diese Festigkeit ist jedenfalls 
von dem Gehalt an Alkalien in der Asche abhangig, 
"elehe ais FluBmittel die Masse verkitten und so 
den Flammen auch den Zutritt in das Innere des 
gefonnten Kórpers verwehren. Bricht man die 
gebrannten Graphitzrlinder entzwei, so erkennt man 
-leiclit, welcher von den gepriiften Graphiten am 
"iderstandsfahigsten ist. — Der EinfluB des Eisen- 
-osyils und der anderen Bestandtcile der Asche auf 
die Verbrennlichkeit des Graphits ist nicht genau 
hekannt und wird in einer spateren Arbeit ausfiihrlich 
untersucht werden. Soviel jedoch ist sicher, daB der 
"Gehalt an Eisenoxyd die Feuerbestandigkeit er- 
niedrigt. Der graphitische Kohlenstoff reduziert

*) Kin ahnliches Yerfahren hat llisehof vorgeschlagen; 
>r niengt den Graphit mit Kieselsaure.

das Eiscnoxvd bei hoherer Temperatur zu Oxydul 
untcr gleichzeitiger Bildung von Kohlenosyd. Jeder 
Graphit, der Eisenoxyd ais Asehenbestandteil be
sitzt, zeigt beim Gliihen in tadellos gescldossenetn 
Tiegel einen gewissen hoheren oder niederen Gluhver- 
lust, der bei wciterem Gliihen nicht mehr zunimmt.

Yon dem Zeitpunkt an, in dem alles Eisenosyd 
zu OxyduI reduziert ist, bleibt das Gewieht gleich. 
Die osydierende Wirkung des Eisenoxyds ist ziemlich 
bedeutend; Acheson-Graphit (kiinstlichcr Graphit), 
der, mit Eisenoxyd vermengt, in luftdichtyerschlossc- 
nem Tiegel 10 Minuten lang am Geblase gegluht 
wurde, ycrlor dabei in dieser kurzeń Zeit iiber 14 % 
an Gewricht. Mit Salzsiiure ausgelaugt, gaben alle 
von uns untcrsuchten Graphite in der Losung neben 
Ferrichlorid auch Ferrochlorid in groBen Mengen.

Eingangs wurde der Weg angegeben, auf welchem 
man die dem Graphit yielleicht bcigcmengten 
kohlenstoffrcicheren Materialien erkennen kann. Es 
handelt sich nun auch darum, festzustcllen, welche 
dieser Beimengungen die Giitc des Graphits bezug- 
lich seiner Feuerbestandigkeit vermindern. Der Gra
phit (es wurde wieder der bereits angefiihrte Ceylon
graphit, Markę Standard, yerwendet) wird der Reihe 
nach mit je 10% Koks, AzetylcnruB, Retortenkohle, 
Anthrazit und Holzkohle gemengt. Jeder dieser Mi- 
schungen wurde dann wic bei den frilheren Yersuchen 
ein Drittel ihres Gewichtes feuerfester Ton beigemischt 
und in der Presse zu kleinen Zylindern geformt. Wic 
bei den frilheren Yersuchen, setzt man den so be- 
handelteu Graphit eine Stunde im Gas-Tiegel
schmelzofen der rollen Flanunenwirkung (1500°) 
aus. Der Gluhyerlust gibt wieder das deutlichste 
Bild der yerschiedenen Feuerbestandigkeit des ver- 
falschten Graphits. Folgende Zahlen zeigen am 
besten, wie stark die Giite des sonst yorziiglichen 
Graphits beeintriichtigt wird. Der Gluhyerlust betrug:

bei Ceylongraphit (rein).................................. 15 %
„ ,, gemengt mit Koks . . . .  21 %
„ ,, gemengt mit Retortenkohle 29 %
„ ,, gemengt mit Anthrazit . . 53 %

gemengt mit AzetylcnruB 33 %
„ „ gemengt mit Holzkohle . 49 %

Die Mitteilung der Ergebnisse von Untersuchungen 
iiber die Unterscheidung von natiirlichen und kiinst- 
lichen Graphiten (siehe auch das Buch „Der Graphit" 
yon Ed. Donath, Yerlag Dcuticke, Wien) behalten 
wir uns fiir eine weitere \reróffentlichung vor.

Zusam m enfassung.
Nach kurzer Bespreehung der yerschiedenen An

wendungen des Graphits in der Technik wird das 
chemische Y erhalten derjenigen kohlenstoffreichen 
Korper besprochen, die zur Yerfalschung des 
Graphits benutzt werden oder benutzt werden 
konnen. Diese Reaktionen sind in einer Zahlen
tafel zusammengestellt; ein planmitBiger Gang 
zum Nachweis dergenannten Korper wird beschrie- 
ben. Sodann wird die Bestimmung des gra- 
phitisehen Kohlenstoffes sowie des Schwefels im 
Graphit erortert; schlieClich werden zwei Yerfahren 
zur Bestimmung der Yerbrennlichkeit angegeben.
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Umschau.
Probestabe zur Beurteilung von Metatleglerungen.
Auf der letzten Versammlung der American Society 

for Testing Materials in Atlantic City vom 30. Jnni bis
3. Juli 1914 berichtete L. P. W ebbert iiber eine groBo 
Reihe ron Versuchen zur FesUtellung des Wertes ver- 
sehieden gestalteter und verschieden angeordneter Probe
stabe von Mctallegierungen1). Naeh seinen Ausfiihrungen 
soli ein Probestab im Vcrlaufe seines Entstehcns den 
gleiehen Warmebeanspruchungcn ausgesetzt sein wie

Zahlentafel 1. Lage der P ro b estab e  und Versuchs- 
ergebnisse.

1 | .. . 1 '1U7 [ J

1 ■r-h-----------1-------- t H i i

i. M - & - 't iiii-------2 - * — *
r*......  ........... ........ js it  — ....... .........—»-

Beorteifst
Abbildung 1.

Amerikanische Probestabłorm fiir MetaJlegierungen.

derfzu priifende AbguB, er darf keiner anderen Ab- 
schrcckung und Abkiihlung unterworfen werden und 
soli schlieBlich stets um das gleichc MaB auf seino end- 
giiltigo Form abgedreht werden. In Amerika hat sich fiir 
K u pfer-Zinn-Legierungen die in Abb. 1 im RohguB und 
im bearbeiteten Zustande wiedergegebene Probestabform 
eingebiirgert. Eine l^eiste, dio sich iiber dic ganze Lange 
des Probestabes erstreckt, stelit seine Verbindung mit

dem GuBstiick hor. 
Abb. 2 liiBt die Anord
nung des Probestabes 
P am Abgusse deut
lich erkennen. Die 
groBte Starkę, die der 
GieBer einem Metftll- 
guBstiiek rerleihen 

kann, liegt in der GuB
haut. Da der Probe
stab aus verhaltnis- 
miiBig mehr GuBhaut 
besteht ab gewóhn- 
liche Abgusse, zeigt 
er regelmaBig eine 
grGBere Festigkeit ais 
Versuchsstabe, dic aus 

der Wandstarke ron Abgiissen geschnitten wurden. 
Um das praktisch zu beweisen, goB Webbert mit 
einer Legierung aus 88%  Cu, 10% Sn und 2%  Zn 
ein Ventilgehause mit 18 mm starken Wanden und 
noch starkeren Flanschen und ordnete am AbguB nach 
Abb. 2 einen Probestab von iiblicher Form an. Sodann 
wurden auch aus den Wandungen des Yentiles und aus 
seinen Flanschen je zwei Probestabe gleieher Form heraus- 
geschnitten. Wahrend nun der angegossene Probestab 
eino Festigkeit von 2812 kg/qcm bei 40 Dehnung auf 
50 mm IJinge zeigte, erreichten die aus den Yentilwandun- 
gen geschnittenen Stiibenur 1814 kg/qcm und 1771 kg/qcm 
bei 13 und 11 % Dehnung und die aus den noch starkeren 
Flanschen geschnittenen Stabe gar nur 1602 kg/qcm und 
1312 kg/qcm bei 11 und 5%  Dehnung. Das durch eine 
Reihe anderer Yersuehe bestatigte Ergcbnis zeigt. daB 
ein Probestab um so hohere Festigkeiten aufweist, einen 
jo groBeren Anteil er an der GuBhaut hatte. Diese Tat-

*) The Foundry 1914, Juli, S. 268/72,

Abbildung 2. Anordnung 
der Probestabe am GuBstiick.

legierung: 
86,78%Cu,(i,l%Sn, 
5,96%Zn,0,92%Pb, 

0,03% Fe

Legierung: 
84,28 % Cu, 

ll,31%8n,4,15%Zu, 
0,06% Pb, 0,06% Fe
______!_,_:____:_

Legierung: 
62.81%Cu,0,7S%&i, 
26.18 %Zo,0,09%P,: 
0,05 %Fe, 0,02 %Miv 

0,06 % Al !
41 —

.0 .3
£3a, « 
Nr.

Zugfestig-
keit

kg/qem

Dehnung
% auf 
50 mm

Zugfestig-
keit

kg/qcm

Dehnoog
% auf 
50 ram

Zugfestig-
keit

kg/qcm

Elehnuug
% auf i 50 mm

1 3107 42,5 1904 2,5 2762 34,0 1
2 2089 40,5 297C 15,0 2660 29,0
3 2552 23,5 2243 6,0 3023 42,0J)
4 2824 39,0 2780 11,0 2401 25,5 i

. 5 2562 14,0 2398 11,0 2937 46,0
i o 2604 9,5 1450 1.5 2902 40,0
1 7 1893 16,0 2258 7,5 2993 47,0

8 2737 28,0 2043 14,0 2031 49,0 i

sache ist darauf zuruckzufiihren, daB im allgemeinen die 
Abkiihlung von wesentlichein EinfluB auf die Festigkeit 
ist. Dio auBerste Sehieht, die GuBhaut, erstarrt zuerst 
und gewinnt darum daa feinste Kom. Sie schiitzt die 
weiter innen liegenden Metallschichten einige Zeit/vor 
der Abkiihlung; diese Teilo erlangen infolgedessen ein um 
so gróberes Korn, je weiter sie von der AuBenhaut ent- 
fernt sind. Um die Wirkung der nach iimenzu ver* 
zógerten Abkiihlung darzutun, wurden Probeblocke nach 
Abb. 3 gegossen mit den ringsum angeordneten Probe- 
staben 1, 2, 3, 4, wahrend der Kórper vier weitere Probe
stabe, 5, 6, 7 und 8, lieferte. Der Stab 3 wurde starker 
gehalten, um auf rd. 20 mm gedreht zu werden und so- 
Anhaltspunkte fiir die Festigkeit im starkeren Probestab* 
zu liefern. (Die anderen Stabe wurden nach Abb. 1 auf 
rd.J13 mm abgedreht.) Das Ergebnis einiger Yersuehe

%  

L

-.6-
r

-fSĄ7-

Abbildung 3. ProbestUck.

(es wurden insgesamt zehn solcher Versuehe durchgcfuhrt) • 
ist aus Zahlentafel X zu entnehmen.

Wio die ermittelten Zahlen erkennen lassen, fallen 
die Festigkeitswerte sehr verschieden aus, jo nach den 
Stellen, von denen die Probestabe stammen. Damit wird 
bei der Bewertung der Festigkeit von Legierungen kiinftig 
zu rechnen sein. Ein blank gedrehtes Kegclrad z. B. hat 
seine gesamte GuBhaut und damit einen Teil seiner ur* 
sprunglichen Festigkeit verloren. Man wird seinem Eut* 
wurfe nicht die hóheren Festigkeiten der Stabe 1, 2, .3 
und 4, sondern etwa die des Stabes 8 zugrunde zu legen 
haben. Soli dagegen ein Bolzen oder eino Spindel aus dem 
Vollen gedreht werden, so wird mit der Festigkeit der 
Stabe 5 und 7, unter Uni3tanden selbst mit der des • 
Stabes 6, zu rechnen sein. — Dio Yersuehe erstreckten

*) Die Probestabe Nr. 3 hatten rd. 20 mm Dureh 
messer, alle anderen rd. 13 mm.

*) Der Probestab wurde eines GuBfehlers halber aut 
rd. 13 mm nachgedreht.
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sich schlieBlich auch auf den EinfluB gctrockneter und 
ungetrockneter Formen, wobei sich aber nennens werte 
Unterschiede' nicht bemerkbar machten.

Wirtschaftlichkeitstechniker Im GieBereibetrlebe.
E. A. Barn es empfielilt1) die Ausbildung von Wirt- 

schaftlichkeitstechnikern fiir MetaUgieBereien. In der 
technischen Literatur werden zwar Hunderte arbeit- 
sparender Vorkchrungen, Einrichtungen und Gcgenstande 
empfohlen, den vozn laufenden Betriebe voll in An- 
spruch genommenen Betriebsleitern und Angestellten 
wird es aber nur in einzelnen Ausnahmefiillen moglich, 
solche Angebotc zu priifen und zuverliissig zu unter- 
suchen, wio sich eino Ausfiihrung in anderen Bctrieben 
bcwahrt hat. Man sollte darum daran denken, Leute aus- 
zubilden, die sich ausschlieBlich mit der Frage der Wirt* 
schaftlichkcit aller Betriebseinrichtungen und aller Be- 
triebsverhaltnisse zu beschaftigen hatten. Schon bei der 
Plammg und Anlage einer MetallgieBerei konnte eino so 
geschulte Kraft dem Unternehmer mit den wertvollsten 
Winken an dic Hand gehen. Die Auswahl der bestgecig- 
neten Formmaschinen, der Kernófen, der Aufstellung der 
einzelnen Betriebselemento in richtiger gegenseitiger Lage 
ist von groBter Wichtigkeit. Ist der Betrieb im Gange, so 
wird der Wirtschaftlichkeitstechniker fiir Verineidung 
aller unnotigen Wegc der Rohstoffe, der Zwischcnerzeug- 
nisse und der fertigen Ware zu sorgen haben. Er wird 
darauf bedacht sein, daB jede Ofen- und Ticgelwarme 
durch rasche Nachfiillung ausgenutzt werde, daB keine 
zu kleinen unwirtschaftlichen Sehmelzungen vollzogen 
werden, daB die beste Formart in jodem Einzelfallo an- 
gewendet werde, daB man bei Neueinfiihrungen nicht nach
4-twaigcn anfanglichen Fchlschlagen verzage, daB mit allein 
Materiał moglichst sparsam umgegangen wird, u. a. m. 
Kr wird fiir die Sicherheit der Arbeiter zu sorgen haben, 
indem er geeignete Schutzvorrichtungen und Ausriistungs- 
gegenstande Yorschlagt. Ist ein Betrieb einmal in gutem 
Gange, so daB sich zunachst irgendeine Verbesserung er- 
iibrigt, so wird die richtige Feststellung der Selbstkosten 
den Wirtschaftlichkeitstechniker beschaftigen. In dieser 
Richtung sind sich viełe MetaUgieBereien noch recht im 
unklaren; es besteht zwar fiir jede Legierung ein Grund- 
preis, um Form, GroBe, Schwierigkeit eines Modelles und 
die Zahl der Abgiisse kUmmert man sich aber leider nur 
zu oft gar nicht. Ein richtig wissenschaftlich und prak- 
tisch ausgcbildeter Techniker kann so fiir eine mittlere 
oder gar groBe GieBerei von auBerordentlichem Vorteil 
sein. Fiir kleine Betriebe wird ein privater Begutachter 
der gceignetste sein; mittlere und groBerc GieBereien tun 
aber unzwcifelhaft am besten, mit dieser Aufgabe eine 
un eigencn Betriebe groB gewordene Personlichkcit dau- 
ernd zu beschaftigen, die alle Aufgaben und Bcdurfnisse 
i® Sonderfalle kennt. Diese Stelle muB aber von allen 
anderen Betriebsaufgabcn losgelost werdon, darf fiir Aus
schuB und MiBerfolg im einzelnen Falle nicht vcrantwort- 
lich gemacht werden und ist dem Werksleiter unmittelbar 
zu unterstellen.

Fortschritte der Metallographle.
(Juli-September 1914.)*)

L Die K o n s titu tio n  des Eisens und seiner 
Lcgierungen.

A. Reines Eisen. K. H onda3) faBt seine Peob- 
achtungen uber die m agnetische Umwandlung des 
Lisens auf Grund friiherer Untersuchungen in folgenden

ł) Nach einem Vortrag von der 7. Jahresversammlung 
(13. bis 17. Oktober 1913) des American lnstitute of Metals 
(Transactions, S. 184/7).

8) Vgl. St. u. E. 1914, 30. Juli, S. 1299/1303; 6. Aug., 
f  1348/52; 12. Nov., S. 1715/8; 19. Nov., S. 1744/5; 

i>ez., S. 1798/1800.
3) K. H onda: Ueber die magnetische Umwandlung 
ilu-o Nomenklatur. Phvsikalische Zeitschrift 1914, 

l5> Juli, S. 705/7.

Satzen zusammen: In Eisen, Nickel und Kobalt beob- 
achtet man bei der magnetischen Umwandlung eino deut- 
liche Warmeerscheinung, die sich nicht bei einer bestimm- 
ten Temperatur, sondern innerhalb eines Temperatur- 
intervalls vollzieht. Diese Warmeerscheinung ist von der 
Feldstarke unabhiingig und nur von dem inneren Zustande 
des Metalles abhiingig. Die Anfangstemperatur der inagne- 
tischen Umwandlung beim Abkiihlen und ihre Endtempe- 
ratur l>ci der Erhitzung fallen mit den entsprechenden 
Temperaturen der Warmeerscheinung zusammen. In 
einer bestimmten Feldstarke gehórt zu jeder Temperatur 
der magnetischen Umwandlung eine bestimmt© Magneti- 
sicrungsintensitat, die vom Erhitzungs- oder Abkiihlungs- 
intervall ganz unabhiingig ist. In sehwachen Feldcrn voll- 
zieht sich die magnetische Umwandlung in einem kleinen 
Temperaturintervall. Alit zunehmendpr Feldstarke wird 
das Intervall stark vergroBert, und in einem starken Feld 
beginnt die Magnetisicrung von Zim inertem peratur an 
allmahlich abzunehmen. Auf Grund dieaer Beobachtungs- 
tatsachen schlieBt sich der Yerfasser der Anschauung von 
P. WeiB an, nach der die magnetische Umwandlung keine 
Phaseniinderung, sonlern eine mit Warmeerscheinung ver- 
kniipfte, allen ferromagnetischen Metallen eigene allmah- 
liche Aenderung sei. Diese Auffassung erhalt nach dem 
Yerfasser eine Stutze durch die Aehnlichkeit des Yer- 
haltens des elektrischen Widerstandes1), der Ausdehnung3) 
und der Thormoelektrizitat3).

Hierzu sei bemerkt, daB dureh die umfangreichcn und 
mit verfeinerten Hilfsmitteln durcbgefuhrten Arbeiten von 
G. K. BurgesB und J. Crowe4) der einwandfreio Nach
weis erbracht wurde, daB dio thermischo Erscheinung sich 
im Gegensatz zu den Ergebnissen der mit weit grćiberen 
Mitteln durchgefiihrten Untersuchungen von Honda bei 
konstanter Temperatur rollzieht und einigon Satzen der 
Hondaschen Zusammenfassung seines Standpunktes daher 
zum mindesten noch die Bestatigung fehlt, Ferner be- 
richteten R. Ru er und K. Kaneko*) iiber eine bei kon- 
stanter Temperatur yerlaufende, mit Warmetonung ver- 
kniipfte Aenderung der Magnetisierbarkeit, auf die sich dem- 
nachdie WeiBschen Anschauungen nicht anwemlen lassen.

B. Lcgierungen des Eisens. In neuerer Zeit 
macht sich imruer mehr das Bestreben bemerkbar, zur 
Untersuchung der Konstitution von Eisenlegierungen die 
aus thermischen und mikroskopischen Yerfahren gewonne- 
nen Ergebnisse durch die mit verfeinerten Mitteln durch* 
gefiihrte Untersuchung anderer Eigenschatten, wie der 
Hartę, des elektrischon Widerstandes, des Wurmcinhaltcs 
und des Ausdchnungskoeffizienten, nachzupriifen.

Einen Bcitrag zur Kcnntnis des spczifischen Volu- 
mens und der H artę  von E isen -K oh lcnsto ff - 
Lcgierungen liefern M. Lewin und K. Dornhecken*). 
Die Dichte wurde naeh dem Auftriebsverfahren unter 
Einhaltung besonderer YorsichtsmaBregeln bestunmt. Die 
Ergebnisse der Untersuchung sind in Abb. 1 fur die un- 
gegluhten (Kreise), 2 st (stehende Kreuze) bzw. 24 st 
(liegende Kreuze) bei 1000° gegluhteh Proben zusammen- 
gestellt. Die Werte fiir die ungegliihten Proben liegen auf 
einer glatten Kurve; einen Knick, wie ihn B enedicks7)

*) K. H onda: Ueber die magnetische Umwan llung 
und ihre Nomenklatur. Physikalisehe Zeitschrift 1914, 
15. Juli, S. 705/7.

*) G. Charpy und A. G renet: Bulletin de la So- 
cięte d ’Encouragement 1903, Bd. 104, S. 404, 882.

3) W. B roniew ski: Comptes Rendus 1913, Bd. 156, 
S. 19S3.

*) G. K. Burgess und J. Crowe: St. u. E. 1914,
30. Juli, S. 1301.

s) R. R uer und K. K aneko: St. u. E. 1914, 20. Juli, 
S. 1209.

*) M. Lewin und K. D ornhecken : Ueber das si>ezi- 
fische Yolumen und iiber die Ilartc von Eisen-Kohlen- 
stoff-Legierungen. Ferrum 1914, 8. Sept., S. 321/9.

7) C. B enedicks: Recherches physiąues et physk‘0- 
chimiąues sur 1’acier au carbone, Upsala 19<>4.
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Abbildung 1.
Spesi Hsches Gewieht von Eisen- 

Kohlonstoff-Legiennigrn.

beobachtete, konnten die Yerfasser nicht feststellen. Die 
Tatsache, daB der fur das Elektrolyteisen erhaltene Wert 
nicht in die Yerlangerung der Kurve fiillt, laBt sich in be- 
friedigender "Weise durch den Gehalt der ubrigen Proben 
an Yerunreinigungen erkliiren. Das w ahrscheinliehe spezi- 
fisehe Gewieht des reinen Eisens betragt 7,875. Die 2 st 
gegliihten Proben zeigen von 0,9 %  Kohlenstoff an ein 
Sinken des spezifisehen Gewiehts, bei 24stiindiger Gluh
dauer ist cin erneutes Sinken zu beobachten. Die Unter
suchung der Abhangigkeit des spezifisehen Gewichts yon 
der Gluhdauer an zwei Proben mit 1,43 bzw. 1,54% 
Kohlenstoff zeigten, daB das spezifisehe Gewieht in den 

ersten lOst rasch, dann lang- 
samer abnimmt und mit der 
Zeit ein Glcichgewichtszu- 
stand erreicht w ird. Ais Ur
sache fiir die geschilderte Ab
nahme des spezifisehen Ge- 
wichtcs ergab sich uberein- 
stimmend aus der mikrosko- 
pischcn und chemischen Ana
lyse die Bildung von Tem- 
perkohle aus Eisenkarbid. 
Dic Ergebnisse der Harte- 
untersuchung veranschau- 
lieht Abb. 2. Dic Kurve der 
Proben mit hoherem Kohlen- 
stoffgehalt schlieBt sich an 
die der Probe mit niedrigem 
Kohlenstoffgehalt nicht an, 

„ weil der Gehalt crsterer an 
• Verunreinigungen weit hoher 

war ais der letzterer. Nach 
der Auf fasaun g der Verfasser 
weist die Kurve der Proben 
mit niedrigem Kohlenstoff
gehalt bei 0,5 %  keinen 
Knick auf, wie die entspre- 
chende Kurve fruherer Beob- 
achtungen (vgl. C. Benedicks
a. a. O.). Hierzu sei be- 
merkt, daB bei nliherer Bc- 
trachtung der Kurve cin 
Wendepunkt in der Um- 
gebung von 0,5 % unver- 
kennbar ist, ein Ergebnis, zu 
dem auch der Berichterstatter 
gelangt ist1). Dieses Ergebnis 
steht im ubrigen in Ueber- 
einstimmung mit dcm Verlauf 
der Kurve der Festigkeit in 

Abhangigkeit vom Kohlenstoffgehalt, wie sich ergibt:
1. aus der Zusammenstellung der Fcstigkeitseigenschaften 
sch wedischerFluBeisenmaterialien nach M ar t e n s- H ©y n*);
2. aus den Ergebnissen von ZerreiBversuchen an yerschie- 
denen StahlguBqualitiiten3); 3. aus den Ergebnissen von 
ZerreiByersuchcn an franzosischen FluBeisen- und Stahl- 
sorten nach F. R obin4). — Ein schwacher Knick der 
Kurve bei etwa 0,9 % scheint ferner yorhanden zu sein.

Die beim Harten des Stahls auftretende Erhohung 
des e lek trisehen  W idcrstandes gestattet bekanntlich 
nach Benedicks ein Urteil iiber die in Losung gegangene 
Kohlenstoffmenge. Fur diese letztere sind die Hohe der 
Hartetemperatur und die Dauer der Erhitzung maBgebend 
(abgesehen von den durch das Zustandsdiagramm gegebe- 
nen Grenzwerten). Die Ermittlung des elektrisehen Wider-

*) P. O berhoffer: Ueber die Bedeutuńg des Gluhens 
yon StahlformguB, Teil III. St. u. E. demnachst.

*) M artens-H evn: Handbuch derMaterialienkunde, 
Bd. II A.

*) P. O berhoffer a. a. O.
*) F. R ob in : Traitements thermiąues et mecaniques 

des mótaux a 1’atełier. Revue de Mecaniąue 1914,30. Juni, 
a  497/537.

Abbildung 2. Ilttrte von Eisen- 
Kohlcnstoff-ŁegSmmgen.

standes an Proben, die bei einer bestimmten Temperatur 
verschieden lang crhitzt werden, liefert dcmnach nach
A. P orte  vinl) die Moglichkeit, die Auflosungsgeschwindig- 
keit des Kohlenstoffs bei dieser Temperatur zu bestimmen. 
Aus den Yersuehen des Yerfasscrs geht hervor, daB die 
Losungsgeschw indigkeit verhaltnismaBig gering ist, dali 
bei 750° jedenfalls mehr ais 10 min erforderlich sind, um 
den gesamten Kohlenstoff in losung zu uberfiihrcn. Ein 
eutektoidischer Stahl zeigte nach Abschreckung bei 900'* 
einen hoheren Widerstand ais bei 750°, bei gleieher Er- 
hitzungsdaucr. Dies glaubt der Yerfasser dadurch zu er
klaren, daB Erhohung der Abschreckungstemperatur das 
Zuriickhalten des Kohlenstoffs in fester Losung begunstigt. 
Aus besonderen Versuchen an untereutektoidischen Stali- 
len, die bei 1000° 10 min erhitzt und dann abgeschreckt 
wurden, extrapoliert der Yerfasser fiir den elektrisehen 
Widerstand des reinen (y ?) Eisens 9,3 Mikroohm bei 20° 
einen Wert, der sich mit Ausnahme des von C. Benedicks 
(a. a. O.) gefundenen den durch andere Forscher crmittel- 
ten Wertcn gut anpaBt.

Yon groBer Bedeutuńg fiir die Kenntnis der Kon- 
s t itu tio n  der E isen-N ickel-L egierungen sind zwei 
Arbeiten von P. C hevcnard2) uber den Ausdelmungs- 
koeffizienten und iiber das spezifisehe Volumen von Eisen- 
Nickel-Legierungen. Die Untersuchung des Ausdehnungs- 
koeffizienten annahernd rciner Eisen-Nickel*Legierunjreu 
zwischen —195 und 750° ergab fiir die irreversiblen Le- 
gierungen folgende Werte, ausgedriickt durch den Unter
schied der linearen Abinessungcn der Probe vor und nach 
der P>hitzung (stabiler und metastabiler Zustand):

Ni UnUirschied der
% Abmessungen

25. 9 ................................ —7,6 X 10 3
2 9 , 2 ......................................—5,5 X 10"'*
3 0 , 6 .................................. ...  —5,0 X 10 *
31. 9 ................................ —1,2 X 10 3
3 3 , 5 ...................................... —0,3 X 10' 3
3 4 , 1 ...................................... nicht yorhanden
3 5 , 4 ......................................

f i Hieraus schlieBt der Yerfasser auf das Yorhandcnscin 
der Yerbindung Fe* Ni, die sich nach P. WeiB aus der 
Untersuchung der magnetischen Eigensehaften mit Sicher
heit ergibt, durch andere Untersuchungen jedoch bisher 
noch nicht bestatigt worden ist. Die Lcgierungen mit
34,45 bis 67,75 % Nickel weisen gleichsam revcrsible Ano- 
malien auf, deren Intensitat gleich Nuli wird, so bald dic 
Zusammensetzung der Yerbindung Fe Ni2 erreicht wird. 
Die Kurven des wahren Ausdehnungskoeffizientcn in Ab
hangigkeit von der Temperatur bestehen bei den Legie- 
rungen zwischen Fe Nia und reinem Nickel aus zwei sich 
unter einem gewissen Winkel schneidenden Geraden. Der 
Sehnittpunkt liegt auf der Ordinate des Curieschen Punktes 
(magnet ische Umw andlung). Zum Teil aus neuen ersuchs- 
ergebnissen, zum Teil aus den vorhergehenden stellt der- 
selbe Yerfasser8) ein Diagramm der Abhangigkeit der spezi- 
fischen Volumina von E i s e n - Nickel-lcgierungen vom 
Nickelgehalt bei Temperaturen zwischen dem absoluten 
Nullpunkt und 750° auf. AuBcr dem Vorhandensein der 
beiden Yerbindungen Fe* Ni und Fe Nis ergibt sich, 1. daG 
die GroBe der reversiblen Anomalie direkt proportional ist 
der Menge der in der Łegierung enthaltenen Yerbindung 
Fe* Ni; 2. daB die GroBe der irreyersiblen Anomalie pro
portional ist der Menge des in der Łegierung yorhandenen 
freien Eisens.

1) A. P o rtev in  : Sur la vitesse de transformation des 
aciers a Techauffement et sur la resistance elcctrique spe* 
cifiąue du fer. Comptes Rendus 1914, 6. Juli, S. 51/3-

*) P. C hevenard: La dilatation des f e r r o - nickel
dans un grand intervaile de temperaturę. Comptes Remlus 
1914, 13. Juli, S. 175/8.

3) P. C hevenard : Yolumes spćcifiąues des aciers au
nickel. Comptes Rendus 1914, 6. Juli, S. 53/6.
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2. EinfluB der chem ischen Zuaam m ensetzung 
auf die E igenschaften  des Eisens.

Es ist schon sehr fruli versucht worden, dem Zu- 
sammenbang zwischen den Festigkeitseigenschaften des 
schjnicdbaren Eisens und seiner chemischen Zusammen- 
setzung in einer Formel Ausdruck zu verleihen. Die yer
fasser dieser Formeln hatten dabei mehr oder weniger 
Gluck in bezug auf die Uebereinstimmung der Formel mit 
den von ihnen gefundenen oder verwendeten Zahlen. Eine 
derartige Formel kann nur dann zuverlilssig sein, wenn die 
zu ihrer Aufstellung benutztenAtigaben sich auf ahnlich 
hergestellte Materialien gleiclier chemischer Zusammen- 
setzung (auBer Kohlenstoff), glcicher, d. h. zwcckmaBiger 
Warmebehandlung und gleichen Yerarbeitungszustandes 
beziehen. Da wir iiber den EinfluB dieser Punkte, ins- 
besondere der beiden letztcren, noch bei wcitem kein ge- 
nugendes Materiał besitzen, so ist zunachst die Aufstellung 
derartiger Formehi praktisch bedeutungslos.

Eine von S auyeu r angegebene Formel versucht, den 
Ywhalfcnissen auf Grund der mikroskopischen Zusammen-

Abbilduog 3. Elcktrischer Leitwiderstand fLUssiger 
E isen- Kohlenstolf-Legi erungen.

wtzung der Eisen-Kohłcnstoff-Legierungen gerecht zu 
werden. Diese Fonnel wird von W. M uller1) an Hand 
der in der neueren Literatur verstreuten Zahlenangaben 
auf ihre Itichtigkeit gepriift. Bis 0,85 % Kohlenstoff 
stimmt der Yerlauf der theorctischen Kurve mit der aus 
den erwiihnten Zahlen sich ergebenden iiberein, doch ist 
die Lage beider Kurven etwas rerschieden. Oberhalb des 
erwiihnten Gehaltes jedoch weichen beide Kurven er
heblich voneinander ab. Dicsc Abweichung fuhrt der Yer
fasser in erster Linie auf Entkohlungserscheiuungen, die 
bei hartem Stahl besonders wirksam sein sollen, zuruck. 
y jie bereits im AnschluB an die Arbeit von M. Lewin und 
Dornhecken bemerkt wurde, ist der wahrscheinliche 
Wrlauf der Kurve zwischen 0 und 0,9%  kein gerad-

l ) W. M uller: Ueber die Beziehung zwischen der 
festigkeit und der strukturellen und chemischen Zu- 
sammensetzung der Kohlenstoffstahle. Dinglers pplytech- 
nisches Journal 1914, 11. Juli, S. 437/40.

liniger, wie die Sauveurscho Formel yerłangt. I)ie Ab
weichungcn oberhalb 0,9 % schcinen wohl darauf zuriiek- 
zufiihren zu sein, daB auch hier die Voraussotzungen der 
Sauveurschen Formel durcliaua nicht zutreffen. Auch 
der Yerfasser ist im iibrigen der Ansicht, daB der Gehalt 
an Fremdkorpern, auBer Kohlenstoff, ferner die Warme- 
behandlung und eino Reihe anderer Punkte eine groBe 
Rolle spielen.

1C B ornem ann und K. W agenm ann1) untersueh- 
ten die Abhangigkeit des e lek trischen  L eitw ider- 
standes fliissiger E isen-K ohlenstoff-L egierungcn  
von der Temperatur und vom Kohlenstoffgehalt, Ihre 
Ergebnisse sind in Abb. 3 dargestellt.

K. P. A pplegate2) schlieBt aus seinen Untersuehun- 
gen iiber den EinfluB des T itan s  auf die mag net i- 
schen E igenschaften  des Eisens auf die fast vollige 
Unbrauchbarkeit dieses Zusatzes zur° Yerminderung des 
Hysteresisverlustes. Gcringe Zusiitze von reinem Titan 
(weniger ais 1 %) erniedrigen zwar die Ifysteresis und er- 
hohen dic PermeabiliUit um einen geringen Betrag. Ueber 
diesen Betrag hinaus bewirkt jedoch Titan eine Steige
rung des Hysteresisverlustes. Gliihen der Legierungen 
bei 760° (wahracheinlich zu niedrig!) verandert die magne
tischen Eigenschaften in keiner Weise. Diese Ergebnisse 
stimmen mit den an dieser Stelle erwahnten von J. La
ni o rt3) iiberein. Auch konnte der Yerfasser beobachten, 
daB der Zusatz \ron reinem Titan eine andere Wirkung be- 
sitzt ais eine Titanlegierung; letztere ergab ein magnetisch 
minderwertiges Materiał. Auch diese Beobachtung stimmt 
mit der Lamortsehen iiberein.

Die Titanium Alloys Mfg. Go., NiagarafalLs4), ver- 
offentlicht die Ergebnisse weiterer Yersuche mit Sch ioncn 
ohne und m it T itanzusatz . Bei gleicher Festigkeit 
zeigtcn mit Titan behandelte Schienen hohere Zahigkeit, 
etwas geringere Seigerung und gleichmaBige Hartę,

E. O. F itch  jr.5) betitclt einen Aufsatz: EinfluB 
des V anadins auf die Eigenschaften des Roheisens. 
Es wurden funf Yerschicdene amerikanische Roheisen- 
marken im Yersuchskupolofen ohne Schrottzusatz um- 
geschmolzen und etwa 0,04 %  Vanadin zugesetzt. 
AuBerdem enthielten die Proben etwa 0,15 % Titan. Zug- 
und Biegefestigkeit waren durchweg giinstig. Hieraus 
wird der SchluB gezogen, daB der EinfluB des Yanadins 
auf die Vest igkeitseigenschaf ten giinstig ist. Diese Schlu B - 
folgerung ware nur dann bercchtigt, wenn gleiehzeitig 
Proben ohne Yanadin- und Titanzusatz untersucht 
worden waren, sie konnte sich ferner nur zusammen auf 
Yanadin und Titan in den angegebenen Gehalten be* 
ziehen. (SchluB folgt.)

ł ) K. B ornem ann und K. W agenm ann: Die 
elektrische Leitfahigkeit der Metallegierungen im fius- 
sigen Zustande. Ferrum 1914, 8. Juni, S. 276/82; 8. Juli, 
S.̂  289/314; S. Sept., S. 330/43.

*) K. P. A pplegate : The effect of titanium on the 
magnetic properties of iron. The Iron Age 1914, 2. Juli, 
S. 53.

3) J. L am ort: St. u. E. 1914, 12. Nov., S. 1716.
4) Titanium treated rails. The Tron Age 1914, 2. Juli, 

S. 17.
8) R  O. F itch  jr .: Effecte of vanadium on proper

ties of pig iron. The Foundry 1914. 1, Aug., S. 303/6.

Aus Fachvereinen.
American F o u n d r y m e n ’s A sso c ia t ion .

(Portsetzung vonTSftite 1770.)
In einem weiteren Berieht gab G. K. Ho oper einen 

Ueberblick Ober die
Arbeit$verfahren und Vorteile der zweigeschossigen 

GieBereien.
Man kennt drei Arbeitsweisen in diesen Betrieben. Im 
ErdgeschoB befinden sich die Raume zum Abkfihlen,

Putzen und Lagern des Gusses, zuweilenfauch die Kern- 
macherei und eine kleine Bearbeitungswerkstatt. An der 
Decke ist ein Sandforderer angebracht, der den Sand 
der ausgeschlagenen Kasten weiterfórdert. Senkrechte 
AufzOge bringen den GuB nach unten und tlbernehmen 
den Bonstigen Yerkehr zwischen den beiden Stock werken. 
Bei der zweiten Anordnung wird der oben aufgestellten 
Formmasehinen von einem Elevator bedierit, der den 
Sand von unten nach oben fordert. Die Sandaufbereitung
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liegt unten; die Aufbereitung und das Zufahren zu dem 
Elevator erfolgt von Hand. Das dritte Yerfahren vereinigt 
die beiden ersten insofern, ais unten die Sandaufbereitung 
liegt und eine Fórdereinrichtung den Sand zu den 
Becherwerken bringt. Im oberen Stockwerk wird geformt 
und abgegossen. Alle doppelgeschossigen GieBereien 
arbeiten ununterbrochen. In  manehen GieBereien ar- 
beitet man kolonnenweise mit Formerkolonnen, GieBer- 
kolonnen und Ausleerkolonnen; vereinzelt gieBen auch die 
Former selbst ab, das Eisen bringt dann eine Pfannen-

Abbildung 1. Yersuche Uber Kraftbedarf ron Schleifscheiben 
aua Alundum-Schmirgel und Siliziumkarbid auf 0,25prozent5- 

gem Kohlenstoffstahl arbeitend.

kolonne herbei. Die Formen werden in diesem Falle auf 
bestimmten Kastenabsatzpłatzen abgegossen. Andere 
Betriebe arbeiten mit einem Rolltischforderer fflr die Fort- 
bewegur.g der Formen, manche arbeiten nebeneinander 
nach beiden Yerfahren. Dio DoppelgeschoBanlage ftir 
Formen, GieBen und Kastenentleeren nimmt ungefahr 
ein Drittel der von den Einhallenbauten eingenommenen 
Bodenfliche in Anspruch. Der iiber einer bestimmten 
Flacho errichtete Bau kos te t  jedoch etwa das Dr^ifache 
von dem, was ein auf der gleich groBen Flachę errichteter 
Einhallenbau kostet. In dem Betrieb der EingcschoB- 
bauten wird aber auch nur einmal abgegossen am Tag,

f>er Warmebehandlung unterworfene SttthJe, legierte St&hle, 
Yauadin u. a.............................................

100* bis 150 • oder hoher Kohlenstoffstahl................
-50* bU 100* Kohlenstoffstahl............................ .
Manganbronse, niedrlggekohlter kaltgewalzter Stahl . . . .
25 • bis 50* Kohleustoffstahl...............................
Messingstangen ........................... ..................
10* bis 35* Kohlenstoff Ataki, StahlformguO, SchweiOc-iscn .
Schmledbarer Gufl, AluminiumguB, SHber................
Gewalites Kupfer...........................................
BronscguU.................................................
MessingguS, WolBmetall . ..................................
KupferguS, grofle GrauguflstUckc...................... . .
Mittlere und kleinere GrauguGstUcke, Gold...............
Zink . ........................................................
Zinn................................... ....................

Abbildung S. Wirkungsstirken von Schleifscheiben 
aus rerechicdenem Materiał.

Formbuchten von etwa 5 m Breite, in die man vicr 
Kasten nebeneinander setzen kann; an den Fenstern 
stehen dann die Formmaschinen. Die Formfelder werden 
entweder von leichtcn Laufkranen oder Hiingebahnen 
bestrichen. Bei Benutzutig von Rolltischfdrderem kann 
die Breitenabmessung der Halle geringer angenommen 
werden. Die Vorteile des doppelstockigen Baues sind 
folgende: man braucht weniger Bodenflache, die Er
zeugung wird erhoht und der AusschuB verringert; nach 
Hooper sollen auch die Forruereieinrichtungen billiger sein.

Abbildung 2. Versuche Iiber Kraftbedarf vou Scheiben 
aus Alundum und Siliziumkarbid auf GuBeisen arbeiteud.

Von G. F rederick  D ietz lag eine Arbeit Ober die
Auswahl von Schleifscheiben fur die GieBerei

vor. Dietz unterscheidct schiirfer zwischen den Scheiben 
aus tonerdehaltigem Materiał (Korund, Alundum, Aloxit 
usw.) und denen der Siliziumkarbidgruppe (Crystolon, 
Karborund u. a.). Dic zur ersten Gruppe gehorigen sind 
in sich unterschiedlicher ais die letzteren; im allgemeinen 
sind die aluminiumhaltigen besser fiir die Behandlung 
von Stahl geeignet, sowohl des gewohnlichen ais auch des 
hochwertigen Materials; die Siliziumkarbid-Scheiben eig- 
nen sich mehr ftir weniger zahes Materiał, wie GuBeisen,

HartguB, Messing,

der GuB kiihlt in der Nacht ab. Der Bodenbedarf einer 
doppelgeschossigen GieBerei betriigt 11 bis 18 qm f. d. t  
tiiglich erzeugten Gusses ausschlieBlich Lagerplatze fiir 
Sand, Roheisen und Brennstoff. In manehen Fabriken 
legt man die beiden Stockwerke fUr die GieBerei Qber die 
anderen Fabrikationsrauroe, die den GuB weiter verwenden. 
Doch ist diese Anordnung nicht so rorteilhaft, ais wenn 
die GieBerei zu ebener Erde liegt.

Man fiihrt die Doppelstockhalle am besten ais Eisen- 
fachwerksbau und mit feuersicherem, hohera Dach aus, 
das mit einer Entlaftungslateme ausgestattet ist. Bei 
Kolonnenarbeit geniigt eine Breite von 21 bis 27 m je 
nach Fabrikationsart. In der Mitte liegt dann ein Gang 
fiir den Verkehr mit Sandkubel und Pfannen, rechts und 
Jinks davon liegen die Kastenabsatzplatze, d. s. einzelne

Bronze u. a. Ver- 
gleichende Yer

suche mit einem 
Stahl mit 0,25% 
Kohlenstoff erga
ben, daB Alundum 
dic wirksamste Ar

bę i t  leistete, 
Schmirgelscheiben 
die mittlere und 
Karbosilizid die 
geringere Leistung 

aufwies. l)cr 
Kraftaufwand war 
entsprechend groB 
bei Alundum, ani 
kleinsten boi Sili- 
ziumkarbid (Abb.
1); das hiingt da
mit zusammen, 

daB die Korner in
yerschieden starkem MaBe in ein Metali von hoher Zugfestig- 
keit eindringen. In Abb. 2 ist die Wirkungsweise von Alun
dum mit der yon Siliziumkarbid yerglichen; bis zu einem 
gewissen Punkt ist letzteres iiberlegen, dann aber zeigt 
sich Alundum ais das bessere Materiał, d. h. das Alundum- 
korn ist ein wenig zu zah; es halt zunachst so łange, bis 
es stumpf wird, dann schnę idei es nicht mehr, sondern 
reibt, anstatt kleiner Spiinchen entstehen Kttgelchen ab 
Abrieb. In Abb. 3 ist die Wirkung der yerschiedenen 
Schleifmaterialien schaubildlich dargestellt. Ais MaB
stab fur die bessere oder geringere Wirkung dienen 3Ie- 
talle von verschiedencr Zugfestigkeit. Man erkennt deut
lich die unterschiedliche Wirkung des Crystolon s. Seine 
Kennlinie durehschneidet die von Schmirgeł, Korund und 
Alundum etwa in Hohe des Materials mit 28 kg/qmm Zug-
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festigkeit, im ttbrigen verlauft die Linio in yollig ent- 
gegengesetztcm Sinne. Das Schaubild gibt einen Anhalfc 
fór die Auswahl und Eignung der verschiedencn Schleif- 
stoffe.

Ilalfcbarkeit und Leistung einer Scheibe hangen von 
der KorngroBe und der Bindekraft zwischen den Kornern 
ab. Im iibrigen komraen noch eine Reihe von Einfltissen 
hinr.ti: 1. Die Gesehwindigkeit der Scheibe oder auch dea 
tt’erkstuckes. Die Gesehwindigkeit beeinfluBt die Wir
kung der Hiirte. Eine Scheibe mit 1500 m Umfangs- 
gc.Hchwindigkeit leistet nieht den gleichen "Widerstand 
wie die gleiche Scheibe bei 1800 m Umfangsgeschwindig
keit. Je schneller das WTerksttick bewegt wird, desto 
barter rnufl die Scheibe sein. 2. ist es ein Unterschied, 
ob die Scheiben welle fest gelagert ist oder nieht, d. h. 
ob StoBe auftreten oder nieht. Aus dem gleichen Grund© 
spięli auch die kraftige oder leichte Bauart der Maschine 
eine Rolle; 3. Die Art der Bertihrung ist wichtig; ist der 
Grat scharf, die Bertihrungsfliicho schmal, so muB die 
Scheibe entsprechend barter sein, ist die Bertihrungsstelle 
breit und anpassungsfiihig, so ist eine weichere Scheibe 
besser; ist im letzteren Falle die Scheibe zu hart, so werden 
dic Sclmeidespitzen bald stumpf. 4. Auch die Art des 
ZusammenstoBens zwischen Scheibe und Werksttiek ist 
wichtig. GroBe Stticko werden heftig gegen die Scheibe 
gestoBen; alsdann sind die hiirtesten Scheiben die besten, 
wahrend bei kleineren, leicht gefiihrten Stticken die 
ueicheren Scheiben besser sind. 5. Die Anpassungsfahig- 
kcit des Arbeiters fallt stark ins Gewicht. Der eine Ar
beiter holt mit ein- und derselben Scheibe mehr heraus 
ais ein anderer, weil er das Werksttiek besser zu ftihren 
weiS bei einer gegcbenen Scheibe. 6. Die Material- 
natur, ob we ich, zah oder sprode, ist von Bedeutung. 
Cewohnlich paBt ein sprodes Seheibenmaterial nieht zu 
einem Werksttiek von hoher Zugfestigkeit; fur hartes 
Eisen eignen sich fast immer Siliziumkarbidscheibcn, 
wahrend zahes Eisen besser mit Scheiben der Aluminium- 
gruppe behandelt wird. 7. Fur groBere, grobe GuBstticke, 
bei denen die Yerschonerung des Sttickcs nieht in Frage 
kommt, ist ein hartes, grobesKorn der Scheibe amPlatze, 
das groBere Spane wegnimmt. Feinere Arbeiten mtissen 
mit einer Scheibe aus feinerem Korn behandelt werden. 
& Die Gesehwindigkeit der Scheibe ist zu berlieksichtigen, 
wodurch die Haltbarkeit stark mitbedingt wird. Eine 
Scheibe von 450 mm Durehmesser mit 1280 Umdrehungen 
hat eine Umfangsgeschwindigkeit von 1800 m. Bei 
375 mm Durehmesser und derselben Umdrehungszahl 
betriigt die Umfangsgeschwindigkeit nur 1500 m, bei 
300 mm Durehmesser nur 1200 m. Bei einer gegcbenen 
Umfangsgeschwindigkeit, Umdrehungszahl und einem be
stimmten Durehmesser erhalt die Scheibe eine ihrer Masse 
cntspreehende Energie, die eino bestimmte Schneidwir- 
kung hervorruft. Diese Energie ist yerhaltnisgleich dem 
Quadrat der Gesehwindigkeit, und diese nimmt somit ab 

dem Kleinerwerden des Durchmessers, d. h. bei 
mm Durehmesser betragt die Schnęidenergie nur noch 

*0%. von derjenigen einer Scheibe von 450 mm Durch- 
messer; bei 300 mm nur noch 44,5 %. Die Folgę ist, 
daS man mit der Durchmesserabnahme die Umfangs-

Zahl der Um- 
drehunireu L d, ruin

gesehwindigkeit erhohen muB entsprechend folgendem 
Beispiel:

Durehmesser Lmfantrs-
gcsehwindigkelt 

mm m
450 1800 1280
375 1800 1520
300 1SOO 1920

Die Prasis lehrt aber, daB durch diese MaBnahme die 
Schneidenergie bei 300 mm Durehmesser niclit ganz um 
55%  gehoben wird. Ferner zeigt sich auch, daB die 
Lebensdaner der Scheibe bei groBerem Durehmesser ge- 
ringer ist ais bei kleinerem. Im Iibrigen kann eino Scheibe 
bei gegebener Hartę auch nur bei bestimmter Umfangs
geschwindigkeit das Beste łeisten, deshalb ist es notig, 
wenn man die richtige Umfangsgeschwindigkeit erkannt 
hat, diese auch so genau wie moglich beizubchalten, was 
durch entsprechende maschinelle Einrichtungen erreicht 
werden kann. Dietz bietet in seiner Arbeit auch noch eine 
Zahlentafel, nach der man ftir die versehiedenen Stahl
guB- und GuBeisenarten die richtige Auswahl der Scheiben 
nach KorngroBe, Schlcifmaterial und Hartegrad treffen 
kann. Die dabei angewendeton Bezeichnungen sind bei 
uns jedoch nieht eingcftihrt.

Etwas allgemeiner gehalten sind dio Auaftihrungen 
von Glarence Hawke tiber

Schleifmittel,

die sich z. T. mit denjenigen von D ietz decken. Die 
nattirlichen und ktinstlichen Stoffe zur Scheibenanfertigutig 
werden ihrer Zusamniensetzung, Hiirte und besten An- 
wendungsform nach besprochen. Beachtenswert ftir den 
GieBcrcimann sind eigentlich nur folgende Bemerkungen: 
Karborundscheiben mit einer Kornung zwischen 16 und 
24 und hartem Bindemittel eignen sich am besten ftir 
GuBeisen; die grobere Kornung ftir sehwere Stticke, die 
feinere ftir leichte, kleine Stticke. Bei schmiedbarem 
GuB muB eine sorgfiiłtigere Auswahl getroffen werden, 
weil das Geftige des Eisens starker schwankt. Auch hier 
gehort die grobe Kornung zu den sehweren Stticken und 
die feine zu den leichten, doch sind die tonerdehaltigen 
Scheiben besser gceignet ais Karborund. Ftir sehwere 
GuBstticke eignet sich die Kornung 8 bis 10 mit hartem 
Bindemittel. Manche GieBereien schłeifen den harten 
GuB, dann eignet sich ftir kleine GuBstticke besser die 
Karborundscheibe. Ftir StahlformguB muB ein harter 
gebundener Stein yerwendet werden ais bei TemperguB. 
Auch eine im Rahmen aufgehangte, bewegtiche Scheibe 
muB harter sein ais eine in die feststehende Schleif- 
maschine eingebaute. In der MetallgieSerei ist eine so 
genaue Auswalil nieht erforderlich. Ńur ftir Aluminium- 
guB und Kupfer ist eine weiche Scheibe angebracht. Auch 
Hawke weist darauf hin, daB die gute Befestigung der 
Scheibe wichtig ist. Yibration der Schcibenachse be- 
eintrachtigt die Lebensdauer der Scheiben nieht unbe- 
trilchtlich. Unwissenheit gibt manchmal dem Scheiben- 
material schuld, wahrend die wirkliche Ursache an der 
Maschine zu suchen ist. (Forts. folgt.)

Patentbericht.
D eu tsch e  P a ten ta n m eld u n g e n 1;.

7. D czem ber 1914.
Ki. 48 c, W 43 5G1. Yerfahren zur Herstellung von 

Kaiait-Otasur; Zus. z. Anm. W 43 135. Westf. Stanz- & 
i.nuullirwcrko, A. G., vorm. J. & H. Kerkmann. Ahlcn in 
Westf.

Kl. 49 b, D 30 156. Elektriseh-pneumatischcr Mas»l- 
najuner. Deutsche .Maschinenfabrik, A. G., Duisburg.

’} Die Anmeldungen liegen ron dem angegebenen Tage 
M wiihrend zweier Monate fiir jedermann zur JSinsicht sind 
Łinspruehcrhebung im Patentamte zu B erlin aus.

10. Dezember 1914.
Ki. 7 b, K 55089. Den Drahtbund selbattatig ab- 

■werfender ilaspel mit Kupplungsantrieb und Brcmse. 
Kalker Werkzeugmaschinen-Fabrik Breuer, Schumacher 
& Co., Akt. Ges., Coln-Kalk.

Kl. 10 a, G 412.54. Mechanisehe Kokarerladevor- 
ricotung fiir Kunmerófen zur Erzeugung vt»n Gas und 
Koks. Gewerkscliaft Schalker Eisenhiitte, Maschinen
fabrik und EisengieBerei. Gelsenkirehen-Sclmlke.

ICL 19 a, O 8275. Schienenbefest-igung auf Doppel- 
hakenplatten durch zwei den SohienenfuB iibergreifendo 
Klemmstucke. Utto & Sehlosser, ileiBen i. Sa,
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EJ. 49 g, K 56079. Mechanisch-hydraulicher Antrieb 
fiir schwere Prcssen, insbesondere fiir Schwellen- Kapp- 
und Richtmaschinen. Kalker Werkzeugmaschinen-Fabrik 
Breuer, Schumacher & Co., Akt. Ges., Coln-Kalk.

D e u ts c h e  G ebra uch sm u stere in trag un g en .
7. Dezember 1914.

Kl. 10 a, Nr. 619 583. Umlaufende Darrtrommel fiir 
Kohlebriketts zum Yerkoken des Bindemittels. Diamant- 
Brikett-Werke, G. m. b. H., Berlin.

KL 21 h, Nr. 619 530. Elektrischer Widerstandsofen, 
t>estchend aus einem Widerstandsrohr, an dessen Enden 
Metallschelleri fiir die Stromzufuhrungen angebracht sind. 
Gebr. Siemens & Ca, Berlin-Lichtenbcrg.

Kl. 21 h. Nr. 619 531. Elektrischer Ofen mit einem 
von Warme-Isoliermasse umgebcnen Widerstandsrohr. 
Gebr. Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg.

Kl. 48 d, Nr. 619 607. Briinierungsofen. Erich Schu
bert, Dresden, Wettinerstr. 10.

D e u ts c h e  R eichspatente .
Kl. 31 c, Nr. 273 824, vom 17. Kai 1913. B adisehe 

M aschinenfabrik  & E isengieB erei vorrn. G. Sebold 
und Sebold & Neff in D urlach , Boden. Selbsttatige 
Beschickung/itorrichtung f iir  Anlagen :ur Aujbereitung ron

Formstoffen mit einem
untcrhalb ron Zufiihr- 
trickiem umlaujendtn 
A ustragtcller,

Auf dem umlaufen- 
den Austrageteller a, 
dem der Rohsand und 
Altsand durch Trich
ter b und c zugefuhrt 
wird. sind nach Art 
einesKollergangsWal- 
zen d gelagert, die
7,ar Zerkleinerung des 
Sandes dienen. Es
konnen mehrere Zu-

fuhrungstrichter in Terschiedenen Abstanden vom Mittel- 
punkt des Tellers & angebracht sein, bo daB die -Menge
des ausgetragenen Sandes bei gleicher Spaltweite bei
den weiter auBen liegenden Zufuhrungstrichtem groBer 
ais bei den innenliegenden ist.

Kl. 31 c. Nr. 273 828, roni 19. April 1913. D eu tsche  
M aschinenfabrik  A. G. in D uisburg. Yorrichtung 
zvm Sichern der Traglaschen ton Gieflpfannen oder ahn- 
lichen v‘’ihhrti*c im Krangehange und auf Wagen z u  b e - 

fórdernden und su kippenden Gefdpcn gegen 
unbeaMchtigte Utgmdndcrungm beim Ab- 
setzen auf hierfur nicht mrbereitete Unter- 
lagen.

Die Traglaschen b der Pfanne a wer
den selbsttatig gcsichert und entsichert 
durch das Nachlassen des Krangehangea 
wiihrend des Absetzens und Aufnehmens 
der Pfanne. Demzufolgo sind die Laschen b 
gegen dio Pfanne a rerschiebbar und ge
langen so beim Nachlasscn des Kran- 
gehanges durch ihr eigenes Gewicbt- in die 
gesicherte Lage. Statt dio ganze Lasche zu 

rerschieben, geniigt es nur, den Tragbolzen e in der 
lasche Yerschiebbar zu machen, der dann beim Nach- 
lassen in die an der Pfanne festsitzendo gabelfórmige 
Fuhrung d eintritt.

Kl. 7 a. Nr. 275 434, vom 18. Januar 1912.
H ans Kud era in L aur ah u t te  i. Sc hi. Retersierwalzwerk.

Daa Reversienvalzwerk ist mit zwei Schwungradern 
oder Sehwimgmassen-Aggregaten Yorsehen, von denen ab- 
wechsełnd das eino je nach der Walzrichtung mit dem 
Walzwerk gekuppelt werden kann und danri seine in den 
Schwungmassen aufgespeicherto Energie abgibt, wiihrend 
gieichzeitig das andere neue Energie aufnimmt.

Kl. 31 C, Nr. 273 829, vom 16. Juli 1912. George 
H illa rd  B enjam in in New York. Verfahren und Vor•

richtung zum Yerdich- 
ten ton Blócken.

In dem Błock a wird 
die Abkuhlung so ge- 
leitet, daB die Terape- 
eratur auf der einen 
Seito boher ais auf 
der andern Seite ist. 
Der Błock wird ron 
der heiBercn Seite 

ausgepreBt und hierbei, um Entmischungen vorzubeugen, 
gieichzeitig gedreht. Der Błock a wird hierzu zwischen 
zwei drchbarcn, gleichachsigen PreBplatten b und c ein* 
gespannt, von denen die eine. b, kiihlbar eingerichtet ist.

KL 31 b, Nr. 274 016, vom 24. Februar 1912. Alfons 
K orting  in B erlin -S iidcnde, G ebhard Gagg in 
B erlin -S teg litz  und W illy  Regen in Bcrlin-Stid- 

e n d e. A bhebeform?naschimr 
bei icelcher die AbhebcplaUc 
mittels Hebels bewegl wird.

Dio Abhebcstifte a sind 
auf einer Platte b befestigt. 
an deren Unterscite mehrere 
Stiitzen c angebracht sind. 
An deren unterem Ende sind 
Riemen d befestigt, die Ober 

'Ą Rollen e zu auf einer ge-
meinsamen Achse f sitzenden 

Rollen g laufen. Durch Drehcn der letzteren mittels des 
Hebels h werden siimtlicho Sttttzen c und damit auch die 
Stifte a gleichmiiBig bewegt. Um diese Bewegung roił* 
kommen stoBfrei zu machen, kann der Hebel h mit einem 
Exzentcrhebcl i verbunden sein, durch dessen Anheben 
die Exzcnterscheibe k gedreht wird.

Kl. 31 b. Nr. 274 055, Y o m  7. Februar 1913. Othmar
Eisclo in Wien. A us mehr er cn gegeneinander bcice#-

lichen Teilen beskhendt 
Prefiplatte fiir  Form- 
maschinen.

Das Pressen des Form- 
sandes erfolgt durch 
mehrere aufeinandcrfol- 
gende Drilcke, durch 
deren jeden iininer nur 
ein Teil des Sandes ver- 
dichtet wird. Die PreO- 
platte besteht aus mch- 
reren Yoneinander un- 
abhangigen Rahinen a„ 
b, c, die lose auf den 
Formsand aufgelegt und 
nache inander durch Ycr-

schieben der Querbalken 
gedruckt werden.

d auf dem PreBholm e nieder-

Kl. 31 a, Nr. 274 692,
vom 6. Septein ber 1912.

G aston Martine 
und Cam illeBeriot 
in L ille, Nord, 
F rankreich . Tiegd- 
schmdzofen mit ron- 
einander getrennt-en 

lid  u men fur das 
Schmelzbad und das 
Schmdzyut.

Der Tiegel a ist in 
seinem oberen Teile 
mit einem Yorstehen- 
den Innenrand b ver- 

sehen, auf den sich die durchlochto Tragplatte c fiir das 
zu schmelzende Metali auflegt.
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Zeitschriftenschau Nr. 12.‘)
A llg e m e in e r  T e i l .

Geschichtliches.
Dr. W. Rcimpcll: Die H eim at des Eisens. Kurzer 

Hinweis auf das Werk von Ed. Meyer: „Reich und Kultur 
ller Clietitor". (Wir behalten uns vor, an anderer Stelle 
auf den Gcgenstand zuriickzukommen.) [Geschichts- 
bEtter fiir Technik, Industrie uńd Gcwerbe 1914, Aug., 
S. 61/2.]

Ignaz Prandstetter: Aufgchwung und N ieder- 
ssng des V ordernberger H olzkohlcn-H ochofen- 
betriebes. (SchluB.) [Mont. Rundschuu 1914, 10. Okt., 
S. 017/21.1

Otto Vogcl: Zwei e igenartige  H ochofen-Explo- 
sionen. [St. u. E. 1914." 12. Nov„ S. 1718/9.]

Hugo Theodor llorwitz: E ntw icklungs- 
ęeschichtc der T raglager.* Ala geschichtliche Qucllen 
dienten dcm Verfas3cr vorwicgend Biicher und Zcitsehrif- 
tcu, fiir die letzten 30 .Jahre auch Katalogo der groBeren 
Spezialfirmen sowio wirkliehe Ausfiihrungcn. Der ersto 
bisher erschiencne Teil der Arbeit reicht bis zum lSeginn 
der industriellen Entwicklung. [Geschichtsbliltter fiir 
Technik, Industrie und Gewerbe 1914, August, S. 45/59.] 

Wirtschaftllches.
M. Gerbel: Dio E n tw ick lung  der In d u s trie  

Eosniens und der H erzegow ina in den le tz ten  
zehn Jahren.* Aus der umfangrcichco Abhandlung 
kommen fiir uns nur dio Abschnitte, dic vom Kohlen- 
bcrgbau und der Eisenindustrie handcln, in Frage. [Balkan- 
Kerue 1914, Heft 3, S. 211/05.]

ItuBlands E isen industrie . Auszug aus einem 
Rcssebcricht von F o lke  Sandclin . (VgL St. u. E. 1914,
25. Juni, a  1097.) [CcntralbL d. II. u. W. 1914, Nr. 25, 
S. 465/6.]

James Bowron: E isen , S tah l und K ohle in Dixie. 
Gcschichtliche Entwicklung der Montanindustrie der Sud- 
Ftaaten. [Ir. Tr. Rev. 1914, 29. Okt., S. 813/6 u. 825; 
5. Nor., S. 862/5. Ir. Age 1914, 12. Not., S. 1126/8;
19. Xov„ S. 1184/8.]

Herbert Garland: Dio M otallindustri*  in Aegyp- 
ten.* Bemcrkenswerte kurze Mittcilungcn iiber cingc- 
borene .Metallarbeitcr und ihre Erzeugnisse. [Metal ln- 
dustry 1914, September, S. 383/4.]

W. W. Hearne: U eber Ferrom angan. Im ver- 
flossenen Jahre wurden in den Vereinigten Staaten 2433281 
Ferromangan und 112 104 t Spiegeleisen vcrbraucht. Die 
Halfte der Fcrromanganmengo wurde aus Europa ein- 
gefuhrt. An diese Zahlen werden eingehende Bctrachtun- 
gen gekniipft iiber die Besehaffung der erforderlichcn 
ilauganerze wahrend des Krieges. [Ir. Tr. Rev 1914, 
10. Sept., S. 494/5.] ‘

Dr. Hans Schwerdtfegcr: Die w irtschaftlicho  
Stellung der K ohlo in den „gem ischton Wer- 
ken*' des rhein iseh  - w cstfalischen  Industrie* 
bezirkes. [Bergwirtschaftl. Mitt. 1914, August/Sep- 
tember, S. 221/57.]

Zur N e u tra l i ta t  der V crein ig ten  S taa ten  
von N ordam erika. [St. u. E. 1914, 20. Nov„ S. 1781.]

Der A uflonhandel G rofib ritann iens u n te r der 
Einwirkung des K rieges. [St. u. E. 1914, 26. Nov., 
S. 1781/3.]

Die E isen-A us- und E in fu h r der V ercinigten 
Staaten im ers ten  K riegsm onat. [St, u. E. 1914,
5-Noy., S. 1702/3.]

’) VgL St. u. E. 1914, 29. Jan., S. 194/207; 26. Febr., 
s- 376/83; 26. Marz, K. 544/51; 30. April. S. 764/72; 
28- Mai. S. 930/37; 2.5. Juni, S. 1097/1104; 30. Juli. 
S. 1309/16;27. August, S. 1438/43; 24. Sept., S. 1534/39; 
29. Okt., s. 1663/07; 26. Nov., S. 1772/76.

J.Daridson: Selbst kos tenberochnung bei E isen - 
werken. [Jcrnk. Ann. 1914, Heft 5/6, S. 265/303.] 

Ausstellungen.
Otto Tingberg: Die E isen industrie  auf der B al- 

tischen A usstellung in Malmo 1914.* [Bih. Jcrnk. 
Ann. 1914, Heft 8, S. 477/552.]

John Sebelien: Dio Ju b ilau m sau ss te llu n g  Nor- 
wegens in K ris tian ia . Interessante Mittcilungcn iiber 
diese vielleicht zu wenig beachteto Ausstellung, u. a. An
gaben iiber Elcktrometallurgie und Bergbau. [Chem.-Zg. 
1914, 3. Okt., S. 1109/11; 8. Okt., S. 1118/9; 22. Okt., 
S. 1142/5.]

Technik und Kultur.
Ju b ilau m sstiftu n g  der deu tschen  In d u strie . 

[St. u. E. 1914, 15. Okt., S. 1608/10; 5. Nov., S. 1694/5.] 
Sonstlges.

N ickclstahl- Briicken bei der N ordsudbahn  in 
Berlin. Kurze Mitteilung iiber die Absieht, verschiedene 
Moorlocher im Zugo dieser Strecko durch unterirdische 
Briicken von 42 bis 60 m Spannweite zu iiberbriicken. 
[Eisenbau 1914, November, S. 374.]

S ozia le  E inr ichtungen .
Gewerbehygiene.

Frd. Moerl: Sanitiiro  E in rich tungen  in der 
MetallgieBerci.* [Ir. Tr. Rcv, 1914, 10. Sept., S. -174/0.] 

Arbeiterwohnungen.
Wilhelm Knipprath: Schlaf hiiuser und Ledigon- 

hcim e in  Fabrikbetrieben . (SchluB folgt.) [Z. f. 
Handclswisscnschaftlicho Forschungcn 1914, November, 
S. 1/15.]

B rennsto ffe .
Torf.

Gustav Keppelcr: Die Aufgabcn der technischen  
M oorverwcrtung. Das Wescn der Moore; Gewinnung 
des Torfes; Verdichtung und Formvcrbesserung; Torf- 
verwendung; Torfvergasung und Torfkoks. [Arbeiten dea 
Laboratoriums fiir dic technisehe Moorrerwortung an der 
Konigl. Technischen Hochschule zu Hannover. Braun, 
weig. 1914, Bd. I, S. 1/13.]

Peter Christianson: Torf in der E isenerz industrie . 
Neben Yerwendung des Torfs ais Brennatoff wird dieser 
auch ais Bindemittcl beim Erzbrikcttieren vorgeschlagen. 
Yerfasser hat in der Bergschulc zu Minnesota diesbeziig- 
licho Versuchcangestcllt. [Ir. Age 1914,27. Aug., S. 490/1.] 

Braunkohle.
Die R iickgcw innung des S taubes m it F ilte rn . 

Besonders fiir Brikettfabrikon. [Braunkohle 1914,13. Nor., 
S. 455/61; 20. Nor., S. 467/72; 27. Nov„ S. 479/81.] 

Koks und Kokerclbctrieb.
Einige N euerungen an K oksofen, besonders 

an Bienenkorbofen des Connolhriller Bczirkcs. [Ir. Tr. Rev. 
1914, 17. Sept., S. 525/6.]

Fliissige Brennstoffe.
Dr. O. Schultz: U eber fliissige B rennstoffe. 

Eigenschaften der fliissigen Brennstoffe. Destillate dea 
Erdóls und des Braunkohlcnteers. Steinkohlenteer und 
Destillate. Spiritus, Acther. Holzgeist und Mcthylalkohol, 
Azeton. Yerwendung der fliissigen Brennstoffe zum 
Automobilbetriebe und zum Betrieb stationarer Motoren. 
[Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 1914, 3. Okt., S. .132/5.]

R ohnaph thalin  ais E rsa tz  fiir Teerol.* [St. u.E . 
1914. 5. Nov„ S. 1691/2.]

Glchtgas.
J. A. Deffler: U eber \ rerw endung von H ochofen- 

gas in  schw edischen M artinw crken. Ergebnisso 
einer Rundfrage bei den einschlagigcn schwedischen 
Huttcnwerkcn. [Jernk. Ann. 1914, Heft 5/6, S. 391/400.]

ZeMschriiknterzekhnis nebst Abkirzungen »iehe. Sute 194 bis 197.
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E rze  und Z u sch la ge .
Eisenerze.

W. T. Dorpinghaus: E isen c rz lag e rs ta tten  vom 
Chamoisitfcypus bei San Miguel de las DueAas 
in der no rdspan ischen  P rov inz  Leon.* AUgemeine 
geologiach o Yerhaltnisse der nordspanischen Provinzen; 
Eisencrzlagerstatten der Prorinzen Lugo, Oviedo und des 
westlichen Lcons; Beschreibung der Lagcrstiitten von San 
Miguel und do las Duefias; Petrographie der Erze; Che- 
rnischo Zusammensetzung und Bcwertung; Abbau und 
ForderungsYcrhaltnisse; Rosten der Erze; Transport- 
Yerhaltnisse; Abbau wiirdigkeit der Lagerstatten. [Arcliiv 
fur Lagerst&tten-Forschung 1914, Heft IG, S. 51/87.]

Dr. H. Arlt: Das >1agnetoisenerzvorkom m en 
von B a th u rs t in N eubraunsehw eig.* Aua einem 
Bericht iiber die Exkursionen des XII. i n temat ionalen 
(.eologenkongresses in Kanada. [Gliiekauf 1914, 28. Noy., 
S. 1652/6.]

D er M oose-M ountain-E isenerzbezirk  in K a
nada. Auszug aus einem Bericht von E. Lindeman. Der 
Erzvorrat wird zu 38 065 000 t je 100 FuB ( ~  30 m) Tiefe 
angegeben. Tiefl>ohrungcn haben eine Machtigkeit von 
400 Fu O ( :• 120 m) ergeben. Das Erz ist im ałlgemeinen 
ein kieselsaurereiehcr Masrnetit. [Ir. Age 1914, 20. Okt., 
S. 1025.]

Bror Orton: K ubas E isenerzbergbau.*  [St. u. E. 
1914, 19. N o y . ,  S. 1731/6.1

F eu e r fe s te s  M ateriał.
Allgemelnes.

W. T an  Rinsum: Dio W arm oloitfiih igkeit foucr- 
fes te r S teine be,i hohen T em peraturen .*  [Bayer. 
3ml.- u. Gew.-Bl. 1914, 8. Aug., S. 311/4.]

E. Heyn: E n te rsuchungen  iiber dio Warmo- 
le itfah ig k e it feuerfo ste r Baustoffe.* [Mitt. Mate- 
riaijir.-Amt 1914, lleft 2/3, S. 89/198.]

Walter II. Kelley: F euerfestes  M ateria ł und 
seine A uswahl bei GieBerciofen. [St. u. E. 1914, 
2i!. Nor., S. 1770.]

Trichter.
T rlch tc r fiir S tahlpfanncn.*  Yorschlage eines 

Ausschusses der American Foundrymens Association fiir 
YcreinhcitUchung der Abmessungen der Trichter. [Ir. Age 
1914, 27. Sept., S. 708/9.]

Magncsft.
I-  C. Morganroth: E tw as iiber M agnesit. Ar ten, 

Yorkommen, Gewiunung, Brennen des Magnesits. [Ir. 
Tr. Rev. 1914, 29. Okt.; S. 822.]

F eu erun g .
Kohlenstaubfeuerung.

C. F. llerington: K oh lenstaub  zur B eheizung 
von Oefetu* Eingeliende Besehreibung der Staub- 
kohlenfeuerungsanlagen in der Gesenkschmicde der Firma 
Transue & Williams in Allianoe, Ohio. Kostenberechnung 
und Yergleichszahlen. [Ir. Age 1914, 5. Nor., S. 1045/9.]

E. I’. Mathowson: K oh lenstaubfeuerung  fiir 
Flamniofen.* In Anaconda mit Yorteil beim Kupfer- 
schmelzcn angowendet. [Eng. Min. J. 1914, 24. Okt., 
S. 725/7.]

Gaserieuger.
J. Recktenwald: Der Y crgasuugsprozeB  und dio 

ihn beeinfluBscnden Faktorem  (Ocl- und Gas- 
maschine 1914, Novcmber, S. 97/100.]

Kurt Neumann: Die Y eranderlichkeit 
der G asphasoim  G asgenerator.*  [Z. d. Y. d. I. 1914,
17. Okt., S. 1481/4; 24. Okt., S. 1501/4.]

Gwosdz: Ja h re sb e rie h t iiber F o r tsc h r itte  und 
N euerungen in der E rzeugung und R oinigung von 
G encratorgas.* [Oel- und Gasmaschine 1914, Sep
tember, S. 81/4; Oktober, S. 93/4; NoTember, S. 100/2.]

Rauchfrage.
Oskar Gerold: R auch frc ie  Schm iedeanlagen.* 

[Soz.-Tcchn. 1914, 15. Okt., S. 337/9.]

Gliihófen.
C. II. Wall: M etallgliihofen in  England.* [The 

Metal Industry 1913, April, S. 102/5. — VgL St. u. E. 
1914, 26. N o t ., S. 1767/8.]

Warmófen.
Stein-W arm ófen.* Einigo allgemeiu gehaltene 

Bemerkungen iiber diese von Wellman, Seaver & Head, 
Limited, gebauten Oefen. In den friiher angezeigten 
Werksbeschreibungen von Terni (vgl. St. u. E. 1914,
26. Febr., S. 377) waren auch Sehnitte solcher Oefen vor- 
handen, dio allerdings nichts Erwahnenswertes zeigten. 
[Ir. Coal Tr. Iiev. 1914, 6. N ot., S. 570/1.]

K rafterzeu gu ng  und -V erte i lu n g .
Kraftwerke.

R. H. Parsons: Das W irtscha ftlichke itsgese tz  
von K raftw erken.* Nach dem Yerfasser gilt fiir die 
Erzeugungskosten bei Tcrschiedener Belastung ein lincares 
Gcsetz, und zwar haben sich fiir ein 30 000-K W-Kraft- 
werk der Tages-Dami)fverbrauch S in kg ergeben zu S -
10,45 KWsfc -f- 36 300 bzw. der Tages-Kohlenverbrauch C 
zu (' 1,35 KWst -•■ 9100. Daraus errechncn sich die
Yerbrauchswerto jo KWst bei verschiedener Belastungs- 
hohe. Ais Kontrolle dient ilio Verdampfungsziffer nach 
den beiden Formeln und nach unmittelbarer Messung. Yer- 
wertung der Ergebnisse. [Engincering 1914, 13. Nov., 
S. 598/9.]

Speisewasscmrsorgung.
Hugo Schroder: Dio D es tilla tio n  des Zusatz- 

w assers in K raftw erken.*  Es wird dio Mehrkorpcr- 
Yerdampfung Torgesehlagen und dereń groBcre Wirt
schaftlichkeit gegeniiber der Einkorper-Yerdampfung 
nachgewiescn. Yerdampfer mit Dampfstrahlsaugern. 
[Z. d. Y. d. I. 1914, 7. Not., S. 1540/4.]

Kondensationsanlagen.
W. Koeniger: Moderno K ondensationsanlagen 

fiir D am pftu rb inen . [Z. f. Turb. 1914, 10. Juni, 
S. 249/53; 10. Sept., S. 384/7; 20. Okt., S. 431/2; 30. Okt., 
S. 446/8; 10. N ot., S. 457/61.]

Elektrische Lcitungen.
Selby Haar, bcarbcitet ron Ir.-Jlig. E. Philippi: 

Die lloch sp an n u n g s-F ern le itu n g sn e tze  der Welt. 
GroBo Zusammenstellung aller mit Spannungen iiber 
70 000 V arbfeitenden Anlagen. [El. Kraftbetr. u. B. 1914,
4. Not., S. 545/7.]

A rb e itsm a sch in en .
Geblase.

E. Stach: S ch lo tte rT en tila to ren  und -goblasc.* 
Kurze Bcschrcibung der schon friiher (vgl. St. u. E. 1914, 
25. .Tutii, S. 1099) erwahnten Bauart. [Gliiekauf 1914,
7. N o t ., S. 1583/5.]

Fórderanlagen.
G. t . Hanffstengel: S chaukelfo rderer fur D raht- 

ringe.* Beschreibung einer Ton Wilhelm Stohr in Offen
bach a. M. fiir das Carlswerk Ton Felten & GuiUeaurae 
gebauten Fórderanlage fiir Drahtringe. Der eigentliche 
Fijrderer l>estcht aus einer kalibrierten Schiffskette T o n  
70 mm Teilung und besonderern Zwischcngliedern fiir 
Laufrollen und raumbewcglich aufgchangte Zangen, die, 
durch Fuhrungseisen gespreizt, eino selbsttatige Auf
nahme und Abgabe des Gutes ermoglichen. [Z. d. V. d. I. 
1914, 21. Not., S. 1586/8.]

W e rk se in r ich tu n g en .
Fundierungen.

'Jt.-iJllS- Kyricleis: A nw endung T o n  Krcisel- 
pum pen bei G rundw assorabsenkungsan lagen  fiir
F und ierungsarbeiten .*  [Z. f. Turb. 1914, 30. Okt.,
5. 441/6; 10. N ot., S. 453/7; 20. N ot., S. 467/71; 30. Not., 
S. 482/5.]

R o h e ise n e r z e u g u n g .
Hochofcnbetrieb.

C. .L Stark: R eduk tion  von titanha ltigen
Erzcn.* Yersuche auf dem Cedar-Point-Hochofenwerk in
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Port Henry, N. Y., um groOo Vorkommen Ton lioch- 
titanhaltigen Magneterzen nutzbar zu machen. [Ir. Tr. 
Kev. 1914, 15. OI;t„ S. 721/0.]

Neues Y erfahren zum A bstechen von Jloch- 
ofen. Der Abstich wird dureh einen elektrisoh betriebe- 
neu Bohrer geoffnet. [Seientifio American Supplement 
1914, 31. Okt,. S. 275.]

Elcktrische Roheisengewinnung.
W. Olssón: H erste llu n g  von Roheisen und 

Stalli im olek trisehen  Ofen.* Allgemeine Bemcrkun- 
gen uber Eisenerze und den SchmelzprozeB. Der etek- 
(rische Hochofen in Trollhattan.* Der Tinfos-Ofen. Elek- 
trostahlerzeugung. [Tek. U. 1914, 27. Nov., S. 560/75.]

JG ieD ere i. 1̂
Anlage und Betrieb.

Eine zw eistockigc GieBerei fiir Rohrform - 
stiicke.* Beschreibung der GieBereianlagc der General 
Fire Extinguisher Go., Proyidcnce, R. J. Weitgehend 
mechanisierter Betrieb. Sandaufbereitung und Putzerei 
zur ebenen Erde, Formerei (RUttelmaschinen) und eino 
den yorhandenen Raum ausgezeichnefc ausnutzende Kern- 
machcrei im ersten Stockwerke. [Foundry 1914, Sep
tember, S. 355/60.]

E. Leber: Dio GieBerei der Ford Motor Co., 
Detroit.* [Foundry 1014, September, S. 367/75. — 
Vgl St. u. E. 1914, 26. Nov., S. 1762/5.]

Ad. Yieth: Dio GieBerei der A ktien-G csell- 
schaft W eser,Bremen.* (SchluB folgt.)[Deutsche GieBc- 
reitechnik, Pr. Masch.-Konstr. 1914, 6. Aug., S. 97/102.]

H. Cole Estep: GróBte E rzeugung bei geringster 
Bodenflache.* Beschreibung der GieBerei der Ford 
Motor Co., Detroit. Ununterbrochener Betrieb. Eine 
Reihcaus je zehn Formmaschinen bestehender Arbeitsein- 
heiten. Oelgcfeucrte Kcrntrockenófen. Betriebseinrich- 
tung und -bericht. [Foundry 1914, September, S. 367/76.]

C. E. Knoeppel: Mangel im GioBereibetriebe. 
Hinweis auf eine Reiho von Betriebsfehlern, dio recht 
lidufig gemacht werden, von einer gewissenhaften Be- 
triebsleitung aber leicht zu yermeiden sind. [Foundry 
1914, September, S. 344/6.]

Formstoffe.
Rich. Moldenke: U ntersuchung  der am erika- 

nłschen Forinsandvorkom m en. [St. u. E. 1914,
20. Now. S. 1769.1

Modelle.
D. Gordon: Modelle aus Gips.* Yerwendung von 

Gips, Wachs und ahnlichen Materialien, dio beim Ein- 
formen von Kunst- und ZierguB bereits seit langer Zeit 
benutzt werden, zur Herstellung yon Modellen fur den 
Maschinenbau. Es werden der Reihe nach beschrieben: 
die Herstellung der Hilfsmodelle, des Modcllcs selbst 
sowie die Anfertigung der Kcrnkasten. [Z. f. pr. Masch.-B. 
1914, 1. Aug., S. 1100/1.]

Formerei.
A djustie rbare r A bziehform kasten.* Beschrci* 

bung eines guBeisemen, federnden Abziehfonnkastens, 
der sich gleich gut. fur niedrige und hohe Formen eignet 
[Foundry 1914, September, S. 377/8.]

Ueber die rich tigo  A nw endung der Schwarze. 
Mitteilungen aus den Erfahrungen eines alten Praktikers. 
lSesduffenheit guter Schwarzen. SaehgemaCcs Auftra- 
gen. [Internat. Mold. Journal 1914, Oktober. S. 800/2.]

Jesse I* Jones: B uli Run Talk.* Einige Talk- 
sorten, insbesondere der in Eairfas C-ounty, Virginia, vor- 
kommende roto Buli Run Talk, eignen sich gut ais Ersatz 
fiir Graphit in GieBereischwiirzen. Analysen, Mikro- 
graphischc Untcrsuchungsergebnisse. Bericht iiber prak- 
tischo Erprobungen. [Met. Induatry 1914, September, 
S. 379/80 ]

Formmaschinen.
E. Hijtnans: Die M aschinenform erei in der 

ŁisengieUerei und ih re  jiin g s te  Entw icklung.* 
[Be Ingenieur 1914, 10. Okt., S. 746/60.]

Schmelzen.
G. R. Brandon: B au art eines Kupolofens. 

[St. u. E. 1914, 26. Nov., S. 1770.]
G. R. Brandon: E in neuer K upolofen fiir GieBe- 

reien von groBer L eistungsfah igkcit. [Ir. Tr. Rev. 
1914, 17. Sept., S. 523/4.]

Einfliissc dos Schm elzganges im K upolofen 
auf die E isengattierung . [Eisen-Zg. 1914, 28. Nov., 
S. 803/4.]

Das N iederschlagen der G iehtflam m en an 
Kupolofen. Besprechung der Vorgango der Gutmann- 
Bchen Vorrichtungen. [Die GieBerei 1914,2. Nor., S. 261/2.]

E. C. Kreutzberg: Eine neue K upolofen-G ioht- 
maschinc.* [Foundry 1914, April, S. 151/2. — Vgl. 
St. u. E. 1914, 26. Nov„ S. 1768/9. |

Der ller-T iegelofen.* Der von der Firma F. M. 
ller in Denver, Colorado, gelieferto Tiegelofen ist fiir Rohol- 
oder Gasfeuerung eingerichtet. [Eng. Min. J. 1914, 
24. Okt., S. 744.]

GieBen.
John J. lloyle: E ine Riesensohraube.* Kurze 

Naehrichten iiber dio Formerei und den GuB einer drei- 
fliigeligen Sehiffsschraube von iiber 4 in Durchmesser und 
einem Rohgewicht von etwa 11 000 kg. [Internat. Mold. 
Journal 1914, Oktober, S. 799/800.]

GrauguB.
B eitrag  zur L unkerungsfrage beim GrauguB. 

[St. u. E. 1914, 29. Okt., S. 1658/9.]
SonderguB.

Dr. Richard Moldenke: Die H erste llung  von 
schm iedbarom  GuB.* In gotucinfaUlicher Weise ge- 
schildert. [Ir. Tr. Rcv. 1914, 5. Nov., S. 857/61; 12. Nor., 
S. 911/4 und S. 930 b—c.]

StahlformguB.
G. A. Blume: B em erkungen iiber S tah lfo rm 

guB. Formerei. Stahlerzeugung. 1’utzen ron StahlguB- 
stuoken. [Foundry Tr. J. 1914, Juli, S. 445.]

J. Saconney: H erste llung  groBer S tahlguB - 
stiicke in der Kleinbessemerei.* [Gen. Cir. 1914,
18. April, S. 498/503. — VgL St. u. E. 1914, 26. Nov., 
S. 1766/7.]

John Grcgson: A usm atierung von K le inkon rer- 
tern. [St. u. E. 1914, 26. Nor., Ś. 1769/70.]

MetallguB.
C. Yyckers: Das Schmelzen von M etaUogierun- 

gen.* Ein Ueberbliek iiber die letztjahrigen Fortschritte 
im Sohmelzon von Bronzen und Aluminium, wobei Ins- 
besondero die Bauarten und Betricbsrerhaltnisse ver- 
schiedener Sehmelzofen eingehend erortert werden. 
[Foundry 1914, September, S. 362/5.]

F. O. Clements: Die W irkungen w iederholten  
Dmsehm elzens auf Kupfer.* Bericht iiber das Er- 
gebnis ron Untersuehungen von Kupferproben nach dem 
1., 2., 3., 4., 5. und 6. Umsehmelzen. [Metal Induatry 1914, 
September, S. 383/4.]

W. W. Rogera: Die B ehandlung  und das Cm- 
schm elzen von M etallb leehabfalien . Ratachliige, 
die Abfiille moglichst rein und nach ihrem Herkommen 
getrennt zu halten und zu behandeln. Berechnung der 
-Menge von Zusehlagen an neuem Metali, insbesondere an 
Kupfer beim Einschmclzen. [Metal Industry 1914, 
September, S. 385/6.]

GuBvercdelung.
E. Skamel: Aus der Ił rax is der G uBeisenemail- 

Iierung. Die Bestandteilc der Emaille. Herstellung der 
Emaille. [GieB.-Zg. 1914, 1, Nov., S. 585/8; 15. Now, 
S. 606/9.]

Sonstiges.
S ta tis tik  der G ieB ereiindustrie.* Eine gra- 

phische Uebersicht uber die Yerteilung der yerschiedenen 
Arten ron Eisen-, Stahl- und Metallgiellereien iiber das 
Gesamtgebiet der Yereinigten Staaten und Kanada. 
[Ir. Tr. Rer. 1914, 1. Okt.,' S. 631/5.]

John P. Frey: W issenschaftliche B etriebsle i- 
tung. Untersuchung der Grundlagen fiir wissenschaft-
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liche Betriebsleitung. Die Betriebsleitung ist mehr eine 
Kunst ais eine Wissenschaft. Vor allem kommt es auf 
richtiges Erfassen der Eigenheiten und Neigungen der 
Belegschaft an. [Foundry 1914, September, S. 353/4.]

J. C. Pendleton und R. E. Kennedy: K lei no Er- 
sparn isse  im G ieBereibetriebe.* Zeitstudien zur 
Verbilligung der Bankformerei, der Arbeit am Kupolofen, 
an den Krancn und bei anderer Betriebstatigkeit. [Foun
dry 1914, September, S. 347/52.]

A. O. Backert: V erkaufsp re is von GuBstiicken. 
[Ir. Age 1914, 22. Okt., S. 933.]

C. E. Moldrup: U eber den T ran sp o rt von GuB- 
stiieken.* In den Werkstatten der Lanston Monotype 
Machinę Company in Philadelphia, Penn., werden mit 
Hilfe von einfachen Plattformen in Verbindung mit 
geeigneten Werkstattskarren gro Be Ersparnisse im Trans
port von GuBstiicken erzielt. [Z. f. pr. Masch.-B. 1914, 
1. Aug., S. 1110/1.]

B. Elliot: Die WTir tsc h a f tl ic h k o it des olek- 
tr isch cn  SehweiBens im G ieB ereibetriebe. Hin- 
weis auf dio groBe Stromverscluvendung bei der scit- 
herigen Art des elektrisehen SehweiBens. Neue Strom- 
erzeuger mit niedriger Spannung (70 bis 75 V) machen es 
moglieh, ohne permanenten Widerstand wesentlich billiger 
ais seither zu arbeiten. [Foundry 1914, September S,. 336.]

J. Pendergast: P reB luft im GieBereibetriebe.* 
Zusammenstellung der Anwendung von PreBluft zur Er- 
sparung von Lohnen und zur Yereinfachungmannigfaltiger 
Arbeiten und Handgriffe. Reinigung groBer Formen. 
PreBluft-Hilfskrane, -Sandruttler, -SandgebUise, -Pressen 
und-Schleppwagen. [Foundry 1914, September, S. 337/42.]

E rzeu g u n g  d e s  s c h m ie d b a r e n  E isen s .
Metallurgisches.

J. A. Piekard und F. M. Potter: S auersto ff im 
StahL Es wurde der Sauerstoffgehalt einer Reihe Stahl- 
proben aus dem basischen und sauren Martinofen be
stimmt und die beiden Gruppen daraufhin miteinander 
verglichen. Im sauren Martinstahl fand sich neben 
0,87% C 0,011% O, neben 1,35% C 0,007% O, 
im Mittei 0,00% % O; im basischen Metali neben 0,25 % C
0,021 % O, neben 0,52 % O 0,021 % O, neben 0,81 % C
0,011 % O; im Mittei 0,0189 % O. [Ir. Age 1914, 19. Nov„ 
S. 1173.]

Carl Srensson: U eber S ch lackeneinsch liissc  im 
S tah l. Der Yerfasser wendet sieh gegen eine altere Mit* 
teilung von H. D. Hibbart, die den gleiehen Gegenstand 
betrifft. [Bih. Jemk. Ann. 1914, lleft 8, S. 555/7.] 

FluSeisen (Allgemelnes).
C. F. Williams: Y erbesserte  K okillenform .* 

Die Kokille hat von unten nach oben abnehmende Wand- 
starken und ist oben zu einer ringformigen Kammer aus- 
gebaut, in der durch Verbrennung von Holzkohle oder 
sonstigem Brcnnstoff Wiirmo zum Flussigbalten des 
Blockkopfes erzeugt werden soli. [Ir. Tr. Rev. 1914, 
22. Okt., a  765.]

Martlnverfahren.
Hubert Hennarms: N euere Siem ens-M artin- 

Stahlwcrke.* Skizzierung verschiedener Martinofen 
der iibliehen Bauart und der Ofenkopfe von Maerz, Bern- 
hardt, Friedrich, Dietrich und Blair. [Z. d. V. d. I. 1914,
14. Nov., S. 1553/9.]

E lek trische  S chrottpresse.*  [St. u. E. 1914, 
12. Nov., a  1719/20; 19. Nov., S. 1743/4.]

V erarb eitu ng  d e s  sch m ie d b a ren  E isen s .  
Walzwerksantriebe.

Hj. O. M l :  Z usam m enarbeit von M otor und 
Schw ungrad beim W alzwerk. [Tek. T. 1914, 28. Okt., 
a  137/40.]

Panzerplattenwalzwerk.
Schomburg: E in rieh tu n g  und B etrieb  von 

P anzerp la ttenw alzw erken .*  Allgeineines uber Pan- 
zcrplatten, Herstellungsverfahren, Zusammensetzung. An
ordnung der Walzwerke, Antriebs- und Hilfsvorriehtungcn.

Zusammenstellung einer Reihe von Angaben der bestehen- 
den Werke. Yergiitung und Hartung. Fertigbearbeitung. 
[Dingler 1914, 7. Nov., S. 633/9.]

Umkehrwalzwerk.
F. F. son Holmgrcn: U m kehrw alzw erk mit

elektrischem  A ntrieb . [Jernk. Ann. 1914, Heft 5/6, 
S. 304/3S.]

Walzwerkszubehor.
N euerungen an D rah thaspeln .*  [St. u. E. 1914, 

5. Nov., S. 1692/4.]
Schmieden.

F allham m er fiir die Greenoch-Torpcdo-W erk- 
statten.* Drei Fallhammer von rd. 2000, 750 und 250 kg 
Bargewicht sind in einer gemeinsamen Eisenkonstruktion 
nebeneinander angeordnet. Dio Fałlgewichte hangen mit 
Seilen an schwingbaren llahmen. An diesen durch eine 
Hebclanordnung bcweglich angebrachto Bremsbacken 
greifen in keilformige Nuten von Brcmsseheiben, dio auf 
der gemeinsamen Antriebswello verkeilt sind, Bei Ein- 
riickung der Bremso wird der Rahmen in Drehung ver- 
setzt und unter Zuhilfenahme von Losscheiben daa Bar
gewicht angchoben. [Engineering 1914, 20. Nov,, S. 612.] 

Warmebehandlung.
EinfluB  der W arm behandlung  auf die Eigen- 

schaften  der FluB eisen- und S tah ld rah te .*  [St. u.
E. 1914, 15. Okt., S. 1604/6. Nach John F. Tinsley: 
W arm ebehandlung in der S tah ldrah tindustrie .*  
Ir. Ago 1914, 28. Mai, S. 1320/5.]

A. M. Portevin: E n tk o h lu n g  von S tah l durch 
Salzbiider beim H arten . Dic bisher allgemein an* 
gewandten Hartungs-Salzbiider bewirken bei liingerer 
Dauer eine entkohlende Wirkung auf die Obcrflachc des 
zu h&rtenden Materials. In Kaliumchlorid bei 1000° fiel 
in den iiuBersten Schichten der Kohlenstoff von 0,9% 
bis auf 0,2 %, bei niederen Temperaturen ist der Abfall 
geringer und langsamcr. Auch ein Bad von Chlorkalium 
mit 10 % Ferrozyankalium (Brayshars Salzbad) wirkt 
entkohlend, aber schwiicher; k o h l c n s t o f f f r e i e s Eisen niinint 
dagegen Kohlenstoff auf (0,3 %). Ein Bad aus einem Ce- 
misch von Zyanid und Zyanat wirkt ebenfalls entkohlend 
auf kohlenstoffrcicho Stahle und kohlend auf arme bzw. 
rcines Eisen. [Ir. Age 1914, 22. Okt., S. 934/5; Engineering 
1914, 9. Okt., S. 442/3.]

Gluhen.
U eber die Y eranderungen  des FluBeisens 

durch Ausgluhen.* [Ferrurn 1914, 8. Juni, S. 271/6.
— Ygl. St. u. E. 1914, 19. Nov., S. 1741/3.]

Yerzinken.
J. Howard Yail: Y erzinken.* Kurze Bemerkungen 

iiber HeiBverzinken. [The Metal Industry 1914, Oktober, 
S. 432.]

Emaillieren.
F. Kraze: Aus d e r P r a x i s  d e r  P u d e r-E m a illie r- 

technik . [Das Polvtechnikutn 1914, September, S. 252/3,
S. 259; Oktober, S. 266/3.]

E igen seh aften  d e s  E isen s .
Rosten.

A. Zschimmer: A uffiillige V errostungen  an den 
H eizrohren  eines L okom obilkesscls. Besprechung 
der Ursachen uud Mittei zur Behebung derartiger An- 
fres3ungen. [Z. d. Bayer. Rev.-Y. 1914, 15. Nov., S. 195/6.]

Marshall R. Pugh: AeuBere K orrosion an guB- 
eisernen Rohren.* [Proc. Am. S. Civ. Eng. 1914, 
August, S. 1641/91.]

G. C# Clifford: Saurefestes M ateria ł. Beim Trans
port saurer Flussigkeiten war die Haltbarkeit der Rohr
leitungen und Halinę eine sehr geringe, namentlieh traten 
an den Yerbindungsstellen von Eisenrohr mit Messing- 
oder Bronzehahn infolge elektrolytischer Einwirkung balu 
Undichtigkeiten auf. Yrersuche mit 2 % Schwcfsiiure im 
Laboratorium und praktische Versuche zeigten, daB der 
Ersatz der FluB- und SchweiBeisenrohro durch Kupfer* 
stahl mit 0,5 % Kupfer und die Herstellung der Hahne
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aus hochsiliziertem Eisen diese Schwierigkeiten weit- 
gehcnd bcseitigtc. [Ir. Age 1914, 22. Okt., S. 945.]

M etalle  u n d  L eg ier u n g en .
Legicrungen.

Y anadium stahlschiencm . Die Cambria Steel Co. 
maehte fiir dio Amer. Yanadium Co. mehrere Schmelzen 
im basischen Martinofen von Yanadium-Schienenstahl. 
Die erhaltene Zusammcnsetzung war 0,51 bis 0,56 % C,
0,78 bis 1,51 % lin , 0,12 bis 0,7 % Si, 0,010 bis 0,017 % P,
0,019 bis 0,025 % S, 0,148 bis 0,158 % V. Zugcsctzt 
wurde 0,10 bis 0,18 % Yanadium. Die mechanisehen 
Eigenschaften wurden gepriift; die rorliegendo Mittcilung 
entbalt aber nur allgemeino Angaben liierubcr. [Ir. Ago 
1914,15. Okt., S. 887. Ir. Tr. Rer. 1914,15. Okt., S. 713/0.)

Dr. Rud. Vondraćek: E lok trischer W idorstand 
und Hiirto von E isenlegierungen. Der Yerlauf des 
elektrischen Widerstandes boi gegluhten Eisen.Kohlen- 
stoff-Lcgierungen spricht dafiir, daB im hypoeutoktischen 
Ferrit eino gewisse Menge Kohlenstoff golost enthalten 
ist, die aber mit dem Gehalt an Gesamtkohlenstoff steigt. 
Ks wird eino Erkliirung hierfUr gegeben und zum SchluB 
dio Hypothese von Bottoue uber den Zusammcnhang 
zwischen der Hiirto und der Atomkonzontration be- 
sprochen. [Oest. Chem.-Zg. 1914, 15. Sept., S. 225.]

B err ieb s i ib erw a ch u n g .
Lelstungsmesser.

A. Bottcher: B e tr ic b sr  ersucho m it Leistungs- 
zahlern und rog istrio ronden  B elastungsanzoi- 
gern.* Wiedergabe einer Reihe recht interessanter Be
triebsergebnisse mit Bclastungsanzeigern. [Dingler 1914,
10. Okt., S. 593/8; 21. Nov., S. 057/00.]

Warmeteehnische Untersuchungen.
L. Holborn und M. Jakob: Die spezifischo Warnie 

Cp der L uft bei 60° C und 1 bis 2000 at.* Yersuehs- 
einrichtung, Versuchsdurchfiihrung, Zahlentafel. Dio Er
gebnisse stehen in Uebereinstimmung mit den aus den 
neues ten Drosselrersucben bestimmten Zahlen. [Z. d. V. 
d. I. 1914, 3. Okt., S. 1429/36.]

O. Kammerer: EinfluB  der U eberhitzungs- 
toraperatur auf don D am p fre rb rau ch  der Dampf- 
luaschinen.* [Z. f. Dampfk. u. M. 1914,30. Okt., S. 483/5;
6. Nor., S. 491/4; 13. Nor., S. 499/501.]

Maschlnentechnlsche Untersuchungen.
Wilfred Levis: Z ahnradpriifm asch ine.’ [Z. f. 

pr. Masch.-B. 1914, 21. Sfor., S. 1299/1300.]

M e c h a n is c h e  M ateria lprufung.
Prtifungsmasshinen.

Julian C. Smallwood: E iehen yon Priifm aschi- 
nen.* Angabe eines einfachen Yerfahrens der Ausfuhrung 
lwi Hcbclmaschincn. Fehlerquellen. Gonauigkeitsgrad 
der Priifung. [Eng. News 1914, 12. Nor., S. 985/0.] 

Zugfestigkelt.
H. Wald: E ine S tud io  iiber Zugsnannungen.* 

{St. u. E. 1914, 12. Nor., S. 1705/10.J
Briickcn- und Hochbaumaterial.

Y e r s u c h e  m it E i s e n k o n s t r u k t io n s te i lc n .  
(St. u. E. 1914, 5. Nor., S. 1095.]

B ruch fes tigke it von M odellstiicken der Quo- 
bcc-Brucke aus K oh lensto ff- und N iokelstahl.* 
(Eng. Rec. 1914, 14. Nor., S. 541/3.]

Schienen.
H- Saller: F o rm anderungcn  am schnę- 

benden SchionenstoBe.* [Organ 1914, 15. Nor.,
S. 408/11.]

Sehmledbarer GuB.
E. Touceda: F e s tig k e it und Z ahigkeit schinied- 

baren Gusses.* Einwirkung der Entfernung der AuBen- 
sehicht. Unterschiede zwischen Rand- und Mittelzonen. 
leber Fehler in Probestaben. [Ir. Age 1914, 22. Okt., 
S. 948/50.]

Sonderuntersuchungen.
R. Baumann: Spannungen und Form anderungcn  

beim Nioten, nam ontlich  im H inb lick  auf das 
E n tstehen  von N ietloclirisson. [St. u. E. 1914,
12. Nov„ S. 1721.]

M etallographie .
Sonderuntersuchungen.

Olirer W. Storey: A ufdeckung von Bruoh- 
ursachen.* Anwendung des Mikroskop*, um Fehler in 
der Warmebehandlung von Stahl aufzudecken. [Ir. Tr. 
Ilcv. 1914, 29. Okt., S. 817/20.]

J. V. Emmom: U ntorsuchung ii ber einen Ueber- 
zug auf W orkzeugstahl.* Dor Uebcrzug ist auf eino 
Oberflachonentkohlung zuriickzufuhron und beeinfluBt 
dio Arbeilscigcnschaften dor Sóhneidst&hlc. [Ir. Tr. Rev. 
1914, 15. Okt., S. 727.]

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

©r.-3tm. E. II. Schulz: M ateria lp riifung , Kon- 
tro llo  und Abnahm e in Stahtw orken. Arbeiten der 
einzelnen Priifungs- und Untcrsuchungsabteilungen, Prii
fung und Abnahme der einlaufenden Rohstoffe, Prufung 
und Untersuchung der Werkscrzeugnisso, Abnahmewescn, 
Erlodigung der technischen Reklamationen, Arbeiten der 
Versuchsanstalt. Ausrustung und Arbeitsweise der Yer- 
suchsstclle. [Centralbl. d. H. u. W. 1914, Nr. 23, 20, 27, 
S. 407/8.]

Chemische Apparate.
Dr. K. Yoigt: G asentw ioklungs-A pparat.*  Ein- 

facher, hauptsachlich fiir Schwefelwasserstoffentwicklung 
bestimmter, aber auch fiir Kohlensauro usw. geeigneter 
Apparat, der im wesentlichen aus einem zylinderformigen 
EntwicklungsgcfaB mit daruberlicgcndctn Saurebehalter 
besteht. [Chem.-Zg. 1914, 10. N o t . ,  S. 1185/0.)

E in z e lb  e st im mu n go n.
Kohlenstoff.

J. R. Cain: K oh lensto ffbestim m ung  in Eisen 
und S tah l nach dem B a riu m k arb o n a t-T itra tio n s- 
verfahren . Direkte Yerbrennung der Probe in iiblicher 
Weise, Durchleiten der Verbremiungsgaso dureh gesiittigte 
Bariumhydrosydlosung, Abfiltrieren des ausgefalKon 
Bariumkarbonats, Auflosen in '/10-norm.-Salzsaure und 
Rticktitration des Saureuberschusses mit ‘^„-norni.-.Witron- 
lauge. [J. Ind. Eng. Chem. 1914, Juni, S. 465/8.) 

Brennstoffe.
F. Hoffmann: Die K on stan ten  fiir G ew icht, 

Yolum und H eizw ert bei feuerungstechnischen  
Berechnungen. Die Yersehiedenheiten in den Angaben 
der physikalischen Konstanten sind zu suchen in der 
Methodik der Bestimmung oder in der Annahme ver- 
schiodener Grundbedingungen oder in ungereehtfertigter 
Abrundung gewisser Grundzahlen. Erorterung dieser drei 
Faktoren. Angabe genauer Zahlenwerte, dereń Benutzung 
fiir rergleichcnde thermische Berechnungen auf dem Ge
biete der Feuerungstechnik, insbesondero bei der kalori- 
schen Auswertung ron Gasanalysen, gowisse Yorteil® 
bieten durfton. [Fcuerungstoehnik 1914,1. Nor., S. 29/31.] 

Thomasmehl.
Dr. W. Holie: Der EinfluB der T em pera tu r 

beim A usschiitteln  yon T hom asm ehlen m it 
Z itronensiiure. Die Temperatur spielt eine groBo Rolle. 
Nach angestellten Yersuchen betragt der Untersehied 
im PhosphorsiŁuregehalt fiir jeden Grad Temperatur- 
differenz ron der rorgeschriebenen Temperatur ron
17,5 ° C 0,034 %. [Chem.-Zg. 1914,27. Okt., S. 1155.] 

Gase.
E. Heer: D iese lb s ttiitig e  H eizw crtbestim m ung 

ro n  Gasen in B ergw orks- und H iittenbetrieben .*  
Fortlaufendo Heizwertbestimmung dureh das solbst- 
aufzeichnende Junkerssehe Gaskalorimeter. Anwendungs- 
moglichkeiten in der Prasis. [Gluckauf 1914, 14. Nor., 
S. 1003/4.]

Zeitschriftcnrerzeichnii nebst Abturzunjen tieHt Seite 194 bit 197.
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Statistisches.
Bayerns Bergwerks- und Eiscnhiittenbetrieb im Jahre 19131).

Das Kóniglich Bayerische Oberbergamt in Miinchen Yoroffentlicht eino Uebersicht iiber die „Produktion der 
baycrischen Bergwerks-, Hiitten- und Salinenbetriebe im Jahre 1913“2), der wir naehfolgende Zahlen entnehmen:

Betrie-
bene

Werke

Zahl
der
Ar

beiter

FSrderung 
bzw. Eraeueung 1 Betrie- 

bene 
| Werke

Zahl
der
Ar

beiter

FJJrderung 
bzw. Erzeugung

t
Im Werte von 

•H fc
imW(rtevon

.K

Steinkohlen . . . 5 4081 S ] 0545 3) 10022677 HandelsguB 50 22500
Braunkohlen . . 20 5516 1895715 4) 14115239 GuB f. Sani ta ts-
Eisenerze . . . . 43 1633 485254 3908021 gcgenstiimle . 300 1 ioooo!
Eisenhiitten5) . . 112 14313 1332292 137016577 Sonstige Spe-
l.Hochofenbetriebo zialitaten . . 98 117155;:
(Koks- u. Holz- 3. FluBeisen u.FluB- j
kohlenroheisen) . 3 011 200157 11205725 stahlwerke 357740 29744319

darunter: a) Rohblócke aus: 
Thomasbirnen. 320537 ’) 26752018

GieBereiroheisen 61160 «) 3842252 Martinofen mit
Thomasroheisen. 138151 7322019 basischer Zu-
Puddelroheisen stellung . . . 36978 2964510
ohne Spiegel- b) StahlformguB 225 27791!
e isen ................ 846 41454 4. Walz-, Schmiede-

2. Eisen- u. Stahl- u. PreBwerko . 7 2829 598277 60546201
gieBereien . . 97 10113 176118 35520332 a) Ifalbfabrikate
a) EisenguB: , 171936 33353685 (vorgewalzte

GeschirrguB, Blocke, Kniip-
OfenguB 5272 1020794 pel, Platinen
ItohguB fiir usw.) z. Ab

Sanitiltsge- satz bestimmt 227518 20355053
genstande 397 67013 b) Fertigfabrikate: . 306083 37707331

RohrenguB 24535 3211775 Eiscnbahnober-
Maschinen- baum aterial. 13o88 9253542
guB . . . 110200 24075369 Triiger . . . 47517 5639793'

BauguB. . . 9939 1839437 Stab- u. sonst.
Anderer Formeisen . 118185 13882480!

EisenguB u. Bandeisen 16811 2145810;
sonst. Spe- Walzdraht . 33253 3596744;
ziałitaten 21593 3139297 Fein bleche . 13925 2439537

b) TemperguB • 1900 1059679 Rćihren . . 1340 314895
c) StahlguB . 1774 857313 Sch miede-
d) Emaiilierter stiickc. . . 19 3040

oder auf And Fertig- 1
and. Weise fabrikato . .. 1445 431490
verfeinerter c) Abfallerzeug.
GuB . . . 508 249655 nisse . . . ■ 64676 2483817

Eisenerzverschiffungen vom Oberen See.
Nach dem ,,Iron Age4<s) betrugen die Eisenerzver- 

sehiffungen vom Oberen See im O ktober d. J. 4 310270 t 
gegen 6 630 521 t im gleiehen Monat des Vorjahres; es er- 
gibfc sich also eine Abnahmo von 2 320 251 t oder 34,99%.

1) Ygl. St, u. E. 1914, 29. Jan., S. 217.
2) Sonderabdruek aus der Zeitschrift des K. Baycr. 

Statistischen I>andesamts 1914, Heft 4.
3) Jahresabsatz: 810 9621 im Wcrte von 10 02G 935 JL.
*) Jahresabsatz: 18417941 im Wert© von 13389 804 J i . 
*) Yon acht Eisenhiitten waren Angaben nicht zu er-

langen.

Bis zum 1. November d. J. wurden insgesamt 31 447 034t, 
d. 8. 15 085 278 t oder 32,42 % weniger ais im gleiehen 
Zcitraume des Yorjahres (46 532 312 t), v’crsandt. Der 
Anteil des Hafens Duluth an den Verschiffungen bis zum
1. Norember d. J. betrug 20,02% gegen 25,15 % im Yor
jahre, wahrend der Hafen Superior mit 35,28 % gegen
28,08 % im Yorjahre beteiligt war.

*) Yerwertbare Schlacken fielen an: 31 622 t im Wcrte 
von 63 244 A .

7) Yerwertbare Schlacken fielen an: 73 651 1 im Werte 
von 1 488 894 J i .

8) 1914, ILi. X o v ., S. 1152.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vereinigung deutscher Edelstahlwerke. — Unter diesem 

Kamen ist am 12. DczcjuIkt 1914 in Dusseldorf eine Yer- 
einigung gegrundet worden, die den Zweck hat, die ge- 
meinsamen Interessen dieses wiehtigen Sondcrgebietes der 
deutschen Eisen- und Stahlindustrie zu vertretcn. Der 
Yereinigung sind alle maBgebenden deutschen Edelstahl
werke (20 an der Zahl), d. h. die Werke, die die Erzeugung

von Werkzeugstahl und hochwertigem Konstruktions- 
stahl betreiben, beigetreten. Der Sitz der neuen N er- 
einigung ist Dusseldorf.

Rheinlsch-Westfalisches Kohlen-Syndikat zu  Essen 
a. d. Ruhr. — In der am 11. d. M. abgehaltenen Sitzung 
beschloB der B e ira t, dio R ich tp re ise  fiir Hochofen- 
koks und K okskohlen  fiir die Zeit vom 1. Januar bis
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zum 31. Marz 1015 u n v e ran d e r t zu lassen. Ferner 
wurde beschlossen, die R ich tp re ise  fiir Kohlen und 
Briketts durchschnittlich um 2 A  i. d. t  zu erhohon, 
dagegen dic R ich tp re ise  fiir K oks durchschnittlich 
um 1,50 A  f. d. t  zu er maBigen. Die neuen Preise sind 
gultig fiir die Zeit vom 1. April bis zum 31. August 1915. 
Bekanntlich dienen die Richtpreise ais Grundlage zur 
Feststeliung der Verkaufsprcise. Die Preiserhóhungcn fur 
Kohlen und Briketts wurden mit der durch die Yer- 
ininderung der Belegschaft herbeigefuhrten bedeutenden 
Steigerung der Selbstkosten und durch dio vermehrtcn 
Kosten der fur den Bergbau erforderlichen Materialien 
begriindet. Die im AnschluB daran abgehaltene Zechcn- 
besitzerversammlung sctzte dic B etciligungsan- 
teile fur J a n u a r  in Kohlen auf 65% (wio bisher), in 
Koks auf 30% (bisher 27%%) und fiir Briketts auf 
80 % (bisher 75 %) fest.

Auf die Fórder- und Absatzziffern fiir den Monat 
November, die noch nicht vollstandig vorliegen, werden 
wir in der nachsten Nummer d. Z. zuriickkómmen.

Zum SchluB wurden die Antrage des Ausschusses auf 
Abanderungen im neuen Syndikatsvertrage mit groBer 
Mehrheit angenommen. Der Entwurf des neuen Syn- 
dikatsvertrages ist nunmehr durch MchrhcitsbeschluB der 
Zechenbesitzer genehmigt und soli in der auf den 23. Januar 
angesetzten Zcchenbcsitzerversammlung don jetzigen 
Syndikatsmitgliedern zur Unterschrift vorgelegt werden, 
vorausgesetzt, daB die bis zum 20. Dezember eingeforder- 
ten Erklarungen iiber die Verzichtleistung bis zum 1. Ok
tober 1915 auf Yerkaufe ab 1. Januar 1910 samtlich ein- 
gehen. Es wurde hierbei bekanntgegeben, daB der preuBi- 
schc Ruhrfiskus sich bereit erklart hat, eino diesbeziig- 
liche Verpflichtung einzugehen.

Hóchstpreise fiir Metalle in Deutschland. — Der
Bundesrat hat am 10. Dezember 1914 auf Grund des § 3 
des Gesetzcs uber dio Ermachtigung des Bundesrats zu 
wirtschaftlichen MaBnahmen usw. vom 4. August 1914 
eine Verordnung iiber H óchstpreise  fiir M etalle cr- 
lassen, dio folgenden Wortlaut hat:

§ I. Der Preis fiir 100 kg K upfer darf nicht iiber- 
steigen: 1. fiir neues Raffinatkupfer mit mindestens 99,7 % 
Kupfergehalt und fiir neues Elektrolytkupfer 2(X) A;
2. fiir neues Raffinatkupfer mit mindestens 99,3 % 
Kupfergehalt, fiir schweres Altkupfer und schwere Kupfer- 
abfalle 185 JC ; 3. fiir alles iibrige Altkupfer, insbesondere 
fiir Kesselkupfer, Leichtkupfer und Kupferspatio 170 A.

§ 2. Der Preis fiir 100 kg a lt es Messing und 
Messingabfalle darf nicht iibersteigen: 1. fiir reinc 
Patroncnmessingabfalle mit mindestens 72 % Kupfer
gehalt und fiir Tombakabfalle 145 A; 2. fiir altes Messing 
und Messingabfalle mit mindestens 60 % Kupfergehalt 
und fiir Hiilsen abgeschossener Messingpatronen 130 A;
3. fiir alles sonstige a lte  M essing, fiir Spane und fiir 
Messingabfalle mit weniger ais 60 % Kupfergehalt 100 JC.

§ 3. Der Preis fiir 100 kg RotguB und a lte  Bronzo 
darf nicht iibersteigen: 1, fiir RotguB, alte Bronzo und 
bpane mit mindestens 95 % Kupfer- und Zinngehalt

JC; 2. fiir RotguB, alte Bronzo und Spane mit minde
stens 85 % Kupfer- und Zinngehalt 165 JC ; 3. fiir RotguB, 
alte Bronzo und Spiine mit weniger ais 85 % Kupfer- und 
Zinngehalt 150 J i .  Fiir die Prcisberechnung ist das Oe- 
wieht des Gesamtgehalts an Kupfer und Zinn maBgebcnd.

§ 4. Der Preis fiir 100 kg A lum inium  darf nicht 
“bersteigen: 1. fiir Huttcrialuminium 325 JC; 2. furum- 
geschmolzenes Aluminium, fiir alte Aluminiumlegierungen, 
fiir Abfalle von Aluminiumstangen und Aluminiumblechen 
mit mindestens 92 % Aluminiumgehalt 305 A ; 3. fiir alles 
sonstige Aluminium, insbesondere fiir Abfalle mit weni- 
|er ais 92% Aluminiumgehalt, und fiir Aluminiumspane

§ 5. Der Preis fiir 100 kg N ickel jeder Art darf 450 .fi 
nicht iibersteigen.

§ 6. Der Preis fiir 100 kg A nt i mon darf nicht iiber- 
*Jeigen: 1. fiir Antimon Regulus 150 J i ;  2. fiir Antimon 
Grudum 60 JC.

§ 7. Der Preis fiir 100 kg Zinn jeder Art darf 175 A  
nicht iibersteigen.

§ 8. Der Reichskanzler kann Hóchstpreise fiir be- 
8timmte Erzeugnisse aus diesen Metallen unter Beriiek- 
sichtigung der Hóchstpreise dieser Yerordnung festsetzen.

§ 9. Dio Hóchstpreise gelten fiir alle Waren, die sich 
im freien Yerkehro des Inlandcs befinden; der Reichs- 
kanzler kann Ausnahmen gestatten.

§ 10. Die Hóchstpreise gelten fiir Barzahlung bei 
Empfang und schlieBen dio Yersendungskosten nicht ein. 
Wird der Kaufpreis gestundet, so diirfon bis zu 2 % Jahres* 
zinsen iiber Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

§ 11. Der Besitzer der in den §§ 1 bis 7 genannten 
sowie derjenigen Waren, fiir welche auf Grund des § 8 
Hóchstpreise festgesetzt werden, ist yerpflichtet, sio der 
zustandigen Behordę auf ihre Aufforderung zu iiberlassen. 
Der Uebernahmepreis wird unter Berttcksichtigung der 
Hóchstpreise sowie der Gute und Yerwertbarkeit der 
Ware von der Yerwaltuugsbehorde nach Anhórung von 
Sachverstiindigen endgiiltig festgesetzt.

§ 12. Die Landeszentralbehórde oder dic von ihr be- 
stimmten Behorden erlassen dio erforderlichen Anord- 
nungen und Ausfuhrungsbcstirnmungen.

§ 13. Wer die festgcsetzten Hóchstpreise iiber- 
schreitet oder den nach § 12 erlassencn Ausfiihrungs- 
bestimmungen zuwiderhandelt oder Yorrate an derartigen 
Gegenstandcn verheimlicht oder der Aufforderung der 
zustandigen Behorde nach § 11 nicht nachkommt, wird 
mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafo bis 
zu 10 000 JC oder mit einer dieser Strafen bestraft.

§ 14. Diese Yerordnung tritt am 14. Dezember 1914 
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des 
AuBcrkrafttretens.

Hóchstpreise fiir schwefelsaures Ammoniak In Deutsch
land. — Der Bundesrat hat unter dem 10. Dezember 1914 
auf Grund des § 3 des Gesetzes iiber die Ermachtigung des 
Bundesrats zu wirtschaftlichen MaBnahmen usw. vom
4. August 1914 folgende Verordnung cr lassen:

§ 1. Der Preis fur den Doppelzcntner schwefelsaures 
Ammoniak darf bei Abschlussen von 5 t und mehr nicht 
Iibersteigen: fiir gewóhnliche Ware mit 25%  Ammoniak* 
gehalt 27 A,  fiir godarrte Ware mit 25,5 % Ammoniak- 
gehalt in den Orten unmittelbar an der Elbe und westlich 
der Elbe 27,50 JC, in den Orten óstlich der Elbe 28 JC. 
Der Reichskanzler kann Ausnahmen gestatten.

§ 2. Bei Abschliisscn unter 5 t  erhóhen sich dio 
Hóchstpreise (§ 1) um 1,50 JC fiir den Doppelzcntner.

§ 3. Dio Hóchstpreise gelten fiir Lieferung ohne Yer- 
packung und fiir Barzahlung bei Empfang. Wird der Kauf
preis gestundet, so diirfen bis zu 2 % Jahreszinscn iiber 
Reichsbankdiskont zugeschlagen werden. Die Hóchst- 
preiso schlicBen bei Abschlussen von 5 t  und mehr die 
Fracht bis zur Empfangsstation ein; bei Abschlussen unter
5 t gelten sie ab Lager oder ab Bahnstation des Yer- 
kaufers.

§ 4. Ein nach den §§ l und 2 in einem Orte bestehen- 
der Hóchstpreis gilt fiir die Ware, die an diesem Orte ab- 
zunehmen ist.

§ 5. Die §§ 2, 3, Abs. 2 und § 4 des Gesetzes, be
treffend Hóchstpreise vom 4. August 1914, in der Fassung 
der Bekanntmachung uber Hóchstpreise voin 28. Oktober 
1914 finden entsprechende Anwendung.

§ 6. Diese Yerordnung tritt am 14. Dezember 1914 
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des 
Au Berkrafttretens.

Zentralstelle der Ausfuhrbewilligungen fiir Eisen- und 
Stahl-Erzeugnisse. - Die auf Y eranlassung des 
R eichsam ts des In n em  fiir den Y erkehr der 
Z en tra ls te lle  e ingefuhrten  Form ulare  sind  bei 
der Z cn tra ls te lle  (Berlin W. 9, L in k str . 2 5 111) 
in belieb igcr A nzahl e rh a ltlich . Es w ird be- 
rechne t das S tuck  „A ntrage“ oder „A nfragen“ 
m it 2 Pf. und das S tuck „A usfuhrbew illigungen*4 
m it 1 Pf. Dio fu r den G eschaftsverkch r e rfo rd e r
liche „E rla u te ru n g “ ko ste t 5 Pf. das Stuck.
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AuBerdem h a t dio Z en tra ls te lle  ein Verzcich- 
nis der ge lten d en  A usfuhr- und D urchfuhryer- 
b o te  nach dem S tan d e  vom 7. D ezem ber 1914 
herausgegeben , daa zum P reise  von 30 Pf. fur 
das^S tuck  abgegeben w ird.

Wagengestellung in den wichtigsten deutschen Stein- 
kohlenbezlrken in den ersten drei Kriegsmonaten 1914. — 
Der Zeitsehrift „Gliickauf"1) entnehmen wir naehstehende 
Darstellung der Entwicklung der Wagengestellung in den 
wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirken seit lCriegs- 
ausbruch:
TOOOfcW

Abbildung 1. E ntw ick lung  der a rb e its tag lich en  
W agengestellung im R uhrbezirk , in O berschlesien 

und im S aarbezirk  J u l i bis O ktober 1914.

Nachdem die Wagengestellung in der Mobilmachungszcit, 
ab welche die Tago vom 1. bis 20. August angenommcn 
seien, im Ruhrbezirk und in Oberschlesien auf 22,13 und
14,57 % der Juli-Gestellung zuruckgegangen war und im 
Saarbezirk gar nur 5,67 % dieser betragen hatte, wurden 
im letzten Drittel des Monats August im Ruhrbezirk 
bereits wieder 54,51 % und in Oberschlesien 49,71 % der 
Juliziffer gestellt, wogegen dio Ziffer fiir den Saarbezirk 
noch auf dem niedrigen Stand von 24,26 % blieb. Auch 
im September kam dieser Bezirk nieht iiber 38,20 % 
hinaus und Oberschlesien hatte sogar einen kleinen Ruck- 
gang gegen das letzte Drittel des Yormonats zu ycrzcich- 
nen, indem seine Gestellungsziffer auf 48,79 % nachgab. 
Dagegen setzte sich die Besserung im Ruhrbezirk auf

!) 1914, 5. Dez., S. 1685/6.

63,57 % fort; diese aufsteigcndo Entwicklung hielt auch 
im Oktober an, in dem der Ruhrbezirk 70,12 % der Juli
ziffer erreichte. Noch groBer war die Besserung in Ober
schlesien, das seine Gestellungsziffer auf 74,88 % crhohte; 
der Saarbezirk blieb, trotz erheblicher Mehrgestellung, 
yerhalfcnismaOig immer noch weit zuruck, insofern seine 
Wagengestellung in der ersten Monatshalfte nur 51,24% 
der Juliziffer ausmachte. Fiir diesen Bezirk, d. h. fiir die 
staatlichen Saargruben, liegt auch die Fórderziffer vor, 
und zwar fiir den ganzen Monat Oktober. Danach hat 
der Bergfiskus an der Saar in diesem Monat mit 552 828 t 
54,67 % der Juliforderung geleistet. Die Wagengestellung 
muB sich sonach in der zwTeiten Oktoberhalfte gegen die 
erste noch etwas erhoht haben.

A rb e its tag lich e  W agengestellung 
(ohne Beriicksiehtigung der Gestcllung an Sonntagen).

Ruhrbezirk Oberschlesien Saarbezirk
D.-W. | % B.-W. % D.-W.| %

J u l i ...............
1.—20. August 
21.—31. August 
September . . 
Oktober1). . .

30 316' 100 
6 710; 22,13 

16 524 54,51 
19 272 63,57 
21 258 70,12 

1

10 807| 100 
1 588' 14,57 
5 410 49,70 
5 317i 48,79 
8 100 74,88

3 191 100
181 5,67. 
774 24.26 

1 219 38,20 
1 635 51,24

Ausnahmetarif fiir Eisen- und Manganerz aus dem 
besetzten franzósisehen Minettegeblet von Briey nach 
deutschen Hochofenstationen vom 23. November 19142). —
Die der Linienkominandantur Luxcmburg unterstehende 
Station Longwy ist mit Giiltigkeit vom 5, Dezember ab 
in diesen Tarif aufgenommen. Gleichzeitig wird die Be- 
zeichnung des Tarifs wio folgt geandert: ,,Ausnahmetarif 
fiir Eisenerz und Manganerz aus dem besetzten franzosi- 
schen Minettogebiet (Becken von Briey und Longwy) nach 
deutschen 1 Iochofenstationcn“.

Ausnahmetarif 9 fiir Eisen und Stahl. — Mit Giiltig
keit vom 3. Dezember d. J. treten im Ausnahmetarif 9 
(fiir Eisen und Stahl) fiir Sendungen von rheiniseh-west* 
fiiiischen Stationen nach den Stationen Freienwalde (Pora.) 
Labes, Plathe, Regenwaldo Nord, Regenwalde Siid und 
Treptow (Rega) neue Stationsfrachtsatze in Kraft.

Versand des Stihlwerks-Verbandes. — Der Yersand 
des Stahl werks-Yerbandes betrug im Noyember 1914 
246088 t. Davon entfielen 38717 t auf Ifalbzeug.
149 9111 auf Eisenbahnmaterial und 57 4601 auf Formeisen.

United States Steel Corporation. — Der Auftrags
bestand des Stahltrustes bezifferte sich der Zeitschrift 
,,Iron Age“3) zufolge Ende O ktober 1914 auf 3 516 475 t 
gegen 3 848 270 t  Ende September d. J. und 4 585 9871 
am 31. Oktober 1913.

*) Fiir den Saarbezirk nur 1. bis 15. Oktober.
2) Ygl St, u. E. 1914, 3. Dez., S. 1803.
3) 1914, 12. Xov., S. 1153,

Bochumer Verein fiir Bergbau und GuBstahlfabrikatlon 
zu Bochum. — Wie der Geschaftsbericht des Yerwaitungs- 
rats fiir das Geschaftsjahr 1913/14 ausfiihrt, konnte im ab
gelaufenen Jahre trotz unsieherer politischer Yerhaltnisse 
und yerscharften Riickganges in der Nachfrage der hochste 
Umsatz und der hochste Rohgewinn erreicht werden, so- 
lange das Unternehmen besteht. Der Rohgewinn betragt
9 803 953,28 M gegen 8 916 582,37 JC im Yorjahre; łiierzu 
haben beigc tragen: dic Stahl Industrie 99 5KX) (359 640) JC, 
die Zeehe Carolinengluck 2 708 881,52 (2 503 196,67) JC, die 
Zeche EngeLsburg 813 785,34 (890 011) .K, die Zeche Teuto- 
burgia 638 236,06 (465 618,03) und die Eisenstein gruben 
476 523,37 (l 020 257,57) A .  Die Quarzitgruben erforder- 
ten eine ZubuOe von 14 258,20 (10 471,73) A .  Der Gesamt
absatz der G uB stah lfab rik  betrug 334 202 (31 293) t 
und die Gesamteinnahme dafur 56 781 428 (52 191 720) A .  
Die in das neue Geschaftsjahr am 1. Juli d. J. iiber-

nommenen Gesamtauftrage bclaufen sich auf 94 531 
(132 921) t. Der Absatz der S tah lin d u s trie  betrug 
62191 (75 450) t, die Einnahme dafiir 9 246 592,3" 
(10 649 637,86) JC. Am 1. Juli d. J. lagen bei der Stahl- 
industrie an Auftragen rd. 9900 (21 600) t  vor. Dic Jahres- 
erzeugung der Zeche V er.Engelsburg betrug an Stein- 
kohlcn 600 805 (600 929) t einschlieOlich einer Brikett- 
erzeugung von 212 340 (253 621) t; die Gewinnung der 
Zeche Yer. C aro linengluck  betrug 623 857 (559155) t 
Steinkohlen und 370 025 (264 506) t Koks. Die Zeehe 
T eu to b u rg ia  forderte an Steinkohlen 569 758 (501 421) t  
Auf den E isenste ing ruben  betrug die Jahreserzeugung 
870 288 (812 228) t. Die Q u arz itg ruben  lieferten 8530 
(8654) t Quarzit. Die K a lk s te in fe ld e r bei Wiilfrath 
sind auch im Berichtsjahre nieht in Betrieb genomraen 
worden. Die Zugange bei der G u Cstahlfabrik an Grund- 
stiicken, Gebauden, Eisenbahnanschliissen und Masehinen
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betragen insgesamt 7 000 779 JC und betreffen haupt- 
sachlich den Neu bau eines funften Hochofens, Yerbesse- 
rungen und Erweiterungen der iibrigen Hochofen der Gas- 
reinigungs- und Gask raf t m asch inenanlage, der Bessemer- 
und Martinschmelzen sowio der mechanischen Werk- 
statten. Der Zechen- und Grubenbetrieb hatte bei den 
Zochen Engelsburg, Carolinengluck, Teutoburgia utid bei 
den Eisenstein gruben 2 194 482,11 JC Zugange zu Yer
zeichnen, denen bei den Kalksteinfeldem ein Abgang von 
1050,29 X  gegenuberstcht. — Die Erzeugung der Gesell
schaft, die im Monat August eine gewaltige Yerminderung 
crfahren hatte, konnte in den folgenden Kriegamonatcn 
nicht unerheblicho Steigerungen aufweisen, dio aueh bei 
Abfassung des Beriehts anhielten.

in .K 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14
Aktienkapital . . 30 000 000 30 000 000 36 000 000 36 000 000j Anleihen . . . . 10 000 000 10000000 10000 000 9 800 000

i Betriebsgewinn . . 8 859 282 9 418 402 11 930 916 13 613 511j Sonstige Einnahmen 197 120 247 793 150 640 24 588• Hohffewin n 9 056 403 9 666 195 12 081 556 13 638 099 i| A%.Unk.,Zlns.usw. 2 808 243 2 870 908 3 164 974 3 834 146i Abschreibungen . 1824 148 1 882 228 2 497 236») 5 443 810!; Reingewinn . . 4 424 012 4 913 058 6 419 346 4 360 143; Dividende . . . . 3 750 000 4 200 000 5010 000 3 600 000’
j .. %. . . 12*/j 14 H 10j Wchrbeitr., Talonst. ■ _ _ 500 000 —
j Peasion&kasse. . . 5O000 50000 50 000 50 000
Gratłf., Tant. usw. 024 012 663059 829 346 710 143

Eschweiler-Ratinger Maschinenbau-Aktiengesellschaft, 
Zweigniederlassung Ratlngen, zu Eschweiler-Aue. — Wio
der Bericht des Vorstandes iiber das Geschaftsjahr 1913/14 
ausfiihrt, machte sich gegen Endo 1913 unter dem EinfluB 
der politischen und geldlichen Yerhaltnisse eino Aenderung 
der Geschaftslage bemerkbar, so daB der Mangel an gro flo
ren Auftragcn fiir den Maschinenbau immer fiihlbarer 
wurde. Die Gesellschaft hatte jedoeh fiir die Abteilung 
Maschinenbau noch groBero Bestellungen in das neue Go- 
schaftsjahr iibemommen, so daB der Betrieb voll aus- 
genutzt werden konnte. Ebenso war das Unternehmen in 
Kupfer- und Messingrohren wahrend des ganzen Jahres 
befriedigend bcschiiftigt. Der Gesamtumsatz betrug
4 467 382 (i. Y. 4 G09 204) X .  Die Zahl der bcschaftigtcn 
Bcamten und Arbeiter bezifferte sich auf 548 (553), an 
die 820 4G9 (803 430) X  Lohne und Gehalter gezahlt 
"urden. Im neuen Geschaftsjahr ist die Gesellschaft nach 
dem Bericht noch leidlich beschiiftigt. — Der Rcchnungs* 
abschluB weist nach Deckung aller Unkosten und Zinsen 
sowie einer gróBercn Riickstellung bei den AuBenstanden 
wegen Auslandsforderungen, cinschlieBlich 30 700,21 X  
Vortrag, einen Reirigewinn von 322 425,35 X  auf. Hier- 
voo werden 135 761,41 J i  zu Abschreibungen verwendet, 
20 449,83 J i  an den Yorstand sowie ais Belohnungen an 
die Beamten vergiitet, 10 000 J i  der Sondcrrucklage zu- 
gefuhrt, 3000 X  fur Talonsteucr zuruckgestcllt, 6001,39 J i  
satzungsmaBigo Tantiemo an den Aufsichtsrat gezahlt, 
1500 X  an den Beamten- und Arbeiter-Unterstiitzungs- 
bestand uberwiesen. 90 000 J i  ais Dividende (5 % gegen 
8 % i- V.) ausgeschiittet und 46 712,72 J i  auf neue Roch- 
nung vorgctragen.

Fried. Krupp, Aktiengesellschaft, zu Essen (Ruhr). —
Bem Bericht des Direktoriums iiber das mit dem 30. Juni 
1014 abgelaufene elf te Geschaftsjahr entnehmen wir 
folgendes: Der Bestand an Immobilien betrug am 30. Juni 
1014 259 258 966,45 X , dio Abschreibungen an den Immo
bilien sind mit 21 108 644,92 X  eingestellt, so daB sich die 
Immobilien fur die Bilanz auf 238 150 321,53 X  be- 
rechnen; die Werksgerat© und Transportmittei sind mit 
&B97 891,56 X  eingesetzt; das InYcntar an Yorrat-en, halb 
und ganz fertigen Waren beliiuft sich auf 157 842 612,81 X . 
*ur Patente und Lizenzen sind wieder 2 X  vorgetra- 
gen; Kasse, Wechsel und Bankguthaben betragen zu
sammen 49 606 253,23 X .  Yon den Wertpapieren und

*) EinschL 2500000 X  Kriegsabschreibungen, Aufien- 
stan de, Waren, Rohstoffe und Wertpapiere.

Beteiligungen entfallen auf festverzinsliche Wertpapiere 
66 320 900,62 X , auf andero Wertpapiere und Beteiligun
gen 21 936 316,87 X .  Hierzu wird bemerkt, daB dio bei 
der Firma bestehenden Pensionskassen fiir Beamto und 
Arbeiter in abgesonderter Verwaltung stehen; das in 
mundelsicheren Werten angelegto Yermogen dieser Kassen 
im Nennwerte von 54 335 250 JC liiuft daher nicht im 
JahresabschluB der Firma. Die Guthaben bei den offent- 
lichen Sparkassen im Betrage von 9 823 448,80 X  dienen 
zur Deckung der Einlagen bei der Spareinriehtung. Die 
sonstigen AuBenstande belaufen sich auf 53 750 948,12 X ; 
darunter befinden sich Guthaben fiir Lieferungcn mit 
38 335 428,04 J i  und Abschlagszahlungcn an Licferanten 
usw. mit 4 708 476,01 J i.  Bei den Passiven betragen dic 
Dclkredcrc- und Garanticfonds, darunter der allgemeine 
Delkredcrefond8, dio Ruckstellungen fur Garantieverbind- 
lichkeiten, Bergschaden u. dgl. 16 909 840,15 X .  Dio Fonds 
fiir Wohlfahrtszwecko boziffern sich auf 18 231 544,13 J i .  
Yon den drei Anleihen der Firma steht die vom Jahro 1893
(24 000 000 JC) noch mit 11 257 000 X ,  die von 1901
(20 000 000 X )  mit 15 477 480 X  und die von 1908
(50 000 000 X ,  bisher begeben 25 000 000 .K) mit
24 463 000 JC aus. Von diesen Anleihen wurden im Be- 
richtsjahre dio vertragsmaBigen Betrśige ausgclost, und 
zwar: y o i i  der Anleihe von 1893 938 000 J i ,  von 1901 
548 500 X , Y o n  1908 509 000 X ,  zusammen 2 055 500 X .  
Dio Guthaben der Wcrksangehorigcn bei der Firma be
laufen sich auf 36 473 204,98 X .  Die Einlagen bei der 
Spareinriehtung betragen 9 894 808,61 JC; beido werden 
mit 5 % Ycrzinst. Auf abgeschlossene Lieferungsgcschafte 
wurden 110 976 357,42 J i  angczahlt. Dic sonstigen Yer- 
pflichtungen belaufen sich auf 105 625 007,67 J i ; darin 
sind Fordcrungcn fiir Lieferungen mit 20 102 312,83 J i ,  
die laufenden Guthaben von Pensions-, Kranken-, Hilfs- 
kassen usw. mit 3 192 914,93 X  und Lohne, Frachten, 
Zoile, Anleihezmsen, Reatkaufgelder und andero am 
JahresschluB noch nicht fiilligo Yerbindlichkeiten mit 
55 488 949,20 J i  enthalten. Der AbschluB zeigt, daB die 
Betriebsmittcl der Firma in starkom MaBe durch Auf- 
wendungen fiir Immobilien festgelegt worden sind; w  
haben sowohl erhebliche Verbesserungen und Erweiterun
gen der Werksanlagen ais auch bedeutende Erwerbungen 
von Grundeigentum, Kohlcnfeldern u. dgl stattgefunden. 
Der Immobilienbestand iiberstei.gt jetzt das Aktienkapital, 
einschlieBlich der Riickłagen, um fast 30 Millionen X , 
wahrend sich diese beiden Posten im Yorjahre noch an* 
nahemd docktcn. Dazu kommen neuerdings die groBen

in  JC 1910/11 1911/12 1912/13 1913/11 -

A ktien k ap ita l . • 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000;
A nleihen . . . . J>5 946 410 54 596 520 52 898 890 51 197 480;

Y o r t r a g ....................... 163 929 4 230 580 6 503 017 6 926 334
B etricbsgew inn . . 40 778 008 41 813 268 49 825 718! 54 004 571
Yersch. E lnnahm en 2 317 587 2 253 963 1 688 235 2 051 5M>
E innahm e an  Zinse.n 5 438 l 971071 3 886 200 2 283 668
R o h g e w i n n  e i n -

s c h l .  Y o r t r a g  . 43 264 961 50 268 883 61 903 170 65 266 122
S teuern  . . . . 3 736 850 5 004 212 5 686 276 9 858 249
AngestellUui- u . Ar-

5 703 9S4beitervorsichenuig 4 223 677 4 454 561 5 159 942
W ohlfahrtaausgaben 6 428 241 7 050 647 7 918 865 8 873 331
Reingew inn . . . 28 712 265 29 528 881 36 635 070 33 904 224
R e i n g e w i n n  e i n -

a e h l .  V o r t r a g  . 28 876 194 33 759 462 43 138 087 40 830 558:
G esetzl. R lieklago . 1 435 613 1 476 444 1 831 753 1 695 211
SoniicrrUcklage . . 
D eikrederefom is

2 000 000 2 000000 2 000 000

(au 3 ero rd . Zuw .) . 2000 000 2 000 000 — — ?
A rbeit.-U riaubsfonds — — l)2 000 000 2 000 000
P ensionskassen . . 1000 000 2000000 2 000 000 1000 000
W’eihnach ts2uwcn(l.

a .  B eam te  u. A rbeit. — — 3000 000 — I
K riegsbeiłiilfe . . . — — 3 000 000|
D ivittende . . . . 18 000 000 21 600 000 25 200 000 21 000 000!

10 12 14 12
Y ergiit. a. A ufaichtsr. 210000 180000 180 000 150000i

4 *30 580 6 503 017 6 926 334 9 385 347 i

i) Kachdem dieser Fonds im Yorjahre erstmalig 
5000 000 X  erhUten hatte.
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Anforderungen, welche nach dem Kriegsausbruch an die 
Firma herangetreten sind und ihre Mittei in einem auch 
heute nicht genau zu iibersehenden MaBe in Anspruch 
nehmen. Unter diesen Umstanden hiilt die Gesellschaft 
eine betrachtłiche Yermehrung de^ Geschaftskapitals fiir 
geboten, die im Wege der Erhohung des Aktienkapitals zu 
bewirken ware. Bas Direktor i u m schlagt Yor, das Ge- 
schaftskapital zunaehst um 35 Milłionen A  zu rermehren 
in der Weise, daB das znrzeit 180 Milłionen J i  betragende 
Aktienkapital der Firma um 70 Milłionen A ,  also auf 
250 Milłionen A  erhoht wird, und dali vou diesem Betrag 
zunaehst der Teilbetrag von 35 Milłionen A  zum 31. De
zember 1014 zur Einzahlung gelangt. Der neue Akticn- 
kapitalbetrag wird von der Familie Krupp ubemommen 
werden.

Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg, A. G., Augs
burg. — Wie der Bericht des Yorstandes ausfiihrt, ist im 
Gesehaftsjahr 1913/14 der Umsatz gegen das Vorjahr 
etwas zuruckgegangen; dagegen blieben die vorliegenden 
Auftrage fast auf gleieher Hohe wie im Yorjahr. Dabei 
ist allerdings zu beriicksichtigen, daB sowohl an jenen fiir 
das feindliche Ausland. ais auch an vielen anderen wegen 
der Kriegswirren nicht gearbeitet wird. Einen teilweisen 
Ersatz fiir diese Ausfalle brachten dem Untemehmen 
Kriegsauftriige, so daB alle Werke mit der durch die Ein- 
berufungen verminderten Bełegsehaft tatig sein konnen. 
Entlassungen von Beamtcn und Arbeitem aus AnlaB des 
Krieges haben nicht stattgefunden, die Gesellschaft konnte 
im Gegenteil in beseheidenem Um fangę Neueinstellungen 
Yornehmen. Dic Yertretungen der Gesellschaft in Feindes- 
łand muBten dagegen ihre Tatigkeit fast ganz einstellen, 
die in uberseeischen Landern muBten sie stark beschran- 
ken. Die in der Hauptversammhing yom 9. Februar 1914 
beschlossene Erhohung des Aktienkapit-als1) von 18 Mili. A  
auf 27 Mili. A wurde durchgefuhrt. Der Mehrerlos mit 
1502 003,45 A  wurde der Rucklage zugcwiesen. Die 
neuen Aktien sind ab 1. Juli 1914 dividendenberechtigt. 
Die Anlagekonten haben sich um 1 587 254,78 J i  crhiiht. 
HierYon ent fallen auf die Werke Augsburg, GustaYsburg 
und Ntirnberg fiir verschiedene Neubauten, maschinelle 
Erganzungen und Ausriistungen 1 032 143,65 A , auf das 
neue Werk Duisburg fiir YergroBerungen der GieBerei und 
Bonstige Bauten 555111,13 A .  Die Anzahl der Arbeiter 
und Angestelłten betiagt gegenwaitig 8913 gegen 15321 
im Yorjahre. Die Zahl der einberufenen Beamtcn und 
Arbeiter betragt rd. 4500. Die Aufwendungen fiir Arbeits- 
lohne und Gehalter betrugen 24 782 582,61 A , fiir Frachten 
und Zoile wurden 5 500 i40,83 A  verausgabt. Die gesetz- 
lichen l^isten an Stcuem und Yersicherungen fur Arbeiter 
und Angestellte betrugen etwa 84 % des Reingewinnes und 
etwa 117% der Akt iendivid ende, dio gesetziichcn und 
freiwilligen Î asstcn 100 % des Reingewinnes und 138 % 
der DiYidende. Wie der Bericht noch mitteilt, soli die am
21. Dezember stattfindende Haupt versammlung die Yer- 
waltung ermachtigen, 25 Stuck neue Aktien zu 2000 A  
mit Dividendenberechiigung ab 1. Juli 1914 auszugeben 
und diese gegen die 28 Stiick Guldenaktien, die Aktie zu 
1999,88 A ,  umzutauschen und die eingetauschten Aktien 
zur Vemiehtung einzuztehen.:— Die Gewinn- und Yerlust- 
rechnung zeigt einerseits neben 470149,51 A  Yortrag einen 
Betriebsgewinn von 9 582 193,95 A  i anderseits nach Abzug 
Yon 3725047,10 A  Steuem, Zinsen, Yersichcrungsbeitragen 
usw., 2 343 027 A  Abschreibungen und 2 000 000 A  Sonder- 
abschreibungcn einen Reingewinn Yon 1 983 669,03 A .  Der 
Aufsichtsrat schlagt Yor, hienron 100000 A an die Wohl- 
fahrtskonten zu uberweisen, 1 440 000 A ab Dividende 
(8%  g^en 10% i. Y.) auszuschiitten und 443 669,03 A 
auf neue Recbnung Yorzutragen.

Neuwalzwerk Aktlengesellschaft zu Bosperde in West- 
falen. — Wie der Bericht des Yorstandes ausfiihrt, ging 
im Gesehaftsjahr 1913/14 mit der Ueberspannung der 
Erzeugung die Ycrscharfung des Wettbewerbe3 Hand in

J) YgL St. u. E. 1914, 12. Febr., S. 299.

Hand, was cin weiteres Zuriickgehen der Preiso fiir die 
Haupterzeugnisse der Gesellschaft zur Folgę hatte. Das 
finanzielle Ergebnis ist durch diese Yerhaltnisse beein- 
trachtigt worden, und auch der bedeutend erhohte Um- 
satz Yermochte den Ausfall an Gewinn nicht auszugłeichen. 
Auch im verflossenen Geschaftsjahre wurden die Betriebe, 
namentlieh die Drahtzieherei und dio Weberei, weiter 
ausgebaut und vcrbcssert. Die Gesellschaft erhofft hier- 
durch eine vergró0erte Idstungsfiihigkeit und ErmaGi- 
gung der Herstellungskostcn.

in J i 1310/11 1911/12 1912/13 1913/14

A-ktienkapitat. . 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 009
10 039 53 05 S 53 157 41 803

Sonstige Einnahmen — 75 90 —
Betriłibsgewinn . . 409 062 426 385 399 533 414 634
II o h g c- w i un ein

schl. Vortros • 425 IM 434 547 457 335 459 433
/Ulg. Unk.,ZinK. usw. 
Abschreibungen . .

160 130 163 767 178 231 198 113
134 6S5 133 045 157 30O 16* 700

Talonsteutr . . , — 15 000 2 500 2 500
Delkredcrekonto. . 14 552 4 5Tił — __

Reingewinn . . . 99 695 105 069 61 647 45 322
Reingewinn ein

schl. Yortrag . 115 784 163 157 119 303 90125
Taatteme u. Belohu. 7 69G — _ __

j Pensionsfondfl . . — ■■ ■ 5 000 —
; Ditidende . . . . 50 000 100 000 75 000 —

» % • • • 2 4 3 —

] Vortrag............ 5S0SS 53 157 4 4 803 90125
J. Pohlig, Aktlengesellschaft, In Cdln. — Wic der Be

richt des Yorstandes iiber das Gesehaftsjahr 1913/14 aus
fuhrt, machte sich der Riiekgang der Konjunktur in der 
Eisenindustrie zwar auch bei dem Untemehmen, be
sonders wahrend des letzten Halbjahres, bemcrkbar, aber 
es gelang trotzdem, mehr Auftrage hereinzunehmen ab 
in den vorhcrgehcnden Jahren. Dementsprechend waren 
dic Fabriken gut beschaftigt. Die Wiener Zweignieder- 
lassung arbeitete weniger giinstig ais im Yorjahre, trotz
dem ist das Ergebnis nicht unbefriedigend. Nur ist der 
Auftragsbestand unter den gespannten politischen Yer
halt nissen sehr zuruckgegangen. Im Mai d. J. traf die 
Gesellschaft eine Yercinbarung mit der Firma Th. Otto & 
Comp., Schkeuditz, wonach die friiheren Yertrage, die ihr 
nicht gestatteten, in Nord- und Ostdeutschland Drahtscil- 
bahnen zu bauen, aufgehoben wurden, so daB sic jetzt in 
der Lage ist, dieso Hauptsonderhcit ungehindert in ganz 
Deutschland und in der ganzen Weit zu bauen. Gleich- 
zeitig hat der Inhaber der Firma Th. Otto & Comp. diese 
geloscht und die Yerpflichtung ubemommen, in Zukunft 
keine Drahtseilbahnen zu bauen. — Die Gewinn- und Yer- 
lustrechnung ergibt neben 222 398,55 A Yortrag einen 
BetriebsuberschuB von 680 874,28 (i- Y. 449 459,05) A. 
Nach Abzug der Abschreibungen in Hohe Y o n  305749,05 A 
Y c r b le ib t  ein Reingewinn von 597 523,78 A . Der Yorstand 
schlagt vor, hierYon 37 512,53 A der Rucklage zuzufiihren. 
50 000 A zur Bildung eines Kriegsunterstutzungsbestandes 
zu Yerwendcn, 52 903,17 A Tantiemen zu Yergiitcn,
150 000 A  ais I>ividende (6%  gegen 0 %  i. Y.) auszu- 
sebutten und 307 108,08 A  auf neue Rechnung vorzu- 
tragen. Der A u f t ra gs besta n d bezifferte sich am 1. Juli 
d. J. auf rd. 5 281 000 A  gegen 4 385 000 A  im Yorjahre.

Stahlwerke Bruninghaus, Aktlengesellschaft, Werdohł
i. W. — Das Gesehaftsjahr 1913/14 brachte der Gcscll* 
schaft nach dem Bericht des Yorstandes hinrcichende Be
schaftigung. Der Auftragseingang bei der Abteilung Wer- 
dohl war im allgemeinen gut, wenn auch der U msatz, 
namentlieh in StahlfonnguB, nicht dic Hohe des vorhcrigen 
Geschaftsjahres erreichte. Die Preise waren der Markt lage 
entsprechend niedriger ais im Yorjahre. Die Abteilung 
Yorhalle hat zum Gesamtergebnis wieder gut beigetragen. 
Das Werk erfreute sich einer Yollen Beschaftigung und 
eines ungestórten, regelmaBigen Betriebes. Auf dem 
Eisenwerk Westhofen war der Auftragseingang ausreichend. 
Die IVeise, namentlieh fur Forderwagen, blieben dagegen 
nach wie vor auBerst gedriickt. Der E i s e n bahnansehluB 
wurde im Bcrichtsjahre in Betrieb genommen. Der I m-
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sui aller Abteilungen (einschl. Westhofen) berifferte sieh 
tai 6891430,61 (i V. 7 767 426,57) .K. Die gegcnwartige 
Beschaftigung der Wcrke, nameatlich der Abteilung Yor- 
iaUe, bezcichnet der Berieht ais zufriedenstelleikL

in X 3120/11 1911/12 i d i 2 / i 3 : 1913/14

Akt2«iŁ*pita!............................. 2000 0 0 0 2 000000 2 250000 2 250000'
;A r .W h e n ........................... •162 0<>'J 461 OOO 4*3 000 4J3O0O

f Sanr&s. . - ............................. 53113 T6 i d &0 996
■: »*3csJi<r« Eisnahir>f-n .  .  . 3 4f.S 3  534 — i ■ — l
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Stahlwerke Rich. Lindenberg, Aktiengeselfschait, zu 
Kemscheid-Hasten. — Wie wir dem Berieht des Vorstandes 
iber das Geschaftsjahr 1913 14 entnehmen, bat der Yer- 
**od einrdner Stahlsorien nicht die Hóhe des Yorjahre) 
erreicht, jedoch konnte der Ausfall dureh Steigerung dea 
AhsaUts in den Sonderencugnissea der Gesellschaft aus- 
ęeglicisen werden. Der Wert der rersandten Waren war 
ci*as hoher ais im Yorjahr. Dureh dic ruckgangige Ge- 
schaftslage ist auch die Preisbildung fur rcischicdene Er- 
iragnissc nachteilig beeinSaGt worden. Es war nicht 
moglich, die Herabsetzung der Preise dureh niedrigere 
Csstehungskosten auszugleichen, da die fur das Unter- 
aehinen hauptsachlich in Betracht kommenden Roh- und 
Betriebsusaterialien erst gegen Ende des Geschaftsjahres 
eine PreisermaBigung erfuhren. Das Berichtsjahr ist ohne 
noaseiswerie Betriebsstórungen rerlaufen; dagegen hat 
der Erweiterungsbau des Blech walzwerkes dessen fast 
TimrSchige Betriehseinstellung erfordert. Fiir Betricbs- 
^erbesaemngen. Xeuaiiia^ę-:i und sonstige Anschaffungen 
Tarden im Berichtsjahre 418 000 Jt Terausgabt. Die ror- 
fegenden Auftrage sichem der Gesellschaft fiir mehrere 
HonateTofleBeschaftigung. D ieE Iek trostah l G.m.b. H. 
ioncts im Berichtsjahr rerschiedene Lizenzahschliisse 
bochen.
1 ■
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Friedrich Tbomee, Aktien-Gesellschalt. Werdohl i- W.
Wieder Geschaftsbericht fur 1913/14 mitteilt, b<standen 

die ungunstigen YerhMt nisse fiir die reinen W alzwerke und 
^rahtiiehereien das gatsze .Jalir hindurch fort, zum 1 eil 
^bea sie ach noch rerecharfi. Der Bchon im rorigen Be- 
richtejahre beklaste Rucfcgang der Yerkaufspreise fiir

*) H %  oder 220 000 J t  auf 2 000 000 J l  Aktien- 
^pital und ó y , ° 0 oder 13750 J t  auf 250000 J t  neue 
Aktien.

Draht und Drahtwarcn hat sieh in 1913/14 fortgesctzt und 
fiir gewohnliehc Stapeldrahte, Stifte, besonders auch dureh 
die weitere Yerschieehterung der Uebcrpreiso fiir Yer- 
edelung und dunno Starken Preise zutage gefordert, die 
rielfach unter den Selbstkosten liegen, abgesehen von 
einigen Sonderheitcn, dio einigermafien im Preise gehalten 
werden konnten. Der ZusammenschluB einer groIJen An- 
zahl reiner Drahtziehereien und Stiftfabriken mit mehreren 
groBen reinen Walzwerken hat die Gesellschaft rerarilaBt, 
zur Sicherung ihrer Aktionsfrciheit einen Ycrtrag wegen 
Łieferung von Walzdraht, soweit er vorteilhaft nicht im 
eigenen Walzwerk hergestellt werdon kann, mit dem Stahl
werk der Firma Fried. Krupp A. G., Essen, abzuschlieBen. 
Der Betrieb war im rerflossencn Jahre durcliaus normal, 
groBere Stórungen waren nicht zu rcrzeichncn. Da es 
der Gesellschaft in allen Betrieben an genugenden Auf
tragen nicht gemangelt hat, konnten die rorjahrigcn Er- 
zeugungsziffem wieder erreicht werden. Die Gesellschaft 
erzeugte 21 555 (21 255) t Spczial-Walzdraht, Qualitiits- 
Stabcisen, Stabstahl, gezogene Drahte und Drahtstifte 
sowie 1414 (1623) t Fassonstahl in Lohn. Der Gesarnt- 
umschlag betrug 2 8S3 785,63 (2 796 754,35) Jl. — Die 
Gesellschaft erzielte einschl. 17 131,10 Jt Yortrag einen 
Rohgewinn von 193 391,35 Jt und nach Abzug ron 
98492,11 .K allgemeinen Unkosten, Skonto usw. einen 
UebersehuB ron 94 899,24 .fi. Ilierron sollen 3125,28 .ft 
der Hucklage zugefiihrt, 32 393,63 Jt zu Abschreibungen 
rerwendet, 1500 .# an Bclohnungen rergiitet, 4528,85 ,ff 
dem Delkrederekonto uberwiesen, 36 000 -ft ais Diridende 
(3 °ó wie i. Y.) rerteilt and 17 351,48 .łt auf neue Rech
nung rorgetragen werden. — Nach Ausbrueh des Krieges 
war die Gesellschaft genótigt, zunachst den ganzen Betrieb 
einzustellen, da ein groBer Teil ihrer Arbeiter zu den Fahncn 
einberufen wurde, und der Eisenbahn-GuterrerkehrfUr die 
Industrie ganzlich brachgelegt war. Anfang September 
aber schon konnte sie einen Teilbetrieb in allen Abteilungen 
wieder aufnehmen; zurzeit arbeitet sic mit 60 bis 70 % 
ihrer Leistungsfahigkeit und hofft nach den rorliegenden 
Absehliissen und den laufend eingehenden Auftragen den 
Betrieb in ahnlichem Umfange auch fiir die nachsten 
Monate beibehalten zu konnen.

Trierer Walzwerk, Aktien-Gesellschaft, Trier. — Das
abgelaufene Geschaftsjahr erbrachte nach dem Berichte 
des Yorstandes einschl. 15 626,18 Jt Yortrag einen Roh
gewinn Ton 942 120,41 Yon den nach Abzug ron 
673 907,53 Jt allgemeinen Unkosten, Ziasen usw. und 
137 499,91 .X Abschreibungen rerbleibenden 130 712,97 Jt 
beantragt der Yorstand 6000 Jt der Riicklage zuzufiihren, 
8500 .(t zu Belohnungcn an Arbeiter und Beamte und 
14 726,50 J t zu Tantiemen an Yorstand und Aufsichtsrat 
zu rerwenden, 25 000 Jt der Kriegsrucklage zu iiber- 
weisen, 50 000 Jt ais Diridende (4 % gegen 6 % i. V.) zu 
Ycrteilen und 26 486,47 Jt auf neue Rechnung rorzutragen.
— Der Umsatz konnte weiter betrachtlich erhóht werden, 
wodurch die allgemeinen Unkosten rerhaltnismaBig ver- 
mindert wurden; ebenso wirkten dic standigen technischen 
Yerbcsserungen und Vcrrollkommnungen der Bctriebs- 
einrichtungen giinstig auf das Ergebnis. Die Preise fur 
Rohbandeiscn gingon im Berichtsjahre, besonders im 
letzten llalbjahre, zuruck; trotzdem mu lite das Fertig- 
erzeugnis nach rólliger Auflósung des Yerbandcs deutseher 
Kaltwalzwerke ais Folgę der groUcn Zahl neu entstandener 
Werke fortgcsetzt erheblich billiger ais im Yorjahre rer- 
kauft werden. Die Einkaufspreise fur Metalle und Kohlen 
erlitten ebenso wie die Lohn- urid ArbeiterrerhalŁiiisse im 
Durchsehnitt keine sonderlichen Yeranderungen. Der 
Auftragsbestand hielt sich auf der Hohe des rergangenen 
Jahres. Fur die nachsten Monatc des neuen Geuchafts- 
jahres liegen genfigend Auftrage ror. Wahrend im August 
und in der crsten Halfte di# Monat* »SepU;mljer der 
Betrieb infolge des Krieges ruhte, ist die Błitt;liaftigung 
inzwisehcn wieder auf annaherod 60%  gestieget).

Westfilische Drahtindustrie zu Hamm L W. — Dem
Berieht dc* Yorstandes zufotge hatte das abgelaufene Ge-
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schaftsjahr 1913/14 wic kein friiheres unter der Ungunst 
der Preisentwicklung auf dem Drahtmarkto zu leiden. Das 
Unternehmen war allerdings, obwohl umgehaut wurde, 
in der Lage, die Betriebe fast durehweg voll auszunutzen 
und auf diese Weise die bis jetzt der Mengó nach hochstc 
Yersandziffer zu errcichen. Dio Preiso der Massenfabrikate 
bewegten sich jedoch uberall in absteigender Richtung. 
Die Neu- und Umbauten schritton wahrend des ganzen 
Jahres ohne Storung und in befriedigender W’eiso vor- 
w&rts. Die Rigaer Filiaie der GeseUschaft hatte bis zum 
Friihjahr zufriedenstellend gearbeitet. Gegen Ende April 
brach ein Arbeiterausstand von groBcrem Umfangc aus, 
der schlieBlich zur Stillegung des ganzen Betriebes fiihrte. 
Ende Juli war die bestc Aussicht dafiir vorhanden, daB 
die Arbeit nach und nach in vollem Umfange wieder auf- 
genommen werden konnte. Das ist durch den Krieg vcr- 
hindert worden. Infolge des Kriegszustandes war es nicht 
moglich, von Riga eine Inyentur und Bilanz zu erhalten. 
In der Bilanz ist deshalb dio Kapitalbctciligung unver- 
andert und auBerdem die laufende Schuld eingestellt 
worden; etwaiger Gewinn ist nicht beriicksichtigt. Der 
Gcsamtumsatz in Hamm betrug im Jahro 1913/14 
19 203 402,41 JC. Die Zahl der Arbeiter belief sich auf 
2214. An Lohnen wurden 3 472 098,93 JC yerausgabt.

ln JL 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14
Aktienkapital . . . 11 500 000 11 500 000 U 500 000 11 500 000
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Ccmpanla Fundidora de Fierro y Acero de Monterey, 
S.-A. — Dem Berichte des Yerwaltungsrats iiber das Ge
schaftsjahr 1913 zufolge konnte die Gesełlschaft wegen 
der politiBchen Ycrwicklungen in Mexiko die Betriebe nur 
kurze Zeit beschaftigen. Der Umsatz betrug 2 269 128,66 $ 
gegen fi 722 364,13 $ im Yorjahre. Erzeugt bzw. hergestelit 
wurden u. a. 11 712 (i. Y. 32 590) t Roheisen, 4613 (15 800) t 
GieBoreicisen, 19 535 (66 820) t FluBeisen, 6607 (11 099) t 
Konstruktionseisen, 4227 (16 927) t  Stabeisen und 924 
(27 806) t Schienen und sonstiges EiscnbahnmateriaL Dio 
Eisenerzgruben des Untemehmens forderten 10 825 
(22 000) t Erze. Der Koksverbrauch stellte sich auf 
16 372 t, woYon 15 895 t aus dem Inlande und 477 t aus 
dem Auslande bczogen wurden. — Der AbschluB zeigt 
einerseits 434 354,18 $ Betriebsgewinn, 78 474,73 $ Gewinn 
der Niederlassung in Mexiko, 28 499,89 $ Einnahmen aus 
Zinsen und 7329,52 $ sonstige Einnahmen, anderseits nach 
Abzug yon 170 492,05 $ allgemeinen Unkosten, 329 052,51 $ 
Zinsen, 15 320,20 $ Yersicherungen usw. einen Reingewinn 
yon 33 793,56 $, wozu noch 161 890,99 $ Yortrag aus dem

Yorjahre treten, so daB eine Summo von 195 684,55 $ zur 
Yerfiigung steht. I)avon sollen 1689,68 § der Riicklage zu- 
gefiihrt, 3210,39 $ an den Aufsichtsrat vergiitet und der 
Rest von 190 784,48 $ zu Abschreibungen yerwandt werden.

Prager Eisen-Industrie-Gcsellschaft in Wien. — Wic 
der Bericht iiber das Geschaftsjahr 1913/14 ausfuhrt, 
hatten die Hiittenwerke das ganze Jahr hindurch infolge 
des stockenden Absatzes an empfindlichem Arbeitsmangel 
zu leiden. Der Riickgang des Eisengeschaftcs setzte bereits 
zu Beginn der im Herbst des Jahres 1912 eingetretenen 
Wirren am Bałkan ein. Wahrend aber zu jener Zeit noch 
ein Auftragsbestand yorhanden war, der den Eisenwerkcn 
bis in den Anfang des Jahres 1913 hincin eine ausgiebige 
Beschaftigung bot, schwachte sich die Nachfrage von 
diesem Zcitpunkte an stiindig ab, und es war seither eino 
stele Yerringerung der Absatzziffern zu beklagen. Es 
wurden von der Gesełlschaft gefórdert bzw. erzeugt:
1 540 518 (1 569 261) t  Steinkohle, 893 565 (1044 414) t 
Roherz, 393 752 (502 610) t  Kalkstcin, 308 068 (396 864) t 
Roheisen, 31 440 (70 311) t  Eisen-Halbfabrikate, 198 348 
(282083) t fertige Walzwarc, 16239 (20 260) t  GuBware, 
66 362 (97 305) t  Thomasphosphatmehl. — Yon den 15 000 
Angestellten der Gesełlschaft wurden bisher 3600 zu den 
Waffcn gerufen. Sie entbehrt diese Arbeitskrafte insbeson
dere beim Kohlenbergbau, da die Nachfrage nach Kohle, 
iiberwiegend nach Hausbrandkohle, infołge der herab- 
gegangcncn Fórderung und infolge der cingcschrankten 
Einfuhr yon Steinkohle so lebhaft ist, daB ihr heute nur 
schwer entsprochen werden kann. — Dio Gewinn- und 
Yerłustrechnung fiir das am 30. Juni d. J. abgelaufcne 
Geschaftsjahr zeigt einerseits neben 185 445,16 K Ge- 
winnvortrag und 1 151 930,62 K Zinseinnahmen
2 289 521,19 K Gewinn der Kohlen werke und 
13 448 332,83 K Gewinn der Hiittenwerke, anderseits 
630 296,66 K allgemeine Unkosten, 7 536 216,29 K staat- 
liche Steuem, 2 489 765,16 K Auslagen fiir Wohlfahrts- 
zwccke und 2 978 468,49 K Abschreibungen, so daB sich 
ein Reingewinn von 3 440 483,20 K ergibt. Der Yerwał- 
tungsrat schliigt yor, daraus 8 %, d. s. 40 K f. d. Aktie, 
gegen 38 %, d. s. 190 K i. Y., zu yerteilen und einen Be- 
trag yon 414 979,40 K auf neue Rechnung yorzutragen.

Societi Anonima Ferriere PiemontesI gl£ Vandel e Cia, 
Turin. — Der Umsatz der Gesełlschaft ist im Gcschiifts- 
jahre 1913/14 bei gleichzeitigem Riickgang der Verkaufs- 
preise geringer gewesen ais im Yorjahre. Dazu trat der 
geringe Bedarf der italienischen Regierung an Speział- 
material, yon dcm nur ein Drittel der yorjahrigen Menge 
geliefert wurde. Infolgo des in den letzten Jahren durch 
Griindung neuer Fabriken fiir die Herstellung yon Eisen- 
driihten und -stiften stark yerscharften Wettbewerbc* 
wichen besonders die Preise dieser Erzeugnisse. Die be- 
stehende Yerkaufsvereinigung inuBte unter der Ungunst 
dieser Yerh&ltnisse vorzeitig aufgelóst werden. Der Ge- 
samtumsatz ging gegen das Yorjahr um 2 429 173,03 1* 
zuriick. — Dio Gewinn- und Yerłustrechnung ergibt 
einerseits einschlieBlich 6723,44 L Yortrag und 7005,31 L  
sonstigen Einnahmen einen Rohgewinnyon 1 590 952,61 L: 
anderseits nach Abzug von 311 629,92 h  allgemeinen Un
kosten, 174 480,12 L Zinsen usw., 156 091,97 L Steucrn 
und 250 000 L Abschreibungen einen Reingewinn von 
698 750,60 L. Hicrvon werden 34 937,52 L der Riicklage 
zugefiihrt, 40 433,S2 L an Yerwaltungsrat und Yorstand 
und 17 328,78 L an die Boamten yergiitet, 600 000 L ais 
Dividcnde (8 %  gegen 102/* % i. V.) auf das 7 500 000 L 
betragende Aktienkapital ausgesehuttet und 6050,48 I* 
auf neue Rechnung yorgetragen.

S t im m en  zum  Krieg.
Ende Oktober d. J. tagte in Birmingham (Alabama) 

eine yon wohl 300 Mitgliedern besuchte Versammlung des 
A m erican Iro n  and  S teel In s titu te . Der Yorsitzende 
dieser Yereinigung, der bekannte Priisident der United 
States Steel Corporation, E. H. G ary, beriihrte in seiner 
Eroffnungsansprache naturgeraaB auch den gegenwartig

tobenden yerheerenden Weltbrand, iiber dessen Ursache 
er sich in bemerkenswerter, den Nagel auf den Kopf treffen* 
der Weise auslieB.

Gary erinnerte zunachst an die im Jahre 1911 statt- 
gehabte Internationale Tagung und sagte, wenn die groCe- 
Anzahl von Industriellen, die auf der Z u s a m m e n k u n f t  in
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Briissel1) im Jahre 1911 alle Liinder Yertraten, dio mit der 
Eisen- und Stahlindustrie zu tun haben, wenn alle diese 
Manner Gelegenheit gehabt hatten, die Frage n, dio zum 
Krieg gefiihrt haben, der jetzt Europa yerheert, zu erortern 
und zu entscheiden, so wtirde jetzt kein Krieg sein. Jene 
klugen, erfahrenen, praktischen, menschlich fiihlenden und 
christlich gesinnten Manner, die von Zeit zu Zeit in per- 
sonliche Beriihrung treten und daher einander wohl kennen, 
wurden ganz besonders bcsonnen und gerecht gewescn sein 
und wiirden zu Schliissen gekommen sein, welche die all
gemeinen Interessen beschiitzt und die Moglichkeit des 
gegenwartigen traurigcn Krieges verhindert hatten.

Fiir die deutschen Teilnehmcr an der danmligen Yer- 
anstaltung konnen wir ihm hierin bedingungslos zustimraen, 
und das gleiche gilt von der von ihm ais seine personliehe 
Ansicht bezeiclmeten Auslassung, daB der Kam p i um 
die w irtschaftliche V o rherrschaft der tre ibende  
Grund fiir den K rieg  w ar, oder w enigstens 
einen en tscheidenden  EinfluB  auf seinen A us
bruch h a tte , und daB die zur Entschcidung stehenden 
fragen wesentlich in Dollars und Cents ausgedriickt 
werden konnen.

In dieser Auffassung begegnet sich die des klarblicken- 
den Araerikaners Y o llig  mit der unsrigen. Er fiihrt damit den 
Krieg auf den geschaftlichen Neid Englands zuriick, denn 
Deutschland bedurfto wahrlich keines blutigen Krieges 
zur Unterstutzung seines in gesunder Entwicklung be-

*) St. u. E. 1911, 13. Juli, S. 1147.

griffenen wirtsehaftliehen Yormarschcs. Mit Frankreich, 
KuBland und aueh Japan hatten wrir auf den Weltmarkten 
w‘ohl nur w’enig Reibungsflachen, und daB die Senegal- 
neger, Marokkaner, Portugiesen, Serbcn oder Nikita von 
Montenegro und Albert von Monaco in ihrem etwaigen 
Streben um wirtschaftliche Yorhcrrschaft sich von den 
bosen Deutschen gehindert sahen, wird der objektivste 
Neutrale nicht behaupten wollen.

Die englische Fachpresse macht, wie wir wiederholt 
anfiihrten, auch gar kein Hehl daraus, daB die Haupt- 
aufgabeder britischen Industrie wahrend des Krieges das 
Kapcm der deutschen Absatzgebiete sein miisso. Die letzte 
Ausgabe des ,,Enginecr“3) weist ubrigens auch auf die 
glanzerulen Auasichten hin, die der englischen Industrie 
nach dem Kriege erwachsen durch die Wiederherstellung 
der in Frankreich und namentlich in Belgien zerstorten 
Eisen bauten: „es wird unsere Freude und unser Nutzen 
sein, dem tapferen kleinen Lando unsere helfende Hand zu 
reiehen bei seiner Ruckkehr zu einem groBen industriellen 
Łeben“. Wenn nur die in Betraeht kommenden Behorden 
keinen Strich durch die Yergebung der Auftrage an die 
hilfreichen Englander maehen.

Aus der gleiehen Nummer des „Engineer" horen wir, 
daB die wirtsehaftliehen Yerhaltnisse in Deutschland sehr 
schlecht stehen und mit jeder Woche schlimmer werden, 
so schlimm, daB neuerdings die Gehalter der Offiziere er- 
miiBigt werden muBten. So, nun wLssen wir es!

!) 1914, 4. Dez.

Bucherschau.
Herzog, S., Iiigenieur (Zurich): Theoretisehe und 

praktischa Einfiilirung in  die allgemeine Elektro
technik. Ilandbuch fiir das | Selbststudium. Mit 
87& Textabb. Stuttgart: P. Enke 1914. (3 BI., 
428 S.) 8". 12 M .

Der Vcrfasscr sagt in seinem Yorwort, daB er be- 
strebt war, in moglichst erschopfender Form ein Bild des 
heutigen Standes der Elektrotechnik zu geben, um dem 
Leser zu ermoglichen, auf dem Wege dea Selbststudiums 
sich in kurzer Zeit in dieser schwierigen Wissenschaft 
zurechtzufinden. Ich mochte dagegen bemerken, daB nur 
dcrjenige in der Lage ist, das Buch mit Erfolg zu studieren, 
dat; iiber geniigendo Kenntnisse in der Mathematik, 
Chemie und Physik verfiigt.

Naehdem in den ersten Kapiteln die einzelnen Be- 
griffe der Elektrotechnik erliiutert worden sind, werden 
in den folgenden Abschnitten die Apparate, Maschinen fiir 
Gleichstrom, Wcchselstrom und Drehstrom beschrieben. 
Sehr ausfiihrlich sind die Schaltungen der wichtigsten 
Slaschinen durch ubersiehtliche Skizzen dargestellt. Im 
letzten Teile des Buches ist das groBe Anwendungsgebiet 
<l''r Elektrizitat behandelt. Es muB zum Lobe des Ver- 
fassers gesagt werden, daB gerado dieser Teil, der den im 
yraktisehcn Leben stehenden Leser am meisten interessiert, 
®it groBer Sorgfalt und vielem FleiB zusammengetragen 
ist, wenn aueh die Anwendung der Elektrizitat im Hutten- 
wesen, wo sie doch wohl am meisten zu den groBen Er
folgen der Eisenindustrie bcigetragen hat, etwas aus- 
fiihrlicher hatte betont werden mussen.

Ich wurde es fiir eine w-csentliche Bcreicherung des 
Buches halten, wenn der Verfasser sich entschheBen 
TroUte, Tielleicht in der niichsten Auflage iiber die An
wendung der Elektrizitat im Hiittenwesen mehr zu be- 
richten. O. Kehren.

S ch r e ib e r , F r i t z :  Aujbereilung, BrihiUierung 
w d  Verkohmg der Steinkohle. Mit 64 Abb. (Er- 
weiterter Sonderabdruek aua dem Erganzungs- 
"trk zu Muspratfs Handbucli der technischen 
Chemie, Bd. I.) Braunsehweig: Friedr. Vieweg
u. Sohn 1914. (2 BI., 67 S.) 4°. 3 M.

Der Verfasser beschreibt in dem neu erschionenon 
Werke die Aufberoitung der Kohle auf trockenem und 
nassem Wege und erwahnt die dazu benotigten maschinellen 
Hilfsmittel der Kohlenwaschen. Dannkommt er.ausgehend 
ron der Brikettierung der Steinkohle und deren Einrichtung, 
auf die Yerkokung der Steinkohle zu sprechen, die sich in 
den letzten Jahrzehnten bekanntlieh durch die sinnreicho 
Umgestaltung der Nebcnproduktengcwinnung und die aus- 
gedehnte Yerwendung der KoksgaBe zu einem sehr lohnen- 
den Erwerbszweig der Industrie entwickelte. Nach einer 
kurzeń Besprecliung der bei der Yerkokung sich abspielen- 
den Vorgange geht der Yerfasaer auf die Beschreibung der 
gebrauchliehsten Oefen und dio Einrichtungen zu deren 
Bcdienung niiher ein und gibt weiterhin ein ansschaulich® 
Bild iiber die Entwicklung der Teerabscheidung, der Bcnzol- 
und Ammoniak-Gewinnung nach dem alten und neuen 
direkteti Yerfahren sowio derBestrebungen zur Ausnutzung 
des Schwefelgehaltes der Gase zur Erspamia der Schwefel- 
saure. Das Buch kann natiirlich nicht Ansprueh maehen 
auf die Aufzahlung aller im Laufo der Jahre bekannt go- 
wordenen Destillationsrerfahrenj ca kann jedoch nicht 
Terkannt werden, daB die hauptaitchUch in Anwendung 
befindlichen Hilfsmittel zur Deatillation der Kohle und 
Gewinnung der Nebenerzeugnisse in einer leieht verstand- 
lichen und interessanten Weise dcm Leser Tor Augen 
gefiihrt sind, so daB das vorllegende Werk eine sehr za 
begriiBende Bereicherung in der Literatur der Kohlen- 
vergasung darstellt. D r. H.

Ferner sind der Bedaktion folgende Werke zugegangen: 
Forsch u ngm rbeiten auf dem Oebietc d u  Ingenieurwesens. 

Hrsg. Tom Y erein d eu tscher Ingenieure. Schrift- 
leitung: D. Meyer und M. Seyffert. Berlin: Selbst- 
T c r la g  des Yereines deutscher Ingenieure (J. Springer
i. Komin.). 4 ® (8 °).

H. 158 u. 150. Ombeck, 'Jl.-Sng. H ugo: Druck- 
verlust eirómcnder Luft in  geraden zylindrischen liohr- 
leilungen. 1914. (64 S.) 2 .li (fur I^ehrer und Schiiler 
technischer Schulen 1 M).

G rabow sky, Dr. phil. W., Ingenicur: Der Dampfver- 
brauch voń Maschinen mit Gegendrwk und mit Zv.-ische.n- 
d a m p fe n ln a h m e . Mit 24 Fig. i. T e d  u. Tab. Berlin: 
Polytcchnische Bnchhandlung, A. Seydel, 1914. (45 S.) 
85. 1,80 Jt.
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Kalender fiir 1915.
Wie in friiheren Jahren, so stellt sich auch dieses 

Jahr wieder eine Anzahl der unter der Bezeichnung 
„Kalender4* regelmaBig neu aufgelegten Taschenbucher 
ein. Meist sind cs alte Bekannte, die vorn Faehmann ais 
Begleiter bei der taglichen Berufsarbeit gern wiltkommen 
geheiBen werden. Es erubrigt sich daher, nochmals auf 
den Inhalt der einzełnen Taschenbucher einzugehen. 
'Wir begnugeri uns damit, dio zeitgcmaB erganzten Aus- 
gaben fiir 1015, soweit sio uns zugegangen sind, nach- 
folgend mit genauer Titelangabe anzuzeigen:
Giefierei-Kalender 1915. Hand- und Hilfsbuch fiir Eisen-, 

Metali-, Temper- und StahlgieBereifachleute sowie 
Modelltischler, Mit zahlreiehen 111., bewiihrtcn Berech- 
nungs- und technischen Hilfstabellen, Kalendarium, 
sowie einem Anhange: Die wichtigsten BezugsąueUen 
fiir das gesamte GieBerei und Modellwesen. [Hrsg.] von 
llutteningenieur E rn s t A. Schofct, unter Mitwirkung 
von GieBereiingenicur F ranz  H erk en ra th , Hiitten- 
ingenieur Dr. W est hof f und anderer bewahrter Fach- 
leutc. Dresden-A. 14, Verlag: „Dio Glashutte“ [1914]. 
(307 S. nebst Kalendarium) 8°. In Leinen geb. .3 JC 
(fiir das Aualand 3,50 JC).

Fehlands Ingenieur-Kalender 1915. Fiir Masehinen- und 
Hutteningenieure hrsg. von Prof. Fr. F rey tag , Konigl.

Baurat, Lehrer an den Technischen Staatslehranstalten 
inChemnitz. In 2 Teilen. 37. Jahrg. Berlin: Julius 
Springer 1915. 1. Teil (X, 250 S. und Kalendarium) 8® 
in Leder (bzw. ais Brieftasche) geb., 2. Teil (362 S.) 
8° geh., zus. 3 JC (bzw. 4 JC).

Maschinenbau- und Metali-Arbeiter-Kalender fiir 1915. 
Hrsg. von Carl P a tak y  unter Mitw. vieler Fachleute. 
Reich iii. 35. Jahrg. Berlin (S. 42, PrinzenstraBo 100): 
Carl Pataky [1914]. (8 BI., Kalendarium u. 108 S.) 8®. 
In Leinen geb. (bei freier Zusendung) 1,10 JC.

Stuhlen*8, P., Ingenieur-Kalender fur Masehinen- und 
Huttentechniker 1915. Eino gedrangte Sammlung der 
wichtigsten Tabellen, Formeln und Rcsultate aus dem 
Gebiete der gesamten Technik, nebst Notizbueh. Hrag. 
von Diplomingenieur Prof E. C. K arch. 50. Jahrg.
2 Teile. Mit Eisenbahnkarte, Notizblock und Faber- 
stift. Essen: G. D. Bacdekcr 1915. 1. Teil (X, 263 S. 
und Kalendarium) S° in Kunstleder geb., 2. Teil (VII, 
212 S.) 8° geh., zus. 3 JC.

Uhlands Ingenieur-Kalender. Begriindet von Wilhelm 
H einrich  U hland. 41. Jahrg. 1915. Bearb. von
F. W ilcke, Ingenieur in Leipzig. In 2 Teilen. Leipzig: 
Alfred Kroner, Yerlag [1914]. I. Teil (Taschenbuch) 
(IV, 220 S. und Kalendarium) 8° iu Leinen geb., 2. Teil 
(fiir den Konstruktionstisch) (IV, 480 S.) 8° geh., 
zus. 3 JC.

Yereins -Nachrichten.
V ere in  d e u ts c h e r  E isen h u t ten leu te .

Fur die Vereinsbiblioihek sind eingegangen:
(l)ie Einaeiider sind mit dnem * bezelcUnet.)

/ Bericht uber d ie] 42ste Hauptuersammlung, 1914, [des] 
Dampf kessel- Uebenmchungs- Verein[s]* zu Siegen. Siegen 
(1914). (88 S.) 8®.

Bericht iiber die Konigl. Sachs. Techniscke Hochschule zu 
Dresden fur das Studien jahr 1913114. Dresden [1914]. 
(66 S.) 4e.

Ber ich le. iiber das 48. Geschaftsjahr, 1913, [d e r] Bad ische[n J  
Gesellschaft* zur U eberwachung von Dampfkesseln mit 
dem Sitze in  Mannheim, E . V. Mit 3 Tab. Mannheim 
1914. (50 S.) 8°.

Geschdftebericht, Einundvierzigster [des] Bergische[nJ 
Dampf kessel- Uebencachungs- V erein [ s /*, Barmen, 1. A pril
1913 bis 31. Marz 1914. Elberfeld (1914). (134 S.) 8°.

Haupt- V ersammlung, 10., [des] Verein[sJ* deutscher 
Firm en fur Schornsteinbau- und Feuerungsanlagen, E. F., 
am 2. Marz 1914. (Nebst Anlage: Jahresbericht fiir 
das Vereinsjahr 1913 und Mitgliederliste nach dem Stande 
vom 1. Juni 1914.) Berlin 1914. (100, 15 u. 4 S.) 8°.

Jahresbericht, 2 [ der ]  Sudwestdeutsche[n] Eisen-
Berufsgenossenschaft* ju r  das Rechnungsjahr 1913. 
(Nebst Beilage: Bericht iiber die Tatigkeit des Techni
schen Aufsichtsbeamten im Jahre 1913.) Saarbrucken 
[1914]. (51 u. 11 S.) 4°.

Jahresbericht der Handelskammer* Saarbrucken fur das 
Ja h r 1913. (Siidwestdeutscho Wirtschaftszeitung,
19. Jahrg., Nr. 3, S. 17—41.) Saarbrucken 1914.

Niedcrschrift der 7. ordentlichen Versammlung der Ober- 
ingenieure des Central- Yerbandes* der PreuBischcn 
Dampfkessel-Ueberwachungsvereine am 25. u. 2f>. Mai 
1914 in  K ic i  Frankfurt a. Oder [1914]. (105 S.) 4°.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Elbert, Wilhelm, Ingenieur, Barop-Hombruch, Schulstr. 3.
Edelhoff, Hermann, Bevollmachtigter d. Fa. J. Wilfert, 

Coln, Riehlerstr. 88.
Fressel, Hugo, l2)ipL*3lifl-* Berlin W 62, Bayreutheratr. 16.
Giesen, Dr. Walter, Oberingenieur, Rio dc Janeiro, Bras., 

Sudamerika, Caixa 1217.
Gratia, J .  B., Oberingenieur, Perle, Luxemburg.
Koning, Arthur, Ingenieur der Deutseh-Luxernb. Bergw.-

u. Hiitten-A. G., Abt. Dortm. Union, Dortmund.
Kunz, Rudolf, Huttendirektor der Schantung-Eisenbahn- 

Ges., Diisseldorf-Grafenberg, Geibelstr. 8.
Lemmes, Fritz, Direktor, Wien XII, La Rocliegasse 14.
Lohse, Udo, Professor, Direktor der Kgl. Ma

schinenbau- u. Huttensehule, Gleiwitz, O. S., Teuchert- 
straBe 6.

Nienhaus, Johann, Ingenieur, Erkelenz, Briickstr. 74.
Puttmann, Ernst G., Hiitteningenieur, Chicaao, JU-, 

U. S. A., 5313 Blackstone Ave.
Schnópf, Ernst, Betriebsleiter der Leipziger Asphaltw. 

R. Tagmann, Dusseldorf, Poststr. 19.
Neue M itglieder.

Hofmann, $r.»5ng. Adolf, i. Fa. Ludw. Loewe& Co., A. G., 
Berlin NW 87, Huttenstr. 17-19.

An unsere Mitglieder!
V o n  d e m  W u n s c h e  ge le i te t ,  d ie  N a m e n  d erjen ig en  M itg l ie d e r  u n s e r e s  V er e in s ,  die 

a u f  d em  F e ld e  d er  E h re  fallen, in u n se ren  E hrentafeln  festzuhalten , s p r e c h e n  w ir  die 
B itte  aus, u n s  M it te i lu n gen  in d ie s e r  R ich tun g  unter B e if i ig u n g  naherer  A ngaben, der 
m ili tar ischen  S te l lu n g  und d e s  T o d e s ta g e s  b a ld m o g lich s t  zu g e h e n  zu lassen .

W e ite r  w aren  w ir  v e r b u n d e n ,  w en n  u n s regelm aCig d ie je n ig e n  u n serer  Mitglieder  
b e z e ic h n e t  w u rd en ,  d ie  du rch  V er le ih u n g  d e s  E ise r n e n  K r e u z e s a u s g e z e i c h n e t  w o rd en  sind.

G e s c h a f t s s t e l l e  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 .


