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Ueber die Anwendung des Taylor-Systems im Giefiereibetriebe.
Yon C. H u m p e r d in c k  in Kray bei Essen.

A  ls vor Jahren die Erfolge bekannt wurden, die
*■ amerikanische W erke naeh Einfiilirung der 

von Taylor zuerst angewendeten wissenschaftlichen  
Betriebsfunrung zu yerzeiehnen hatten, wurde das 
TayIgr-System  auch in Deutsehland Gegenstand 
eingehender Betrachtungen. Bei diesen fehlte es 
nicht an Hinweisen auf den W ert der wissen- 
schaftliclien Betriebsfiihrung, doch mangelte es
u. a. auch nicht an AeuBerungen, die be.sag ten, daB 
die Taylorschen Grundsatze ais riclitig anerkannt 
werden miifiten, dafi jedocli fiir deutsche W erke 
die Mogliehkeit eines Erfolges nacli beendeter 
Durchfiihrung erwalinter Grundsatze eine be- 
grenzte sei, weil in yielen Fal len ein erheblicher 
Unterschied zwischen den amerikanischen und deut
schen Verhaltnissen bestehe.

Bekanntlich besteht das W esentliche desTaylor- 
Systems in einer wissenschaftliclien Untersuchung 
jeder einzeinen Arbeit und der durcli diese beding- 
ten Handliabungen, in der Schaffung von plan- 
maCigenArbeitsweisen nebst entsprechenden Werk- 
zeugen, in der Erziehung der Arbeiter zur dauern- 
den wirtschaftlichsten Anwendung erwalinter Yer- 
fahren, in der vollen Ausnutzung der Arbeits- 
krafte, ohne diese zu iiberanstrengen, und in der 
Erhaltung des Zustandes, der fur die stetig  griifite 
Leistung erforderlieh ist.

Bei Befolgung des Taylor-System es konnen er- 
hebliehe Erfolge erzielt werden, wenn es sich um 
die laufende Erledigung von gleichen oder gleich- 
gearteten Arbeiten handelt; bei standig wechseln- 
der Beschfiftigung wird das Arbeiten im Sinne 
Taylors einen weniger erheblichen Erfolg zeitigen, 
und hieraus geht hervor, dafi fiir eine erspriefiliche 
Betriebsfiihrung nacli den Taylorschen Grundsatzen 
eine gew isse Stetigkeit der zu leistenden Arbeiten 
yorhanden sein mufi.

Die amerikanischen Maschinenfabriken haben 
sich zuerst fiir einen auf wissenschaftlicher Grund- 
lage aufgebauten Betrieb nacli dem Taylor-System  
interessiert, und dieses durfte darauf zuriickzu- 
fiihren sein, dafi die Massenherstellung im ameri
kanischen Mascliinenbau, abgesehen yon einigen 
Ausnahmen, bisher ełnen erheblich grófieren Um- 
fang angenommen hat ais in Deutsehland. Driiben

x L v m .„

setzte aber auch der scharfe W ettbewerb friiher 
ein ais bei uns; weiterhin darf bei der Beurtei- 
lung des Fortschrittes in der Massenerzeugung
u. a. nicht auBer acht gelassen werden, dafi die 
Amerikaner im allgemeinen eine grofiere Absatz- 
moglichkeit ais wir haben und dafi die Amerikaner 
Ausfiihrungs-SonderwUnsche ablelinen, wahrend bei 
uns leider zu oft der Erhalt eines Auftrages von  
dem Eingehen auf SonderwlinscJie abhangig ist.

Der scharfe W ettbewerb und die Massenher
stellung haben iin Laufe der Zeit driiben sowohl 
wie hiiben auch die Giefiereien becinfluBt, und 
zwrar insofern, ais diese unter Zuhilfenahine yon 
zweckentsprechenden Yor- und Einrichtungen die 
yerlangten Gufistiicke zu den jew eils in Betracht 
kommendenPreisen herzustellen gezwungen waren. 
W as den GieBereien friiher unmoglich erschien, 
haben sie unter dem Druck der Verhaltnisse und 
insbesondere auf Yerlangen der elektrischen In
dustrie mflglich gemacht, aber zu einem Arbeiten 
im Sinne Taylors sind die Giefiereien driiben auch 
nur yereinzelt gekommen. Die in der amerika
nischen Giefiereifachzeitschrift „The Foundry"1) 
enthaltenen Abhandlungen geben naheren Aufschlufi 
iiber die driiben gemachten Erfahrungen und er- 
reichten Erfolge nacli Einfiilirung der wissen- 
schaftlichen Betriebsfiihrung in einigen Giefierei- 
betrieben. Nachahmenswert is t es, dafi in der 
GieBerei der Uniyersitat zu Jllinois das Arbeiten 
auf wissenschaftlicher Grundlage den Studenten 
praktisch beigebracht wird, und die iiber die 
Normalisierung des Arbeitsyerfahrens vorliegende 
Yeroffentlichung2) bietet w ertvolle W inkę, deren

') The Foundry Band 43 u. 44.
>) The Foundry 1914, S. 98. — Aus der yon B. E . 

K e n n e d y  und J . C. P e n d le to n ,  zwei Lchrern an der 
Uniyersitat in Jllinois, bewirkten Verotfentlichung, die u. a. 
auch die Lcitsatze fiir die Normalisierung enthalt, geht 
hervor, daB dio Studenten die jeweils yerlangte Giefiorei- 
arbeit, z. B. Kemsandzubereitung fur bestimmto Komo 
odor deren Herstellung oder Abtormen eines Modeiies usw. 
an Hand entsprechender Unterweisungskarten ohno jog- 
liehe Abweiohung von dem festgelegten Arbeitsgang in der 
yorgesehriebenen Normalzeit austiihren mussen. Der bei 
dieser Arbeitsweiso erreiehte Erfolg hat deutlich die Ueber- 
legenhoit des planmaBigen Arbeitens iiber dio alten Ver- 
fahren gezeigt.
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Befolgrmg aneh fur rina ratsam erscheint, Nach 
des m  nnserer Kenntnis gelangten Bestrebnngen  
scheint man dni hen mir E ifer das Arbeiten im 
Sinne Tayiors anch in den GteSereien yerallge- 
rneinern zu woilen, nnd der Ectfolg wird davon 
abhangen, ob nnd inwieweit sich auch driiben die 
P e r l Ś n l i e h f c e J t  der G ie f ie r e io r g a n is a t io n  
unt.erordr.en wird. ABff&IIig erscheint. es, daS 
einige amerikanische Untemehmen das T aylor- 
System in ihren W erkstattcn zur Durchfuhrung 
brach ten, in den eigenen GieBereien dagegen nicht. 
Dieses dOrfte darauf zuriickzufiihren sein, daC in 
den GieBereien die Verhaltnisse ganz anderer A rt 
sind ais z. B. in den mechanischen W erkstattcn, 
und inwieweit die Arbeiter dabei eineR olle spielen, 
geht daraus lierror, daB in bedeutenden amerika- 
niachen Werken mit eigener GieBerei die gelern- 
ten, fiir grfifiere StBcke geeigneten Former kein 
Gufistiick zu einem festgesetzten Sttickprcise lier- 
stellen, sondern infolge eines Beschlusses der zu- 
stSndigen Arbeiter-Vereinigung einen bestimmten 
Stundenlohn beziehen miissen.

D ie bisher in einigen im Sinne Tayiors ge- 
Jelteten amerikanischen GieBereien gemachten E r- 
fahrungeu und erzielten Erfolge sind vlelen an
deren arnerikanischcrt Giefiereibesltzern bekannt 
geworden; doch hat die tatsSchliche Umstellung 
einer grtifieren Zahl Giefierelbetriebe auf wissen- 
achaftllche Betriebsgrundlage driiben nicht statt- 
gefundon, obwohl die Vcrhaltnissc dafiir jenseits 
im groGcn und ganzen giinstiger sind ais dies- 
selts und die Amerikaner fUr das Taylor-System  
auch eine gew isse Begelsterung hegen. In Deutsch
land atreben dio moisten GieBereien wohl der Ver- 
vollkommnung zu; in dieser Hinsicht ist besonders 
auf metallurgtschem Gebiete viel geleistet worden, 
aber fUr ein Arbeiten im Sinne Tayiors haben sich 
die rneisten unserer GieBereien noch nicht genOgend 
vorberelton kCnńen. His zur Schaffung der Grund- 
lagen fiir das planmiifiige Arbeiten nach Zeit be
darf es noch einer angestrengten T atlgkeit. D er  
W eg zur alimithlichen E rsetzung vieler in den 
GieBereien noch geltenden F a u s t r e g e ln  d u rch  
w ls s e n s c h a f t l l ć h  o r m i t t e l t e  p la n m a fiig e  
A r b e i t s w o i s e n  ist kein einfacher, aber ein 
lobnender. Schon dic Tatsache, daB die Massen* 
herstellung gleiehartlger GuBstiicke in vielen 
GieBereien nach yerschiedenen Ausftthrungen be- 
wlrkt wird, wahrend es doch in W irklichkeit nur 
eine AusfUhrungswelse gibt., die ais die wirtschaft- 
llchste bezeichnet werden muB, zeigt, daB nur 
durch eine wisscnschaftliche F eststellungdie wirt- 
schaftllohstc AusfUhrungswelse nicht allein theo- 
retlsch, sondern auch praktisch einwandfrei zu 
ermltteln Ist. Die wissenschaftliehe Feststellung  
wird auch dio Yorurteile beseitigen, die leider 
eine Anzahl Giefiereibesitzer und GieBereileiter 
gegen wlrkllch gute Neue rungen hegen, und ferner 
dio Bahn fUr den Fortscliritt ebnen.

D ie fiir die Einfiihrung der wissenschaftlichen 
Betrlebsftthrung im Giefiereibetrlebe zu bewalrigen-

den Vorarbeiten sind mannigfaltiger A rt. Allein  
die Betrachtung der fiir das Arbeiten im Sinne 
Tayiors erforderlichen Vorbedingungen: V e r e in -  
h e it lic h u .n g  d e r  E r z e u g n is s e  und d as A n- 
p a s s e n  d er  A r b e it e r  an d ie  y o r g e s c h r ie -  
b en en  A r b e lt s w e is e n  deuten an, dafi insbe- 
sondere die Anleitung und Schulung der Arbeiter 
zur grofiten Arbeitsleistung zwecks Ausnutzung 
ihrer Fahigkeiten nach einem wissenschaftlich er- 
mittelten Piane bei Erreichung einer stetig  guten 
Arbeit besondere Anforderungen an den GieBerei
leiter stellen. Zur ersprieBiichen GieBereibetriebs- 
fiihrung auf wissenschaftlich er Grundlage sind in 
erster Linie Leiter erforderlich, welche die Ar- 
beitsgrundstoffe, ferner alle zur Anfertigung der 
in Frage kommenden Gufistiicke erforderlichen 
Handhabungen usw. bis ins kleinste wissenschaft
lich untersuchen konnen und imstande sind, plan- 
mafiig die wirtschaftlichste Herstellungsweise fest- 
zulegen und weiterhin die Arbeiter im yorstehend 
angedeuteten Sinne zu schulen. Derartige Facli- 
leute gibt es leider heute noch wenige; aber die 
Fortschritte, welche die deutschen Giefiereifach- 
leute im Laufe der Jahre gemacht haben und die 
teilw eise uniibertroffen dastehen, berechtigen zu 
der Hoffnung, dafi w ir auch in Deutschland bald 
eine groBere Anzahl GieBereileiter haben werden, 
welche die Arbeitsweise nach den Taylorschen  
Grundsatzen erfolgreich zur Durchfuhrung bringen 
kOnnen, zumal in anerkennenswerter W eise einige 
unserer Hochschulen dem Giefiereifache besondere 
Aufmerksamkeit widmen und den Forderungen der 
Zeit und der Zukunft Eechnung tragen. Gelingt 
es ferner, die Former allgemein dahin zu bringen, 
sta tt „handwerksmafiig“ nach einem „yorgeschrie- 
benen Arbeitsplane“ zu arbeiten und die ubrigen 
Giefiereiarbeiter zu einem entsprechenden Arbeiten  
zu erziehen, dann sind die Vorbedingungen fiir 
eine ersprieBliche G ieBerei-Betriebsfiihrung ge- 
geben, und letztere kann allgemein yerwirklicht 
werden. E s ist nun naheliegend, daB das Ar
beiten im Sinne Tayiors nicht ohne weiteres fur 
alle GieBereien die gleichen Yorteile bringen kann. 
Die erwahnten Grundbedingungen fur ein erfolg- 
reiclies Arbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage 
miissen yorlianden sein oder geschaffen werden 
konnen, und hiervon wird es abhangen, ob und 
inwieweit und mit welchem Nutzen das Taylor- 
System fiir den einzelnen Betrieb anwendbar und 
durcbfOhrbar ist.

D er oft gemachte Einwand, dafi die Geistes- 
tatigkeit der nach yorgeschriebenen Arbeitsplanen 
arbeitenden Mehrheit eine Einbufie erleiden miisse, 
diirfte nicht ganz zutreffend sein, denn bei einem 
Arbeiten im Sinne Tayiors darf zwecks Erhaltung 
der Leistungsfahigkeit eine iiberlange tagliche 
Arbeltsdauer nicht P latz greifen; die Beteiligten  
miissen auch geniigendZeit fiir geistige und korper- 
liche Erholung finden. Die Erfahrung hat zur 
Geniige gelehrt, dafi vorhandene Intelligenz und 
Geistesscliulung sich auch unter anderen Verhfilt-
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nissen ais beim Arbeiten nach Zeit erfolgreich 
weiter zu entwickeln yermogen.

W as dureh planmiifiige Arbeitsteilung, Arbeits- 
w illigkeit und Tatkraft erreichbar ist, das bezeugt. 
die Industrie im jetzigen  Kriege. D ie Zukunft 
wird weitere und grofiere Anforderungen ais die 
Yergangenheit an die Industrie stellen und eine 
Steigerung der Arbeitsleistung bedingen. W ir 
mussen uns dem anpassen, denn wir wollen uns 
aueh weiterhin erfolgreich auf dem Weltmarkte 
behaupten. Aueh die GicCereien werden beizeiten 
nach Mitteln und Wegen Umschau halten mussen,

um in Zukunft im W ettbewerb nicht zu unter- 
liegen. Es ist gewissermafien ein Gebot der Stunde, 
fiir eine widerstandsfahige und zweckentsprechende 
Rustung im zukiinftigen wirtschaftlichen Kampfe 
rechtzeitig Sorge zu tragen. D ie W ahl der 
Rustung muB sich natiirlich dem Kampfe an
passen, und ob die Durchfiihrung oder teilweise 
Anwendung des Taylor-System s fiir die einzelnen 
GieBereien die beste oder zweekmafiigste Riistung 
fiir die Zukunft ist, miissen diejenigen, die sich 
riisten wollen, von Fali zu F ali selbst ermitteln 
und entscheiden.

Die praktische Anwcndung der Metallographie in der Eisen- 
und StahlgieBerei.

Yon R. D u r r e r  in Dusseldorf.
(Hierau Tafel 26 bis 28. — SchluO s ta tt  Fortsetzung yon Seite 971*).

M an gan reich e , w e ich e  Q u a lita t.

7 ahlentafel 8 gibt eine Zusammenstellung der 
Ergebnisse der mechanischen Untersuchung.

Die F lieB g ren ze  des bearbeiteten Rohgusses 
betragt 26,2 kg/qmm, nach dem Ausgluhen 25,4 
kg/qmm. Im Vergleich zu der gewohnlichcn Qualitat, 
bei der die cntsprechenden Zahlen 19,5 und 22,5 sind, 
laBt sich also erkennen, daB die Wirkung des Mangans 
in einer erheblichen Steigerung der FlieBgrenze 
besteht. Die F e s t ig k e it  betragt 46,1 kg/qmm bci 
dem RohguB und 44,5 kg/qmm bei dem ausgegluhten 
Materiał.

Besonders beinerkenswert ist das Verhaltcn der 
D eh n u n g . Der RohguB besitzt eine Dehnung von 
17 %, also ungefahr die gleiche wic das gewohnliche, 
ungegliihte, manganarme Materiał. Dagegen betragt 
die Dehnung nach dem Ausgluhen 31,2 %. Dieser 
Wert ist deswegen von Interesse, weil damit das 
Materiał in seinen Eigenschaften diejenigen des 
gewalzten bzw. geschmiedeten FluBeisens erreicht.

Das Aussehen der Spannungs-Dehnungskurve 
bei dem ausgegluhten Materiał unterscheidct sich 
in gleicher Weise von demjenigen des Rohgusses, wie 
dies bereits bei der gewóhiiłichen Quałitat beschrieben 
worden ist. Wahrend die FlieBgrenze bei dem RohguB 
dureh einen einfachen Knick ausgezeichnet ist,

findet sich bei dem ausgegluhten Materiał ein mehr 
oder weniger groBes horizontales Stiick vor (Abb. 02).

Die mit GuBhaut untersucbten, nicht gegliihten 
Platten besitzen eine FlieBgrenze von 24,2 bis 24,0 
bis 22,2 kg/qmm bei einer Starkę von 11,7 und 5 mm. 
Nach dem Ausgluhen ist die Reihenfolge umgekehrt, 
indem die niedrigste FlieBgrenze von 21,5 kg/qmm 
bci der 11 mm starken Platte yorliegt, wahrend die 
7-mm-Platte eine FlieBgrenze von 22, die 5-mm-Platte 
eine solche von 24,1 kg/qmm besitzt. Yergleicht 
man diese Werte mit den cntsprechenden Werten 
des gewolmlichen weichen Materials, so laBt sich eine 
Ueberlegenheit des manganreiehen ohne weiter es 
erkennen.

Was die Zugfestigkeit anbelangt, so liegt die 
Festigkeit der Platten •wesentlich unter derjenigen 
der bearbeiteten Probestabe, eine Erscheinung, die 
bereits bei der gewohnlichen Qualitat nachgewiesen 
worden ist.

' Die D eh n u n g  des Plattemnaterials ist im allge
meinen weniger giinstig ais diejenige der gewiihn- 
lichen, weichen Qualitat. Bei dieser Gelegenheit muB 
allerdings eine Erscheinung erwahnt werden, die 
yielleicht eine Erklarung dafur gibt, daB das mangan- 
rciche Materiał beziiglich der Festigkeit und Dehnung 
nicht dic Ueberlegenheit iiber das gewóhnliche Materiał 
zeigt, wie im Falle der bearbeiteten Stahlc. Das Aus-

Z ahlentafel 8. H e e h a n is c h e  E ig e n s c h a f t e n .
1

W andstSrke 
dea Gusses 

ln mm

"W iir m e - 
behandlung

FlieBgrenze 
in  kg/qm m

Zagfe*tfgkelt 
In kg/qm m

D ebnung 
In %

Ulrte 
in Vg/qmm

K erbzabtgkeH 
ln mkg/qcm

Item rrkungen

rd. 40 
rd. 40

ungegluht
gegluht

26,2
25,4

46.1
44,5

17,1
31,20

133
127

2,6
7,8

\ o b n e  CuBhaut 
| gepru lt

rd. 11 
rd. 11

ungegluht
gegluht

24 2 
21^5

36,9
33,6

4.8
7,3

154
140

5,7
6,3

rd. 7 
rd. 7

ungegluht
gegluht

24,0
24,4

32,4
32,2

4,5
4,4

148
139

4,0
10,8 Onflb&ut

rd. 5 
rd. 5

ungegluht
gegluht

22 2 
2 4 J

29,6
31,9

4,1
3,5

157
138

8,6
9,2

geprufl

Vgl. den Hinweis mit gleicher Ueberschrift in St. u. E. 1917, 1. Noy., S. 1006.



1088 Stahl und Eisen. Die praktische Anwendung der Metallographte. 'Al. Jahrg. JNr. 48.

sehen der Bruchflaehe der ZerreiBversuchc lieB 
erkennen, daB verhaltnismaBig haufig lunkeriges 
Materiał vorlag, so daB die Vermutung nicht von der 
Hand zu weisen ist, daB dic Platten etwas zu lieiB 
gegossen worden sind. Durch geeignete Vorsichts- 
nmBregeln wird sich tibrigens lcicht die geeignete Ar- 
beitswcise feststellen lassen.

Die H a rtę  des bearbeiteten Rohgusses betragt 
133 Brinelleinheiten, nach dcm Ausgliihen 127. Die 
Hiirte der ungcgliihten Platten betragt im Mittel 154, 
nach dem Glfthen nur noch 139. Die Abnahme der 
Hartę durch das Gliihen ist also bei den Platten eine 
wesentlieh groBere ais bei den bearbeiteten Normal- 
staben.

K erb z iih ig k e it . Die spezifischc Schlagarbeit 
des bearbeiteten Rohgusses betragt 2,6 mkg/qcm, 
nach dem Gliihen dagegen 7,8. Der mittlere Wert ist 
demnach der gleiche wie bei der gewohnlichen, 
weichen Qualitat, und es bestatigt sich hier wiederum, 
daB das Mangan innerhalb der angewandten Grenzen 
keineswegs ungiinstig auf die Kerbzahigkeit des 
Materials einwirkt. Dies muB besonders bemerkt 
werden, weil von viclen Seiten ein manganreiches 
Materiał deswegen nicht gewunscht wird, weil man 
befiirchtet, daB es eine hohere Sprodigkeit besitze 
ais manganarmes.

Auch dic Platten zeigen ein ahnliches Vcrhalten, 
indem die spezifischc Schlagarbeit vor dem Aus- 
gliihen im Mittel 6,1 mkg/qcm, nach dem Ausgliihen 
dagegen 8,8 mkg/qcm betragt. Die an und fiir sieli 
schon sehr hohe spezifische Schlagarbeit des Roh
gusses in Form von Platten wird duich das Aus- 
gluhen weiter erhoht, eine Beobachtung, die bei 
der gewohnlichen, weichen Qualitat schon gemacht 
worden ist. Im Yorliegenden Falle ist sie deswegen 
von Interesse, weil sie zeigt, daB auch die giinstigc 
Wirkung des Ausgliihens auf die mechanischen 
Eigenschaften keineswegs gefiihrdet wird.

G efiige. Zur m e ta llo g r a p h isc h e n  U n te r 
su ch u n g  der verschiedenen Proben wurde in gleicher 
Weise verfahren, wie bei der gewohnlichen Qualitat. 
Von den Platten wurde der gesamte Querschnitt 
abgesucht, weil die Erfahrungen bei der gewohnlichen, 
weichen Qualitiit gelehrt haben, daB der EinfluB der 
Randtcile cin sehr wcsentlichcr ist und es bezuglich 
des Ycrhaltens eines StahlformguBstuckcs sehr 
darauf ankommt, ob die obcrflachlichen Schichten 
Besonderheiten besitzen oder nicht. Die Ergebnisse 
der Gefiigeunterschiede sind in den Abb. 79 bis 94 
zusammengestellt.

Was zunachst den bearbeiteten RohguBanbelangt, 
so besitzt er ein sehr ausgepragtes GuBgefiige, wie 
Abb. 79 erkennen IaBt. Dic Anordnung des Ferrits ist 
eine ganz eigentfnnliche. Er bildet verhaltnismaBig 
starkę Adern, die zu groben Zellen zusammenflieBen. 
Einige der Adcrn sind auf dcirt Schliffbild durch 
Pfeile gekcnnzeichnet. Es liegt hier ein typisches 
Beispicl von Zellenstruktur vor. Wenn die einzelnen 
Zellen grob ausgebildet sind, so pflegt das Materiał 
sehr sprSdc zu sein. Wahrend also das gewohnliche,

manganarme Materiał unter den angenommenen 
Ilerstcllungs- und GieBbedingungcn ais GuBgefiige 
die sogenannte Widmam stattensche Struktur auf- 
wics, zeigt das manganreichere Materiał, wie aus 
Abb. 79 ersichtlich, dic Neigung, ais GuBgefiige 
Z e llen stru k tu r  anzunehmen, und zwar in auBer- 
ordentlich grobkórniger Form.

Durch das Ausgliihen verschwindet nun dieses 
eigentiimliche GuBgefiige vollstandig, dic Zellen 
sind nicht mehr nachzuweisen, und, wie Abb. 80 er
kennen IaBt, ordnen sich Perlit und Ferrit in anderer 
Weise an. Allerdings wird in diesem Falle keines
wegs das gleichmaBige Korngefiige, wie es in Abb. 64 
nachzuweisen war, erreicht, sondern das Materiał 
zeigt die Ncigung, die sogenannte T an n en b au m -  
s tru k tu r  anzunehmen, die durch reihenformige An
ordnung der Perlitinseln ausgepragt ist. AuBerdem 
IaBt Abb. 80 erkennen, daB die Perlitinseln verhalt- 
nismaBig grob sind, so daB im ganzen eine ziemlich 
grobe Struktur entsteht. Diese Erscheinung deutet 
darauf hin, daB nach dem Ausgliihen die Abkiihlung 
eine besonders langsame gewesen ist, vielleicht lag 
der betreffende Probcstab oder das Probestiick, aus 
welchcm er entnommen ist, inmitten einer groBen 
Masse' sehr langsam abkiihlender GuBstiicke. Es ist 
nicht zu bezweifeln, daB, wenn es gelingt, durch 
geeignete Wiinncbehandlung diese Struktur ahnlich 
derjenigen von Abb. 65 zu machen, noch giinstigere 
Eigenschaften, insbesondero noch hohere Zahigkeit 
des Materials, zu erreichcn sind.

Aus den weiteren Schliffbildern, Abb. 81 bis 86, 
geht die Verteilung von Ferrit und Perlit bei den 
vcrschiedenen Platten hervor. Die weiteren Bilder 87 
bis 94 entsprechcn dem Gefiige bei 80facher Ver- 
groBerung.

Bei dem RohguB der Platten ist die GuBstruktur 
nur vereinzelt durch grobere Ferritadern angedeutet, 
wahrend im ubrigen Kornstruktur yorherrscht. Dies 
steht im Einklang mit der Beobachtung, daB die 
Zahigkeit der RohguBplatten eine weit hohere ist 
ais diejenigc der bearbeiteten Normalstśibe im Roh
guB. Durch das Ausgliihen wird, ebenso wic bei der 
gewohnlichen Qualitat, eine Veranderung der Struk- 
tur crzielt, die, wie ein Vergleich der Mikrophoto- 
graphien Iehrt, keineswegs auf die Entstchung reiner 
Kornstruktur hinzielt. Man erkennt deutlich (ins- 
besondere bei Abb. 84), daB stellenweise der Ferrit 
gerade Adern bildet, die auf beiden Seiten mit 
dunklen Perlitinselchen besetzt sind und dem Gefiige 
ein farnkraut- bzw. tannenbaumahnliches Aussehen 
geben. Wenn diese Gefiigeart in ausgedehntcm 
MaBe vorkommt, gilt sic ais ein charakteristisches 
Merkmal fur unrichtige Warmebehandlung.

Diese Eigentiimlichkeit des Gefuges weist darauf 
hin, daB es fiir derartiges Materiał eine Warme
behandlung geben muB, dic ein gleichmSBiges Gefiige 
zur Folgę hat. Durch verbessertes Ausgłuhen diirfte 
mit groBer Wahrscheinlichkeit eine nocli weiter ge- 
hende Verbcsserung der mechanischen Eigenschaften 
zu erziełen sein.
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Die Entkohlung des Randes ist aueh bei diesem 
Materiał zu bcobachten. Indessen lehrt der Vergleich 
der Abb. 82, 84 und 80 mit den entsprechenden 
Abb. 66, 68 und 70 der gewiJhnlichen Qualitat, daB 
die Tiefe der Entkohlung bei der manganrcichen 
Qualitat nur halb so groB ist ais bei dem gewohnlichen 
Materiał. Da anzunehmen ist, daB die Temperatur 
und Gliihdauer in beiden Filllen praktiseh die gleiche 
war, wiirde diese Erscheinung bedeuten, daB bei dem 
GliihprozeB der Kohlenstoff durch erhohten Mangan- 
zusatz vor Oxydation sehr erheblich geschutzt 
werden kann.

Aus den yorliegenden Untersuchungen gelit hervor:
1. StahlformguB kann erheblich verbessert wer

den, indem man den Mangangehalt auf 0,8 bis 1 % 
erhoht. Die Verbesscrung liegt hauptsachlieh darin, 
daB gleichzeitig dic Festigkeit und Dehnung erhoht 
werden.

2. Die Verbesserung, die bei StahlformguB durch 
Ausgliihcn erzielt werden kann, ist bei diinnwandigcn 
StahlformguBstiicken im Yerhiiltnis unbedeutender 
ais bei starkwandigen GuBstiicken.

3. Bei dcm Ausgliihcn entsteht eine entkohlte 
Randschicht von geringer Hartę und geringem 
Widerstand gegen Abnutzung. Der EinfluB der 
weichen Oberfłachenschicht, deren Stiirkc bei der 
gewohnlichen Qualitat etwa 1 mm, bei der mangan- 
reichcn nur 0,5 mm betragt, ist naturgemaB um so 
bedeutender, je geringer die Wandstarke des GuB- 
stiickes ist.

4. Durch das Ausgliihen von StahlformguB 
gewohnlicher Qualitiit yersehwinden die Merkmale 
des GuBgcfiiges, die Widmannstattensche Struktur 
bei starkwandigen, die Zellenstruktur bei dflnn- 
wandigen GuBstiicken, und es entsteht rcine Korn
struktur. Die Gefiigeunlerschiede zwischen geglOhtem 
und ungegluhtcm Alaterial sind jedoch um so geringer, 
je diinner die Wandstarke des GuBstuckes ist.

5. Bei manganreichem StahlformguB veriindert 
sich durch das Ausgliihen ebenfalls das Gefiige, 
doch wurde bei den yorliegenden Yersuchen nieht die 
gleichmaBige Kornstruktur erreicht, sondern es 
entstand stellenweise Tannenbaumstruktur. Durch 
eine Yerbesserung des Gliihverfahrens (Temperatur, 
Dauer der Erhitzung, Abkiihlungsgcschwindigkeit) 
dnrfte eine weitere Yerbesserung des manganreiehen 
Stahlformgusses zu erreiehen sein.

G. B er ich t.
Zur Untersuchung lagen im Betrieb gebroehene 

Zahnriidcr vor; es sollte die Ursache des Bruches 
festgestellt werden.

Die c h em isch e  U n tersu ch u n g  ergab fur die 
mit I, II und III bezeichneten Zahnrader die in 
Zahlentafel 9 angegebene Zusammensetzung. Diese 
gibt zu Beanstandungen keinen AnlaB.

Die Ergebnisse der m ech a n isch en  U n ter 
su ch u n g  sind in Zahlentafel 10 zusammengestellt. 
Die den in der Zahlentafel angegebenen Bezeich-

Zahlentafel 9.

Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  Z a h n ra d e r .

1 II Iii

c ..................... . 0,24 0,34 0,32
S i ................. . 0,27 0,30 0,15
M n ................. . 0,91 0,91 1,00
S ..................... . : 0,040 0,051 0,033
P ..................... . i 0,033 0,034 0,020
N i ................. • | — — 5,01

nungen entsprechenden Stellen der GuBstileke sind 
aus Abb. 95 zu ersehen. An den mit S bezeichneten 
Stellen sind die Schlagproben, und an den mit Z 
bezeichneten Stellen die ZerreiBproben entnommen 
worden.

Zahlentafel 10.

E r g e b n is s e  d e r  m e o h a n iso h e n  P r iifu n g .

Materia)
Elastl-
zltttta-
grenze

In
kg/*1 mm

Zug- 
feitlg- 
krlt la 

hg/nmm

I)eh-
nung-
in %

Kon-
trakUoD
In %

D ru ck -
festlfj-
kelt In 

kg/ątnm

Schlag-
arbclt

ln
mkg/qcm

f 0 20,5 46,7 14,8 18,9 49,6 1,5
i j * 25,5 40,0 5,0 9,0 39,1 2,1

U _ — — — — 2,0

{'■ 23,0 43,8 4,9 7,7 45,6 2,4
H ! 23,0 47,4 9,1 13,4 49,6 1,6

U 24,0 37,7 3,3 3,9 53,4 2,3 |

(z 55,7 73,3 11,2 52,0 73,7 1,9
111 1 62,1 70,7 4,0 5,8 78,8 2,7I U 22,6 23,0 0,9 0,7 71,2 1,7

Das Bruchgefiigc (Abb. 96) laBt keine in die 
Augen fallcnden UnregelmaBigkciten, wie Hohlriiume, 
Risse, u. dgl. erkennen, die ais unmittclbare Ursache 
des Bruches gelten konnten.

M ater ia ł I und III. AuBer der UnregełmaBig- 
keit, die in den Wcrten fiir die Zugfestigkeit ihren 
Ausdruck findet, wird die minderwertige Qunlitat 
wohl am besten dadurch gekennzeichnet, daB ein 
guter StahlformguB yorliegender Zusammensetzung 
und Festigkeit 22 bis 27 % Dehnung haben soli, 
wahrend diese tatsiichlich sich nur zwischen den 
Grenzen 3 und 15 % bewegt.

Abb. 97 bis 101 stellen die SchliUbilder der 
Proben I o, z und III z, 1, u dar. Die klar zutage 
tretende Widmannstattensche Struktur ist dic Ursache 
der an dem Materiał festgestelltcn schlechten Eigen
schaften. Das Materiał ist demnach nieht in geeigneter 
Weise thermisch behandelt worden, wodurch die 
grobc GuBstruktur, die eine auBerordentlich hohe 
Sprodigkeit bedingt, in Kornstruktur hatte iiber- 
gefiihrt werden konnen.

Das fiir den gewohnlichen StahlguB Gesagtc gilt 
in gleicher Weise aueh fur den Nickelstahl (Abb. 
102 bis 104). Der EinfluB dieses Geftiges auf die 
Materialeigenschaftcn ist derart groB, daB der 
Nickelgehalt in Hohe von 5 % gar nieht zur Gel- 
tung kommt.
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Die Briiche sind auf die UngleichmaBigkeit des 
Materials und besonders auf dessen scharf ausge- 
prSgtes GuBgefiige zuruckzufiihren, welche Eigen
schaften die Widerstandsf&higkeit des Materials 
gegen Emiiidungsbcanspruchung ganz wesentlich 
herabminderten. Durch geeignete thermische Behand
lung ware es moglich gewesen, die GuB- in Korn
struktur Oberzuflihren und dadurch die Eignung des 
Materials zu vorliegendcm Zweek stark zu fordern.

7. B e r ich t.
Es sollte die Ursache des Bruches eines Zalmrades 

festgestellt werden. Die einzelnen Bruchstiicke sind 
mit ], II  und III bezeichnet (Abb. 105). Bruch- 
stiick T cntstammt einem gegossenen Rad, wahrend 
die Stucke II und III von gcschmiedetcn Radern 
herriihrcn. Trotzdem die Arbeit sich eigentlich nur 
auf gegossenes Materiał bezieht, erscheint die Wicder- 
gabe der den geschmiedeten Stiicken entsprechenden 
Bilder im Vergleich zu denen des gegossenen Rades 
interessant.

Die ch em isch e  A n a ly se  ergab die in Zahlen
tafel 11 zusammeng-estellten Werte.

Zahlentafel II.
■ Z u sa m m e n se tz u n g  do r B ru o h s tf lck o .

Materiał c
%

Sl
%

Mn
%

S
%

p
%

Cr
%

NI
%

V 1
%

i 0 37 0.29 0.39 0 029 0019 0 08 2,47 0,00
i i 0 48 0.28 0 54 0.030 0 030 0G5 3.04 — 1

in 0,34 0.22 1.05 0.030 0017 0 00 5,06 - 1
Die Analysenergebnisse geben zu Beanstandunoren 

keinen AnlaB.
Die Ergebnisso der m ech a n isch en  P ru fu n g  

sind in Zahlentafel 12 wiedergegeben. Die den 
einzelnen Bezeichnungen entsprechenden Stellen 
der Bruchstiicke sind aus Abb. 105 zu ersehen. Die 
Bezeichnung S bedeutet Schlag-, die Bezeichnung Z 
ZerreiBprobc.

Zahlentafel 12.
E rg e b n is s o  de r m eo h an  so h e n  U n te rs u e h u n g .

Materiał

EIa*t1-
7.1 ttts- 
grenze 

In
kg/tjmm

Zug> 
festlgr- 
kelt In 

kg/emm

Deh
nung 
In %

Kon- 
traktlon 

In %

Druck- 
festlfc- 
kelt in 

kg/qmm

Sp«»z.
Schła"-
arbeit

In
mk£/qem

i 36.2 52,2 8,0 21,0 56,5 2,2

1
30,3 50,5 6,3 4,0 44,2 3,2

{*■ 32,9 50,6 7,5 9,8 49,0 1,5
1 41,9 72,9 7.8 7,7 71,2 1,1
2 Dic Probe riB bereits bei einer Belastung 

von nur einigen Ilundert kg ab.
II ■ 3 42,7 65,2 4.9 2,0 71,2 1,0

4 36,8 67,2 auCerhalb
MeBmoglich-

keit

72,9 1,2

’ 1 57,4 72,0 auBorbalb 
Kornung ge- 

rissen

73,7 1,9

n i 2 19,3 39,3 0,7 1 0,0 74,6 1,5
3 33,5 33,5 auBerhalb 

Kornung ge- 
rissen

77,7
. ■

1.7

Die schlechten Ergebnisse der mechanischen Prii- 
fung finden ihre Erkiarung im m e ta llo g r a p h i-  
f chen  B efu n d . Die Abb. 106 bis 108 entsprechen 
den Stellen 1 bis 3 des Bruchstiickes I im gegossenen, 
unbehandelten Zustande. Die scharf hervortretenden 
UngleichmaBigkeiten sind zeitweise auf yerschiedene 
Abkuhlungsgeschwindigkeit, groBtenteils aber auf 
die zahlreichen Schlackeneinschltisse zuruckzufiihren, 
die cin ortliches Auswachsen der Ferritfelder ver- 
ursachten und somit auch ein ungiinstiges mecha- 
nisches Verhalten. Der Bruch war in allen Failen 
normal. Risse oder sonstige ungiinstige Erscheinun- 
gen traten nicht auf. Die spezifische Schlagarbeit 
ist yerhaltnismaBig gut, und so wird dieses Rad, auch 
unter besonderer Beriicksichtigung des Gefiiges, ais 
das betriebssicherste gelten miissen.

Abb. 109 bis 112 stellen Schliffbilder des Bruch- 
stiickes III, bis III3 dar. Die in den Abb. 113 
bis 116 deutlich zum Ausdruck konimende Wid- 
mannstattenssche Struktur erbringt den Beweis 
fur eine ungeeignete thermische Behandlung des 
Materials. Abb. 116 zeigt Querrisse, die den Bruch 
des Zalmrades eingeleitet haben.

Das Rad I kann trotz yerschiedener kleiner 
Mangel noch ais betriebssichcr gelten, wahrend die 
Rader II und III den gewohnlichen Anforderungen 
der Betricbssicherheit nicht geniigen, was auf fehler- 
liafte thermische Behandlung und auf das Vorhanden- 
sein von Schlackeneinschliissen zuriickzufiihren ist. 
Die Kerbzahigkeit steht in geniigender Uebereinstim- 
mung mit den Betriebsergebnissen.

8. B e r ic h t .
Es sollte die Ursache des Bruches eines Zahnrades 

festgestellt werden. Der Bruch war an drei Stellen 
erfolgt; naheres ist aus Abb. 117 bis 122 zu ersehen.

Die ch em isch e  A n a ly se  ergab die in Zahlen
tafel 13 wiedergegebenen Werte.

Zahlentafel 13. 

Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  B ru c h s t iic k e .

Materiał c st Mn S V
% % % % /o

i  . . . . 0,38 0,39 0,65 0,036 • 0,032
u  . . . . 0,39 0,38 0,59 0,038 0,031
i i i  . . . 0,38 0,41 0,67 0,037 0.IJ28 i

Die Zusammensetzung ist einwandfrei und glcich- 
mSBig und laBt die Ursache des schlechten Verhaltens 
des Materials nicht erkennen.

Die m ec h a n isc h e  U n ter su c liu n g  beschrankte 
sich auf die Bestimmung der Hartę, die fiir I 52, 
fiir II 51 und fiir III 54 kg/qmm ergab. Auch gegen 
diese Zahlen ist nichts einzuwenden. r u

Zur m e ta li o grap  hi sc hen U n ter su eh u n g  wur
den an den in Abb. 117 mit 2,5 und 6 bezeichneten 
Stellen Proben entnommen. Abb. 123 bis 131 stellen 
die entsprechenden Schliffbilder dar. Sie weisen 
ein stark schlackenhaltigcs Materiał auf. Bei den



29. November 1917. Atlgemeine Oeslchlspunkte, Grund-ialzc u. ltcge'n bei A nhge einer Giefierei. Stahl und Eisen. 1U91

LJt/Stez. 
V\Sfm6fvrmG ro fs  - P o f z  e r e f

tf/eTn
t f o s f e / i p / a t z j ,

7S l  L o v f//r a Ą  J ° J
—, ■—  ■ -----   |—* —i r y"  ̂i
•-------—so m ----------- i'-*J

Mode//- f i .  

Ziaus \d
Guss‘ [-e> '-/ajero/atz J :

Yó/irrattscAuppe/i t J 1 I 'i tfc/f o*6'/oh/*n-

S?ą*f«#ł'SS3*¥ffl
f /e ih -  ę ię f t  t r e i  \
t._1 i . . .  U-* i -

I "Sana
f l o / r e i s e n f o s c f i e r r J

■Ho/zM/en
-Ho/tsSrucn\OreAscfte/óe

Materialanhaufungcn, im Zahnkranz und Speichcn, 
bildeten sich starkę Schlackenseigerungen. Das 
Gefuge wurde dementsprechend grob und ungleich
maBig (Abb. 123, 126 u. 129). Die inneren Teile 
erstarrten schneller, die Schlacken blieben feiner 
verteilt, der Ferrit hauftc sich weniger, das Gefuge 
wurde gleichmaBiger und feinkórniger.

Dic Schlac’ en machen den Stahl nicht nursprSde, 
sondern sie wirken besonder' dadurch riachteilig, 
daB sie jede thermische Behandlung abschwachen. 
So konnten hier die inneren Spannungen nicht 
beseitig werden. Sie muBten zu einem friihzeitigen 
Bruche fiihren, weil sie uberdics durch die Kerb- 
wirkung poroscr Stellen ausgelost wurden.

Allgemeine Gesichtspunkte, Grundsatze und Regeln bei Anlage
einer GieBerei.

Von ®c.»9(no. E. J.eber in Freiberg.
(Fortsetzung von Seite 979.)

W elten  und eigenartig ist die zentral liegende 
^  Schmelzanlage, an die sich allscitig Formhallen 
angliedern, derart, daB das Eisen in alle Felder oder in 
einen Teil der Hallen unmittelbar und in einen andern 
mittelbar abgegeben werden kann, wie im Schema 
nach Abb. 48 skizziert ist. Die Abb. 49 gibt dic prak- 
tische, hochst gliickliche Losung dieses Grundsatzes 
wieder, fiir die es cigentlich nur eine gute, in diesem 
Falle auch angewandte, gibt, namlich die unter- 
irdische Zufuhrung der Schmelzstolfe zur Schmelz- 
anlage. Ich kann hier auf eine nahere Beschreibung 
verzichten, da ich die betreffende Anlage bereits 
in dieser Zeitschrift eingehend besprochen habe1).
Die im Schema abgebildete Anordnung kann unter 
Umstanden dann eine Umstiindlichkeit im Gefolge

haben, wenn man schwere 
Lasten aus der einen, kur- 
zeren, Mittelhalle zu der an 
deren bringen will, was iiber 
die seitlichen Hallen erfolgen 
muB und sich nicht ohne 
zweimaliges Absetzen bewerk- 
stelligen litBt. Bei kleineren 
Gewichten kann, wie in deni 
angefuhrten Fali aus der 
Praxis, die Hangcbahn dienen. 
die auch das Eisen aus den lan- 
geren, seitlichen Hallen zu den 
kiirzeren Mittelhallen schafit.

*) St. u. Ji. 1914, S. 737.
|- c --------30000-

Abbildung 48. 
A eh n lich  liegen die Verhftlt- GieBerei m it zentraler 
nisse bei Gieflereien, die aus Schmelzanlage.

-70000
Scftuppen J~ur s i/) r
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• ftuffejfbr/n/n<7óc/>7ne.
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Abbildung 49.
a ea M cisterzlm mer. b  *= ModeJlaus^abc. c *= M odclleinjęabe. d ™ Schlosserw erkatatt. e »• M etaUmasrarine, f, bi« f* ■■ Auf- 
sttg-e. gb =  Metalig-lcfierei. g  *= S^hmelz- und GicBraum. b *= Form raum . I *= TrorkpnzjrHnderform erel. k , b s  k4 ■» Trorken- 
kum racrn, 1 ■= W alzengieBerei m =  Kuppeiofen. n =*= Sandaufbereitung. q ** KlHnk* rnm achereł. r =  (iroBkernm acherci. 
t  — K alkstelne. ▼ >=* Zeichnungsangabe. w =  Mechaniaches Laboratorium . x »  M eUtefbude. y *» Fahrradaebuppen. z bis z« *» 
A borte. a7 «=» A nk lede- und W aschraum. b ' ** Bader c ' =  Helzung. d ' =  H oiztrockenranro. *»i und e , => U«*bł*reiinge. 
g ' =  M otoren zum Exbau»tor. kj *» iJagazin. 1' — Kok*ta*che. d itruntcr Sandtancbe. m ' «= K»k*«cbuppen. n ' «=> Bodenw age. 

o ' *» Speiaeaaal. p ' =  A nricbte. q7 *= K rankenstube. s'  ■= Pfortner. *» W iegezlmmer. u ' «  Yordacb.
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zwei oder melir Sehiffen bestehen und bei denen die 
Oefen in die eine Halle so weit vorgeschoben sind, daB 
der Baum hinter den Oefen Formzwcckcn dienen kann, 
wie das Scliema naeh Abb. 50 
zeigt. Ein mir aus der Prasis 
bekannter Fali ist in Abb. 51 im 
Profil wiedergegeben. Die Be- 
schickungsbUhne der Oefen iiber- 
deckt hier, wie das Profil rechts 
zeigt, den hinter den Oefen liegen
den Formplatz, linka ist der 
Schnitt dureh den anderen Teil 
der Hallen dargestellt. Eine ver- 
wandte Losung bietet Abb. 52.
Hier sind die Stiitzen so breit 
gehalten, daB die Kuppelofen da- 
zwiselien Platz Jinden und ihr 
Eisen an die Haupthalle abgeben.
Dadurch ist die Mogliehkeit ge
geben, den Platz hinter den 
Oefen fiir Formzwecke auszu- 
nutzen und die Kranbahn durch- 
zufiihren, wie aus der Abbildung Zw0lhallenbau m it 

ersichtlicli ist, das Gebliise liegt V°Kuppolofen!m 
auf einer Zwisehenbiihne.

Ab und zu kommt es vor, daB man einen gewissen 
Anteil an GroBguB, in der Hauptsache aber mittel- 
schweren GuB und FormmaschinenguB herzustellen 
hat und gezwungen ist, a  ^
die Langsaehse der r——-r — T~— ~r~~—
GroBfonnerei mit der- 1_________£L________ I ł ______ n> I
jenigen der anderen 
GieBerei in dieselbe 
Richtung (Achse) zu le- 
gen. Mit Riicksicht auf a  
die bescheideneren An- 
spruche der Abteilung _  
fiir mittelschweren GuB 
und der Maschineufor- 
merei an Transport- c  
und Hebezeuge kann 
man die fiir diese be
stimmten Hallen nie- 
driger halten. Alsdann 
stoBen zwei giinzlieh 

verschieden geartete 
Bauten von verschie- c - d .
dener Ilohe und Dach- Abbildung 53.
ausbildung aneinander. GieBerei m it aneinander- 
Auf derartige Yerhalt- stoBenden. ungleieh hohen 

, . . und ungleich unterteiltcn
msse bezieht sich das Formfeldem.
Scliema naeh Abb. 53,
und das der Praxis entnommene Beispiel naeh 
Abb. 54 und 55. Die GroBgieBerei ist ais symmetri- 
scher Dreihallenbau aufgefuhrt, wahrend der ubrige 
Teil des Baues in vier Arbcitsfelder zerfiillt. Die 
Profile lassen dic Unterteilung deutlicher hervor- 
treten, insbesondere die Abb. 55 dic nahere Gestal- 
tung des niedrigeren Gebaudeteiles.

Abbildung 50.
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Abbildung 56.
a aa Modcll«chloaserei. b  ■>* M odellausgabe. o ■* 
Putzerei. d «*8ortlerraum  und L ager. e *=* GieCerel. 

t  mt Rohstofnagcr. g  — A nfuhrgleU.

n  •

n  ] jt.
ST ' — V P

TL
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stimmter Einwirkung auf das Gesamtbild der Anlage sind. 
Im Arbeitsdiagramm spielt die Lage dieser Abteilungen 
deshalb eine besondere Rolle, weil sie am SchluB der fort- 
schreitenden Materialbe- r
wegung liegen. Sie bilden 
die Endstation des Fertig- 
erzeugnisses und miissen 
somit immer mit ihrem 
Ausgang naeh den Abfuhr- 
gleisen hin zeigen. Der 
Anteil, den diese an der 
gesamten uberbauten Bo- 
denflache haben, ist sehr 
verschiedenund hangt, wie 
so vieles andere, von der 
Art und GroBe der Fabri- 
kation ab. Alle GieBereien 
bediirfen einer Putzerei, 
viele einer groBeren oder 
kleineren Bearbeitungs- 
werkstatt und eines Ver- 
sand- und Lagerraumes; 
aber viele brauchen ent- 
weder nur das eine oder 
aueh keines von beiden 
letzteren. Wenn daher 
die Anordnungsfrage im 
folgenden schematisch be-; 
handelt wird, so ergibt 
sich von selbst, daB der 
eine oder andere dieser 
Raume olme weiteres in 
Gedanken ausgeschaltet 
werden muB. Eigentlich 
gibt es nur drei grundsatz- 
lich verschiedene Anord- 
nungen der fraglichen Ab
teilungen, die durch die
Richtung des Materialdurchganges vorgeschrieben ist. Diese 
kann sich entweder erstens geradlinig in der Richtung der 
Querachse der Formschiffe, oder zweitens in der Richtung der

V
-  -V

Abbildung 59. Schematische An- 
ordnung der wiehtigsten GieBerei- 
abteilungen bei gebrochenen Ar- 

beitswegen.
r  ■■ Rohstofflager, n =■ K ebenabtełlungen 

und Sehm elzanlagen, g  ■» F orm erel und 
OieBerel, p  *■ P utzerei, b  -» Bearbeltungs- 

w erkatatt, ▼ «■ Y ersaudlager.

Zum SchluB dieses Abschnittes mogen noeh einige Hinweise 
iiber die Anordnung der Putzerei, der mechanischen Werkstatt 
und der Yersandraume Platz finden, da diese von ganz be-
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Abbildung 57. Schematische Anordnung der wichtigsten Gieflereiabteilung 
bei in gleicher Richtung yerlaufenden Arbeitswegen.

: Rcbstcfflagcr. n ■■ N ebenabteilungen, Sebmelzanlage. g  ■» Formerei and  GieBerei. p  — Putzerei. 
b *=» Bearbeltungswerkfetatt. y «« Yersandiager.

rj 7$ M tti

fy/tSCAnj&r- i I
JbrmirmcA/ite i»

3r  ̂■fart

Abbildung 58. Anlage m it geradlinigem Materialdurchgang.

Langsachse der Formschiffe oder drittens in einer ge- 
brochenen, teils der Quer-, teils der Langsachse 
folgenden Linie bewegen. Im ersteren Falle liegt 
die Putzerei usw. in einer Halle, die paraliel zu der 
Langsachse der GieBerei bzw. derForm
schiffe verlauft, z. B. in einem Seiten- 
schiff; im zweiten Fali liegt djeSchmelz- 
anlage vor dem einen, die Putzerei vor 
dem anderen Kopf der Formerei; im 
dritten Fali liegt die Schmelzanlage im 
Seitenschiff und die Putzerei vor 
Kopf oder umgekehrt. Sind die ge
nannten Raume in einem besonderen 
Gebaude untergebracht, so liegt dieses

die Orientierung der 
Putzerei auf die 

Langsachse der 
Formschiffe und 

nicht die des ganzen 
GieBereigebaudes 

bezogeń, denn letz
tere braucht nicht 
immer paraliel mit 
der Langsachse der 
Formschiffe zu lau- 
fen oder m it dieser 
zusammenzufallen. 
Durcli eine groBe 
Anzahl von nebei.- 
einander liegenden 
Hallen kann, z. B. 
wie in Abb. 56, ein 
Bau entstehen, des
sen langere Achse 
senkrechtzur Langs
achse der Form
schiffe verlauft. In 
diesemFallsindaber 

FormschifTlangs- 
achse und Gebaude- 
querachse paraliel 
gerichtet, ein nicht 
gerade seiten vor- 

kommender Fali. 
Der Materialdurch- 

gang kann nun 
dureh dievierEtap- 
pen bezeichnet wer
den: erstens Eoh- 
stofflagerung, zwei- 
tens vorbereitende 
Weiterbehandlung 

(Schmelzanlage, 
Aufbereitung.Kern- 
macherei), drittens 
endgiiltige Yerarbei- 
tung (Formerei, Gie- 
Berei), und viertens 

Fertigstellung (Putzerei, Bearbeitung, Yersand). Be- 
dienen wir uns dieser Bezeiclmungen, so ergibt sich fur 
den Materialdurchgang paraliel zur Querachse das 
Schema nach Abb. 57. Dabei ist es in bezug auf die

Z /a tn t* A a

vor der Langsseite oder vor Kopf des 
GieBereibaues. Mit Absicht wurde

Abbildung CU. Beispiel fiir einen Betrieb m it hintercinanderliegender 
GieBerei, Putzerei und mech. W erkstatt.



20. November 1917. Umschau. Stahl und Kuen. 097

Richtung des Arbeitswegcsglcichgiiltig, obdieFertig- 
stellungsarbeiten in unmittelbar an die GieBerei an- 
stoBenden Gebauden erfolgt, oder ob fiir Putzerei, Be
arbeitung und Versandlager je ein besonderes Gebaude 
vorgesehen ist. In Abb. 57 sind wohl alle Moglichkei- 
ten ncbeneinandergestcllt. Alle diese Spielarten der 
Anordnung konnte man durch Beispielo aus der 
Praxis bclcgen; hier mag der Hinweis auf die Abb. 9, 
20, 37 und die in Abb. 58 wiedergcgebene Anlage 
geniigen. Letztere unterscheidet sich von dem Schema 
nur dadurch, daB neben der Putzerei fiir leichte 
Stiicke noch eine Putzerei vor Kopf fiir schwere 
Stiicke angelegt ist. Das Schema fiir den Fali, daB 
auf der einen Kopfscite der Formschiffe die Rohstoff-

anfuhr und an der anderen die Putzerei und'das 
Lager liegen, ist durch die in Abb. 56 wiedergegebene 
Anlage dargestellt, die praktisch ausgefuhrt ist, 
aber leider nur skizzenhaft aus der Erinnerung auf- 
gezeichnet werden muBte. Der Fali, daB der gerad- 
linige Materialdurchgang parallel zur Liingsachse 
yerEiift, ist durch das Schema nach Abb. 57 ohne 
weiteres gegeben; an Stelle der Querachse ist eben 
nur eine Langsachse zu denken. Der auf einer ge- 
brochenen Linie verlaufende Materialdurchgang ist 
durch Abb. 59 schematisch in allen Abwandlungen 
veranschaulicht. Beispiele bieten die Abb. 5, 8 ,10,25, 
29 und 60 u. a. Im iibrigen beachte man die weiter 
unten bcsprochenen Abbildungen. (SchluB folgt.)

Umschau.
W ied eru m  eine StahlgieB erel m it e lek trischem  

S chm elzbetriebe.

Das olektrischo Sohmelzen fiir StahlformguB maoht 
in Amerika unzweifolhaft Fortschritte. W ir hatten  orst 
unliingst Gelegenheit, iiber Schmelzanlagen 7,u berichten, 
in denen ein eloktrischer Ofen m it gutem Erfolge den 
W ettbeworb m it einem Tropenas-Konverter aufnehmen 
konnte*), und findon seitdem sehon wieder einen Bericht 
uber einen erfolgreich arbeitenden clektrischen Schmel2-

nungen im vo!len Umfango. Man hatto  sich fiir einen 
normalen 3-t-Hćroult-Ofen entschlossen, dessen Herd 
basisch zugestellt wurde. Seither werden in der Schicht 
nur drei Schmelzungen gemacht, doeh wird man in der 
Lage sein, bei voller Ausnutzung der GieBerei in der 
Schielit vier, d. h. in 24 Stunden acht Sohmelzungen 
durchzufiihren. Das fliissige Metali wird in  Tiillenpfannen 
von 1'/;, t  dergestalt abgestochen, daB jedo Gioht dem 
Ofen m it drei Abstichen ontnommon wird. W ahrend der 
Pausen zwischen den einzelnen Abstichen wird der Strom

Abbildung1 1. GrundriB der S tahlgleflereł m it elektrischem  Schm elzbetrleb. 

ft *=* Roste. b  =* SandatrahlgeblJise. c =  SUhlb m diii :e. d => Kalt-Kreł*«ige. e =* S cheuerfiuser. f Bodenluke Nr. 1. 
g =a W aggon-E lnfahrtgrube. h  »  Bodenluke Kr. 2. i =» W ag*. j =■ chem. Laboratorium . k =» Chem ikerzlmmer. 1 «=* Ver- 
sandrautn. m =  K ernm acherel. n  — K erntrockenofen. o =  KesaeIhaus. p =■ Trockenkam racr. q =» Gliihofen. r =  A.b- 

orte. s =  Transform atoren. t =■ K ohlenlaęer. u =» Eisenlager, t  ** H erodlt-Ofen. w  =  Bankform erel.

betriob fiir StahlformguB. Am 18. Mai 1915 wurde von 
den eng miteinander verbundenen Werken der Racine 
Steel Ca-stings Co. und der Belle City Malleablo Iron Co. 
in Racine, Wisc., eine neue StahlgieBerei zur Erzeugnng 
von CJualitatsguB in Betriob genommen. Es handelte sich 
darum, fiir gewisso Zwecko, insbesondero fiir den Bedarf 
von Automobilfabriken, hochwertige, den hochsten An- 
forderungen entspreehende StahlformgUs.se zu liefern, wie 
man sio nach don friiheren Terfahren beider Werke nicht 
herzustellen vermoclit hatte. Diese Absicht wurde voll 
erreicht, der jungo Betrieb erfullto schon in den ersten 
anderthaib Betriebsjahren die auf ihn gesetzten Hoff-

x) „D er Konverter und der elektrischo Ofen in der 
Herstellung Ton StalilguBstucken“, St. u. E. 1916, 26. Okt., 
S. 1044 und „Die neue GieBerei der Sivyer Steel Casting 
Co. in Milwaukee, V. St. v. A.“, St. u. E. 1917, 22. Febr.,
S. 183/4.

am Stahlbade belassen, um die notigo GieBhitze zu bo- 
wahren, was keinen allzugroBon StromYerlust bedoutet, 
da das GieBon sehr rasch Yonstattcn geht. Abgesehen von 
ausnahmsweisen Sondergiobten wurde meist Stahl m it 0,2% 
C, 0,6 bis 0 ,7%  Mn, 0,25 bis 0,30%  Si und etwa 0,03 
bis 0,04%  (S 4; P) crzcugt, wozu m an 750 kg Lochputzen 
von Kesselblechen, 1500 kg klein geschnittene Abfiillo von 
phosphorarmen Martinblechcn und 750 kg Eingusse, 
Steiger und sonstigen GieBerjiabfall einschmolz. Boi 
solchem Betriebe eriibrigto sich naturlich jedo Feinung 
des Einsatzes, doch ging die Praxis dahin, das Bad etwas 
unter don beabsichtigten Kohlenstoffgehalt zu bringen, 
eino Probo zur Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes zu 
entnehmen und danaeh m it Roheisen riickzukohlcn.

Die GieBerei selbst besteht aus einer oinzigen, durch 
zwei Saulenreihen in drei Schiffe geteilton, 8. u Horst iiber- 
sichtlichen, gut durchldftbarcn und beston3 belichtoten 
Halle. AuBergewohnlich ist nur das durch ortlicho Ver-
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haltnisso bedingto KollergesołoB, in dem die Sandauf- 
bereitung, das Rohstofflagcr, das Geblasc der Sandstrahl- 
kammer und dio SammelatoUo der Entstaubungsanlago

Abbildung 2. Schnitt durch die GteBhalle nach A—B (Abb. 1).

untorgebracht sind. lin  ubrigen ist dio Anordnung der 
einzelnen Betriobsteilo und Einrichtungen dem Grundrisso 
(Abb. 1) und dem Quorschnittc (Abb. 2) ohne weiteres zu 
entnchmon1). C. Irresberger.

G em ischte (sau re  und  basische) S tah le rzeugung  fQr S ta h l
form guB3).

VeranlaBt durch dic hohen Mągnesitpreise und die 
grofien Schwierigkeiten, denen man gegcnwartig beim 
Bezuge Ton Magncsit uberhaupt begegnet, ging die Michi
gan Steel Castings Co., Detroit, zunachst yom basischcn 
zum sauren Elektroschmelzen iiber. Nicht vollig befrie- 
digende Ergebnisse des sauren Yerfahrens, insbesonderc 
in Hinsicht anf hochsto Festigkeitswertc des Erzeugnisses,

*) Nach Ir. Ago 1916. 7. Dez., S. 1284/6.
*) Nach einem Berichte von R. E. E l in te r m a n n  

auf der Tagung der Americ. Electrochcmic. Society in 
Detroit, Mai 1917 (Foundry 1917, Juni, S. 222/3).

fuhrten dann zur Aufnahmo eines gemischten Verfahrens, 
nach dcm das gesamte, verhaltnismaBig hoch phosphor- 
und schwcfelhaltigo Rohm atcrial erst in einem basisoh 
zugestelltcn Ofen yorgefrischt und sohlieBlioh in oincm 
sauren Hcrde gicBreif gemaoht wurde. Spater ging man 
dazu Uber, nur dio minderwertigsten, unreinsten Abfiille 
im basischen Hcrdc yorzufrisohen, das bessere Materiał 
aber im sauer zugcstellten Ofen zu sohmelzen, ihm zum 
Schlusso die yorgefrischte Sohmelzo des basischcn Hcrdcs 
zuzusetzen und dann diesen gemisohten Einsatz unter 
saurer Schlacke fertigzumaohcn und auf GicBtemperatur 
zu bringen.

Man erreicht auf diese Weise eino Rciho sohwer- 
wiegender Vorteile. Die Kosten des Einsatzes werden ge
ringer, da man beim basisohen Vorschmelzcn lcichter bc- 
sohaffbare und wesentlioh geringer bewertete stark  phos- 
phor- und sohwcfclhaltige Abfiille yerwenden kann, die fur 
das saure Vcrfahren nicht in Frage kommen wurden. Der 
basische Ofen, dessen Ausmaucrung sonst durch die beim 
Endfrischen erfordcrlicho hohe Tem peratur auBcrordent- 
lich leidet, kann m it miiBigcrer Hitzo betrieben werden, 
denn die GieBtempcratur brauoht erst im saucr zuge- 
stellten Ofen erreicht zu werden. Eine saure Ausmaucrung 
ist aber wesentlioh feuerbestiindiger und vermag daher 
auch der Endhitze liingcr zu widerstehen. Tatsiichlich 
werden im Betriebc der Miohigan Steel Castings Co. im 
sauren Herdę bis zu 300 Schmclzungen obne jcgliohe Aus- 
besserung der Zustcllung durchgefiihrt.

Dio Endfrisohung unter saurer Deoke bringt dcm 
GieBcr noch weitere Erleiohterung. W ahrend dic basische 
Schlacke infolgo ihres niedrigeren Schmclzpunktes sich 
nur schwierig vom fliissigcn Stahle entfernen laBt und 
die steto Gefahr birgt, daB feine Schlackenteilohen im 
Enderzeugnis vcrbleibcn, laBt sich die sebwerer schmelz- 
bare saure Endsohlacke Bchr leicht vom Stahlbade ab- 
zieben. Beitn basischen Stahle muB man sorgfaltigst 
bemuht sein, alle Schlaoke zu entfernon, wogegen beim 
sauren Stahlo die Schlackendeokc, die sich unm ittelbar 
nach Vollaufen der Abstiohpfanne bildet, nur erwunscht 
ist. Sic erstarrt rasoh und liiBt sich beim GieBen ohno 
Schwierigkeit zuruckhalten oder abzichen. Bis dahin 
bildet sie fiir den flussigen Stahl einen trefflichen Warme- 
schutz. Das Bad bleibt liingcr heiB und dunnflussig, 
und man kann damit eine groBere Zahl kleiner Formen 
ohne jedo Gefahr abgicBcn.

Das neue Verfahren yereinigt —  soweit dio Erzeugung 
von Stahl fur GicBereizweckc in Frage kommt — eine 
Reihe von Yorzugen des basischen und des sauren Pro- 
zesses; es verbilligt dio Erzeugung gieBreifen Stahles und 
liiBt sich, wie Flinterm ann berichtet, beim gleichzeitigen 
Bctriebe mehrerer Elektroofen so ein teilen, daB das gleiche 
Ausbringen erzielt wird, wie wenn die Oefen nur basisch 
oder nur saucr betrieben wurden. C. Irreeberger.

Aus Fachvereinen.
Institute of Metals.

Auf der jungsten Tagung des Institu te  of Metals1) 
gclangte eine Reihe ro n  Arbeiten zum Yortragc, die 
sioh mehr, ais man es von den seitherigen Tagungen 
dieses Institute* gewolint ist, m it praktischen Betriebs- 
fragen bescłiiiftigcn. Insbesondere war eine Rciho von 
Vortragen der P ra x is  d e s  M e ta llso h in e lz e n s  gewid- 
m et, und es wurden nacheinander die Schmclzrerfahren 
m it Koks, m it Gas, mit E lektrizitat und m it Rohol er- 
o rtert. Den Vortriigen fehlten leider einheitliche Richt- 
linien, m it dereń Hilfe zurcrlassigo Vergleiche der yer
schiedenen m itgetcilten Zahlen und Betricbsergebnisse 
angestellt werden konnten, was auch in der den Vor- 
tragen folgenden Aussprache von den meisten Rednern 
betor>t wurde. Sio ermoglichen aber trotzdem brauch-

•) Am 21. und 22. -Marz d. J . im Burlington Housc, 
Piicadilly, London.

bare Vergleiche zur a llg e m e in e n  Beurteilung der ein
zelnen Verfahren und ihrer gegenseitigen W ertigkeit und 
liefem auBerdem mancho wertrolle Winkę fur dic Praxis. 
W eiter durften sie jedenfalls dringende Anregung gegeben 
haben, kiinftigo Verglcichasohmelzungen nach o in h e i t -  
lic h e n  Gesichtapunkten durchzufUlwen.

Ais Einleitung kann der Berieht yon C a rl H e r in g
uber

A llgem eine  Z iele un d  B egrenzungen  beim  S chm elzen  
von  M etallen  ■)

gelten, trotzdem er nicht an ereter Stelle zum Yortrage 
kam. Ais yoUkommcn oder ideał wird in jedem Falle 
dasjenige Schmelzyerfahren zu bczeicluien sein, das die 
geringsten W armeverluste uud den geringsten AbbranU 
bedingt, am wenigsten Fehlgusse liefert, die wenigsten 
Tiegel rcrbraucht und dio geringsten Anlage- und Betriebs-

Engineering 1917, 6. April, S. 315.
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kosten ycrursacht. Alle Schmelzyerfahren, dic auf hohe 
Temperaturen angcwicsen sind, sind m it YcrhiiltnismaBig 
groBen W armeyerlustcn vcrbundcn. Um dieso auf das 
MimlestmaB zu bringen, muB das Motali moglichst rasch 
crwiirmt und Yerfliissigt werden und dabei zugleich der 
Wiirmczusammcnhaltung dio groBte Beachtung gewidmct 
werden. Von diesen Gesichtspunkten aus bietct das 
elektrischc Schmelzen die groĘten Vorteilc, um so mehr, 
ais sich bei Verwendung Yon elektrisoher Energie zugleich 
cin thermischer W irkungsgrad von fast 100%  erreiehen 
liiBt. W ahrend bei allen anderen Hcizungen jede Bc- 
schleunigung des Anwarmcns und Schmelzens steigendc, 
durch den Schornstein entweichende Warmcmengen be- 
dingt, sind solehe beim elektrischcn Schmelzen selbst 
bei der denkbar groBten Beschleunigung ganz ausgc- 
schlossen. Dafiir muB man aber beim Schmelzen im 
clektrisehen Lichtbogen m it bctrachtliohen Warme- 
Yerlusten durch Strahlung rechnen; wird dagegen das 
Metali selbst ais W iderstand eingcschaltet, so dient seine 
Masse ais Wiirmcspeicher und es werden unmittclbare 
StrahlungSYerluste praktisch yerniicdcn. Kleinc clck- 
trische Hochstlcistungsofen wurden darum das idealste 
Schmelzverfahrcn ermoglichen, wenn ihncn nicht ein 
schwerwiegender Uebelstand hinderlich wiire. Bei jedem 
Schmelzofen und jedem Schmelzyerfahren sinken niiinlich 
dic WarmeYerluste, bezogen auf dic Gewichts- und die 
Zciteinhcit, m it der wacliscndcn Masse des Einsatzes, 
denn je groBcr der Metallklumpcn im Ofen ist, desto 
kleiner wird vcrliiiltnismiiBig seine Oberflache, da deren 
GroBe die hauptsachlichste Verursacherin Yon Warme- 
Ycrlusten ist. Da zudem dic Starkę des isolierenden 
Mauerwerkes in Betracht zu ziehen ist, wird die auflere 
Begrenzungsfliiche viel wichtiger ais man gemeinhin 
anzunehmen geneigt ist, wofiir der Vortragcndc durch- 
schlagende Beispiele anfiihrt. Eine auBcrc Wiirme- 
isolierung ist trotzdcm moglich, doch kann die Hitze 
tiefer in die Ofcnwiinde dringen, ais ihncn und dem 
Schmelzverfahren gut ist. Aus diesen Griinden kann 
nicht der kleinste Ofen der beste sein, sondern cs wird 
sich wahrscheinlioh die beste Leistyng bei einem solchen 
von m ittlerer GroBc ergeben.

Ucbcrhitzung des Metalles ist eine weitere Quelle 
Yon W anneverlusten, die recht oft vermieden werden 
kann. Sie wirkt um so scliadlicher, ais sie bei manchen 
Metallen, z. B. beim Zink, auch noch Verluste durch Ver- 
dampfung naeh sich zieht.

Fiir yerhaltnismaBig niedrige Temperaturen sind 
zwar die Kosten fiir eine Warmccinheit lwim ciek- 
trischen Betriebe hóhcr ais beim Betriebe m it festen, 
fliissigen oder gasformigen Brennstoffen; das kommt 
aber nicht allein in Frage. Es kommt nur darauf 
an, m it den geringsten Kosten 1 kg guter GuBware zu 
erzeugen, und hierfiir kommen noch mannigfache andere 
Umstande zur Geltung ais nur dic Kosten der Wiirme- 
cinheit. Da der elektrischc Betrieb die WarmeYerluste, 
die Lohnauslagen, die Schmelzverlustc und den Tiegel- 
Y erbrauoh yerringert, zugleich dic Gute und Gleich- 
maBigkeit des Metalles und der Abgiisse verbessert und 
die Leistungsfahigkcit des Werkes in einem wirtschaftlich 
ungleioh hoheren MaBe s te ig e rt ais es den Ycrmchrten 
Kosten fiir die W armeeinheit entspricht, wird man un- 
zweifelhaft gut tun , diese hoheren Kosten in den Kauf 
zu nehmen und allgemein zum clektrisehen Schmelzen 
uberzugehen.

H. W. R e a so n  besprach das

Schm elzen  m it K o k s 1)

in den beiden in England verbreitetsten Tiegel-Schmelz- 
ofen, dem „ H a ll  P a t e n t  F u r n a c e “ und dem „W ig lcy  
Im p ro y e d  F u r n a c e “. Der erstc hat den groBen Nach- 
teil, daB seine Roststabc nur yom Schachtinneren aus 
ausgewechselt werden konnen, wahrend beim Wigleyschen 
Ofen die Auswcchslung von auBen her erfolgen kann und

') Engineering 1917, 6. April, S. 315.

zudem Vorsorgc getroffen ist, bei yerschlacktem Rosto 
die Yerbrennungsluft seitlich hochzufiihren. Die Oefen 
werden m it rundcm und m it (juadratischem Schacht- 
qucrschnitto ausgefiihrt. Die vicrkantigeForm ist lcistungs- 
fahiger, Yerbraucht weniger Koks und ist einfacher aus- 
zubessern. Fiir 50cr Tiegel werden im runden Schachte 
75 mm freier Raum zwischen Ticgelwand und Ofenfutter 
Yorgcsehcn, im ąuadratischen 40 mm. Dic Esse soli 
mindestens 8 m hoch sein und von nahe benachbartcn 
Essen nicht iiberragt werden. Es ist nicht yorteilhaft, 
dio Esso unmittell>ar neben den Tiegelofen zu legen; besser 
ist es, einen etwa 4 m langen wagcrechten Fuchskanal 
dazwischcnzusehalten. Ein solcher wagerechtcr Kanał 
wird fiir SolUichte mit Tiegeln bis zu 80 kg Fassungs- 
Yermógen niit einem Querscluiitte Yon 225x225 mm 
ausgefiihrt, fiir Tiegel yon 80 bis 300 kg Fassungsvcrmogen 
mit einem Qucrschnitte von 250 X 350 mm.

H. S. P r im ro se  Yertrat das
S chm elzen  m it R o h ó l,1) 

das sich in Gegenden, wo kein billigos Gas zur Verfugung 
steht, ais sehr nutzbringend <^rwiesen hat. E r besebrieb 
ycrschiedcnc Ausfiihrungsformen, dic sich durch groBe 
Einfachheit auszeichnen und Tiegel bis zu 100 kg Fassungs- 
yermogen aufnehmen konnen. Man kann m it Hoch- oder 
Niederdruckbrennern arbeiten, jeder bietet gewisse Vor- 
teile. Niederdruckbrcnner yerbrauchen mehr Oel (18 1 
fiir 100 kg Bronze), schonen aber Tiegel und Mauerwerk, 
wahrend Hochdruckbrenner bei nur 14 1 Oclyerbrauch 
fiir 100 kg Bronze den Tiegeln wie dem Mauerwerk stark 
zusetzen. Der Vortragendo gab noch manche Einzelheitcn 
iiber gute Betricbsergebnisse, die aber in Anbetracht 
ihrer ganz ungenauen Unterlagen sehr wenig besagen.

G. B. B ro o k  bcrichtete iiber 
V erglelchende V ersuchsschm elzungen  In g a s - ,  61- 

u n d  k o k sg efeu e rten  O efen ,1) 
dic yor einigen Jahren an der Univcrsitat Yon Sheffield 
durchgcfulirt worden sind. Man ha tte  damals zu gleicher 
Zeit nebeneinander und unter densclben Bedingungen 
je einen dieser Oefen m it einem Tiegel von 15 kg Fassunga- 
yermogen 14 s t  lang ununterbrochen betrieben. Jcder 
Ofen war von einem Vertreter der betreffenden Feuerunga- 
a r t  iiberwacht und yon diesem ais der bestgeeignetc aus- 
gewahlt worden. Dabei ergaben sich folgendc Erfahrungc

1. Trotzdem sowohl der gas- wio der olgefeuerte Ofen 
m it kleinerem Tiegel betrieben werden muBten, ais 
in Anbetracht ihrer GroBc angezeigt war, ergaben 
sie eine groBere Menge geschmolzenen Metalles ais 
der koksgefeucrte Ofen.

2. Im olgefeuerten Ofen konnte die erste Sclunelzung 
am raschesten durchgefiihrt werden.

3. Die groBte durchschnittliche Sclmielzgeschwindigkeit
— 19 min vom Einsatz bis zum GieBen — wurde im 
Gasofen erziclt.

4. Dio gesamten Schmelzkosten fiir 100 kg Bronze 
(RotguB) Yerhieltcn sich bei Gas-, Koks- und Oel- 
ofen wie 100 : 135 : 267.

5. Der Koksofen ergab den geringsten Mctallverlust.
6. Dio Schwefelaufnahme war am geringsten im Oel- 

ofen, am hochsten im koksgefeuerten Ofen.
Zur Ueberprufung dieser Laboratoriumsergcbnisse 

fiihrte der Berichterstatter spater der Pratds voIlig an- 
gepaBte, durch zehn Tage ununterbrochen fortgesetzte 
Vergleichsschmelzungcn m it Gas und Koks durcli. Das 
Oel konnte infolge seiner unzweifelhaft geringen W irt
schaftlichkeit ausscheiden. E r benutzte Oefen m it 30er 
Tiegeln und verschmolz durch zehn Tage eine scliwer- 
schmelzbare Kupfer-Nickel-Legierung (80 :20). Der Gas- 
fcucrungsofen war m it einem Doppelbrenner ausgestattet 
und crhielt durch cin Geblase die Verbrennungsluft 
unter einem Druck Yon 75 bis 150 mm QS. Das vcr-

*) Engineering 1917, 6. April, S. 315.
s) The Engineer 1917, 6. April, S. 311.
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wendetę Gas hatte  einen Brennwert von 4700 W E/ebm. Dio 
Ergebnisse lassen sich folgendermaBen zusammenfassen:

Es war im Gasofen sehr leicht, jederzeit rasoh Tem
peraturen bis zu 1400° zu erreichen. Die Schmelzkosten 
beim Gasofen yerhielten sich zu denen des Koksofens 
wio 24 : 36. Der Gasofen schmolz wesentlich rascher, 
er yerfUissigto dieselbo Menge gleichen Metalles in 52 min, 
fiir dio der koksgefeuerto Ofen 82 min erforderto. Im 
Gasofen konnten in der Schicht durchsohnittlioh zehn 
Schmelzungen, im Koksofen im giinstigsten Falle sieben 
Sohmelzungen ausgefiihrt werden. Die Sohmelztiegel 
hielten in beiden Yersuchsofen gleich lango aus, das 
Maucrwerk in  beiden Oefen und die Brenner im Gasofen 
zeigten am Endo des zehatagigen Vcrsuohes kcincn 
nennenswerten YersehleiB. Die Metallyerluste waren im 
Gasofen wesentlich geringer. Der Betrieb von Gasofen 
wird wesentlich geringere Lolino erfordern, da im GroG- 
betriebe eine betriichtlich gro Bero Zahl Oefen von der- 
selben Mannscliaft bedient werden kann ais bei Koks- 
Sfen (Wegfall der Koksanfuhr, des Stoohcns, Abschlackens 
usw.). Die Giito des Metalles, das zu diinnen Blechen aus- 
gewalzt wurde, war in beiden Fiillcn dieselbe.

Diese Ergebnisse zeigen eine bctrachtlicho TJeber- 
legenbeit des Gasofcns gegenuber dem Koksofen.

T. T e ise n  behandelte das 
Schm elzen  m it G en erato rg as  im fJW annenofen , 

insbesondero dio B auart und die Betriebsergebnisse des 
Sohmelzofens des Diinen A x e l H e rm a n se n . Der Ofen

h a t groBe Verwandtschaft m it den Sohmelzofen der Glas- 
industrie. Gewohnliche Kohle wird in einem Generator 
yergast und das Gas dureh einen Rekuperator geleitct, 
der zuglcich dio Verbrcnnungsluft yorwarmt. Ein Haupt- 
yorzug des Hermansenschen Ofens liegt darin, daB Gas 
und L uft nicht abwechselnd in entgegengesetzter Rich
tung dureh den Rekuperator stromen, sondom ununter- 
brochen dio gleicho Bewęgungsrichtung behalten. Der 
Schacht des Ofens faBt seehs Tiegel, die m it der Zange 
ausgehoben werden. In der Mitto der im Kreise auf- 
gestellten seohs Tiegel ist der G asbrenner. angeordnet, 
der so beschaffen ist, daB man leicht -fiir standig redu- 
zierendes Gas sorgen kann. Bricht ein Tiegel wahrend 
des Sohmelzens, so bestolit keino Gefahr eines nennens
werten Metallyerlustes, da das ausflieflendo Metali noch 
wahrend des Betriebes gesammclt und in einem frisohen 
Tiegel aufs neue wieder eingesetzt werden kann. Dio 
Tem peratur liiBt sioh m it Hilfo von Luftzufuhrungs- 
schlitzen m it regelbarem Quersohnitte leicht und genau 
regeln. Ein soloher Ofen ist u. a. seit 1915 auf den 
Finspong-Werken zur vollen Zufriedenheit in Tatigkeit. 
E r verbraucht zum Schmelzen von 1000 kg RotguB 
(70 : 30) im Jahresdurohsohnitt 182 kg Kohle1).

(ScbluO folgt.)

*) Dic Originalwicdergabe des Vortrages (Engineering 
1917, 6. April, S. 315) onthiilt leider keine Zeichnung, 
da der B erichterstattcr seine Ausfiihmngcn duroh Lioht- 
biider erlauterte.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

19. Xove)nber 1917.

KI. 7 b, Gr. 16, C 26 330. Vorrichtung zur Her- 
stellung von Rippenrohren. Luth & Rość na E lektriska 
Aktiebolag, Stoekholrn.

Ki. 17 g, Gr. 2, B 78 467. Vcrfahrcn zur Verwertung 
dor bei der Verkokung der Steinkohlo entweichenden 
Gaso. Jegor J. Bronn, Rombach i. Lothr.

KI. 42 k, Gr. 23, P  35 401. Hartepriifer m it Stahl- 
kugcl und Vergloichsstab. Poldihiitte, TiegelguBstahl- 
fabrik, Wien.

KI. 81 o, Gr. 25, G 42 702. Mechanische Koksyerlade- 
Torriehtung fiir Kammerofen zur Erzeugung von Gas und 
Koks; Zus. z. Pat. 286 689. Gewerkschaft Schalker Eisen - 
hiitto, Masohinenfabrik und EisengieBerei, Gelsenkirchen- 
Schalke.

J  22. Xovember 1917.

KI. 75 o, Gr. 2, S 46 497. Einrichtung zum Spannen 
eines unter Federwirkung stehenden Hammors fiir Innen- 
stompolung von Granaten und anderen Hohlkorporn. 
Hermann Simm u. Wilhelm Nagel, Froising, Miinchner 
Str. 93.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

19. Novembcr 1917

KI. 10 a, Nr. 671218. Yorrichtung zur Abloit ung 
der boi der Bescliickung der Koksofen sich entwiokelnden 
Gaso. Heinrich Flascho, Bochum, Friederikastr. 10.

KI. 31 o, Nr. 671 205. Vorrichtung fiir den Kokillen- 
guB. Eisen- und Stahlwerk Mark, G. in. b. H., Wengern, 
K r. Hagen.

KI. 42 h, Nr. 671 254. Metallmikroskop m it revolver- 
artigor Beleuchtungsoinrichtung. Fa. C. Reichert, Wien.

•) Dio Antneldungoa liogoa von dem aagogobaaea Tago 
ati w ihroad zweier Monate fiir joierrnann zur Einsioht und 
Einspruoherhebang im Patentam te zu B e r lin  aus.

Deutsche Reichspatente.
KI. 31 c, Nr. 296 058, vom 24. November 1915. 

W illia m  M o C o n w a y in P i t ts b u rg ,  V. St. A. Verjahren 
und Maschine zur Hcrstellung von ringjórmigen Stahl- 
blóclcen dureh Schlcudergufl.

Zur Vermeidung von Rissen auf der auBeren Flacho 
u^r GuBstiicko wird auf das in  der um eino wagereehto

Achse rotierenden Form a  duroh Rohr b eingefiłllte Metallo 
dauernd, d. h. bis zum Erstarren, einsenkrecht zur Schleu- 
derkraft wirkender Druck ausgciibt. Hierzu dient ein in 
der GuBform a beweglioher Druckkolben d, der dureh 
den auf seiner Kolbenstango e befindlichcn Arbeitskolben'f 
betatigt wird.

KI. 31 a, Nr.r298 310, vom 6. Oktober 1916. A n to n  
K o r fm a o h e r  in  D iisse ld o rf . ScJimelzkesselofen. M 

Der zum Ausschmelzen metal- 
lischer Abfalle dionendo Ofen hat 
einen zylindrischen Kessel a, des
sen unteres Endo b zur Bildung 
einer das ausgesohmolzene Metali 
aufnehmenden Rinne o naeh innen 
umgebogen ist. Das umgebogene 
Endo b  ist dureh einen gewólbten 
zur Aufnahme der Abfalle geeigne- 
ten  Deekel d  abgedeckt, der mit 
einem Rohransatz e auf den Kessel- 
rand bdrehbaraufgesetztw ird. bund
o besitzen Locher f, die, wenn sie 

sioh deoken, den Feuergasen E in tritt in den Kassel a 
gestatten und ein sohnelles Erhitzen der Metallabfalle 
bewirken.



29. Novcmbcr 1917. ZeittcMflenschau. Stabl und Eisen. 1101

Zeifschriftenschau Nr. II.1)
Allgemeiner Teil. Erze und Zuschlage.

Geschichtliches.
U e b e r  E iscn g u B  im  A ltc r tu m . fSt. u. E. 1917,

25. Okt., S. 980.]
Otto Johaiinsen: D io A nfiingo des H ii t te n -

w esens in  d e n  n o rd iso h e n  L a n d e m . [St. u. E. 
1917, 11. Okt., S. 917/9.]

Z u r  G e sc h ic h te  d o r P e n n s y l r a n ia  S te e l C om 
p a n y  in  S te e l to n ,  Pa.* [Ir. Tr. Rev. 1917, 16. Aug., 
S. 344/5.]

W irfschaftliches.
Dr. W. Lohmann: Dio G ii te rv o rk e h rs s te u e r .  

[St. u. E. 1917, 4. Okt., S. 899/902.]
P a ten tw esen .

Dr. Eckstein: D e r S o h a d e n sa n sp ru c h  gegon d ie  
P a te n te r s c h le ic h u n g .  [Z .f.Turb. 1917, 30.Okt., S.300.] 

A usstellungen .
Max Geitel: H u n d e r t  J a h r e  d e u ts o h c s  A us- 

s te llu n g sw e s e n . [Glaser 1917, 1. Sept., S. 60/2.]

Soziale Einrichtungen.
A rbeiterfrage.

Heinrich Gohring: A rb e i te r s c h a f t  u n d  K riegs- 
z ie l. [St. u. E. 1917, 18. Okt., S. 948/51.] 

Sew erbehyglene.
D e r s c h a d lic h e  E in flu B  des S ta u b es .*  Be- 

sehreibung oines Apparates zur Staubbestimmung in der 
Luft. [Ir. Tr. Rov. 1917, 23. Aug., S. 402.]

Brennstoffe.
H olz und  H olzkohle .

G. Bamiek: A n la g e  z u r  t ro c k e n o n  D e s t i l la t io n  
v o n  H o lz  u n d  z u r  W e ite rv o ra rb e i tu n g  dos H o lz - 
tee rs .*  [Chem. A pparatur 1917, 10. Mai, S. 65/7.]

Steinkohle .
Bruno Simmcrsbach: D ie  S te in k o h le n ro rk o m m o n  

a u f  S p itz b e rg e n . (SchluB folgt.) [Z. f. prakt. Geol. 1917, 
Sept., S. 154/7.]

K o k s u n d  K okere lbetrieb .
H. Schwenkc: E in  B e it ra g  z u r  F ra g e  d e r  S a lz-

a n fre a su n g  an  K o k so f enw andon .*  Nachweis an
Hand von Liehtbildem, daB sich sauro Koksofensteine, 
besonders kalkgebundene Silikasteine, in mehrjiihrigcm 
Betrieb ais widerstandsfahig gegen SalzfraB bei der Yer- 
kokung von Kohlen, deren Salzgohalt den iiblichen wcit 
uberstoigt, bewahrt haben. Angabo von Botricbserfah- 
rungen iiber ein m it gutem Erfolg verwendetes Instand- 
setzungsverfahren fiir Koksofen, das im Ausstechen der 
angefressenen Stellen besteht. [Gliickauf 1917, 20. Okt., 
S. 761/5.]

Y e rfa h re n  z u r  V o rh S tu n g  v o n  D u se n v e r-  
s to p fu n g e n  bei K o k so fen . [St. u. E. 1917, 4. Okt., 
S. 907/8.]

W. Schroeder: D ie  A b sau g u n g  d e r  F iillg a se  im  
K o k e re ib o tr ie b o .* ' [Gliickauf 1917, 7. April, H eft 14, 
S. 289. — Vgl. St. u. E. 1917, 11. Okt., S. 925/7.]

N eu e  K o k s o fe n -  u n d  N e b e n p ro d u k te n -A n la g e  
d e r  B e a rp a rk  B ra n c e p o th  C o llie ry , D u rh a m . [Ir. 
Coal Tr. Rev. 1917, 12. Okt., S. 401/4.]

Fliissige  B rennsto ffe .
Arn. Lack: D ie  B re n n s to f fe  fiir  O e lm aseh in en . 

[Der Oelmotor 1917, Juni, S. 49/56; Juli, S. 73/7.]

ł) Vgl. St. u. E. 1917, 25. Jan., S. 86/93 ; 22. Febr., 
S. 189/93; 29. Marz, S. 314/7; 26. April, S. 408/11; 31. Mai, 
S. 530/4; 28. Juni, S. 618/21; 26. Juli, S. 701/3; 30. Aug., 
S. 803/6 ; 27. Sept., S. 8S5/8; 25. Okt., S. 982/8.

A ufbere itung  un d  B rik e ttie ru n g .
D as B r ik e t t ie r e n  r o n  E isen o rzen .*  Uebersicht 

iibor dio heute ublichon Yerfahren zur Stiickigmachung 
ron Feineisenerzen. Wesentlich neuo Gesichtspunkte 
enthalt die Abhandlung nieht. [Engineering 1917,21. Sept., 
S. 299.]

Feuerfestes Materiał.
A llgem eines.

H  Hermanna: U e b e r  fe u e r fe s to  B a u s to ffe .
[Z. f. Dampfk. u. M. 1917, 26. Okt., S. 337/8.]

A. V. Blcininger: E ig o n s e h a f te n  des fe u e r fe s to n  
M a te ria le s .*  [Ir. Tr, Rcv. 1917, 30. Aug., S. 445/9.]

H.B.Cronshaw: D io V e rso h lo o h to ru n g  d es  f e u e r 
fe s to n  M a to ria ls . [Ir. Tr. Bev. 1917, 17. Mai, S. 1086/8.

F eu erfcs te r T on .
L. Wi IIinxman und M. Macgregor: F e u e r fe s to  

T o n e  u n d  G a n is tc r  au s  dcm  su d lic h e n  S c h o t t -  
lan d . [Ir. Coal Tr. Rcv. 1917, 12. Okt., S. 412.] 

D olom it.
U eb er D o lo m its te in e . [Tonind.-Zg. 1917, 25. Okt., 

S. 821/2.]
Schlacken.

H ochofensch lacken .
M. Gary: H o c h o fe n so h la c k o  a is  E is e n b a h n -  

s c h o tte r .*  [St. u. E. 1917, 13. Sept., S. 836/9.]

Werksbeschreibungen.
D ie F ra s s e  S ta h lw e rk e  in  H a r t f o r d ,  Conn.* 

Beschreibung der Werkseinrichtungen mit besondorer 
Beriicksichtigung der H artcrei, Hebcvorriehtungen u. a. m. 
Lir. Age 1917, Ii. Mai, S. 1063/7.]

F. L. Prentiss: E in e  a m e r ik a n ia c h o  G eschoB - 
p rc ssen -A n lag o .*  [Ir. Age 1916, 3. Aug., S. 231/3. — 
Vgl. St. u. E. 1917, 18. Okt., S. 951/2.]

Feuerungen.
A llgem eines.

Franz Torkar: E r p r o b te r  W eg z u r  K o h le n -  
c rsp a rn is .*  [St. u. E. 1917. 11. Okt., S. 930.]

Karl Glaser: U e b e r  d ie  B ild u n g  r o n  A m m o n ia k  
beim  E r h i tz e n  v o n  K o k s m it K a iz i u m h y d ro x y d .*  
[Feuerungstcehnik 1917, 1. Okt., S. 3/8.] 

K oh len stau b feu eru n g en .
Joseph Harrington: Y e rw e n d u n g  r o n  K o h le n -  

s t a u b  a is  B re n n m a te r ia l .  [Ir. Coal Tr. Rev. 1917. 
12. Jan ., S. 30.]

T o r fp u lv c r  a is  H e iz s to f f  f i ir  L o k o m o tiv e n . 
[Z. d. V. d . I. 1917, 20. Okt., S. 807.]

G aserzeuger.
Herm. Wolfram: U e b e r  d io  V e rw c n d u n g  von  

K o k s in  G a se rz e u g e rn  fu r  M a r tin o fe n . [St. u. E. 
1917, 4. Okt., S. 902/4.]

Immo Gienek: U e b e r  d ie  V e rw e n d u n g  v o n  K o k s 
in  G a se rz e u g e rn  f i ir  M a rtin o fo n . [St. u. E. 1917,
4. Okt., S. 904^]

A u sn u tzu n g  m in d erw ertig e r B rennsto ffe .
V o rfe u e ru n g  von  K o k sg rieB  in  T ro c k e n - , 

G liih - u n d  T em p ero fe n . [GicBerei 1917, 7. Okt.,
5. 181/2.]

H eizversuche.
W. C. Buell: Y e rsu c h e  m it  e in em  R e k u p e r a t i r -  

G asofen .*  Dieselben wurden m it dem Tato-JonesrOfcn 
ausgefiihrt. [Ir. Age 1917, 3. Mai, S. 1082/3.]

O efen.
2>r.'3|ng. H. MarkgTaf: U n te rw in d fe u e ru n g e n  f i ir  

I la lb g a so fe n .*  [St. u. E. 1917, 18. Okt., S. 941/8.]
Zol-v.hrijtirnicrz/ichnU ncbtt Abkurzungen siehe Seite 86 hin 88.

XT.vrn „ H7
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Krarterzeugung und -verteilung.
A llgem eines.

M. Lintz: D io  Y e rw e n d u n g  d e r  E le k t r i z i t a t  in  
d o r  G ro B in d u s tr ie . [Schiffbau 1917, 20. Sept., S. 741/5.J

D am pfkcssel.
Paul Koch: D ie  D a m p fk e s s e la n la g o  des GroB- 

k ra f tw o rk e s  A rzborg . [Z. f. Dampfk. u. M. 1917,
20. Okt., S. 338/40.]

D am p ftu rb in en .
W. Gentsch: D ie  D a m p f tu rb in e n  d o r M asch in e  n- 

f a b r ik  T h y sse n  & Co., A.-G., M iilh c iin -R u h r , B a u 
a r t  T h y sse n -R o d e r.*  [Z. f. Turb. 1917, 20. Juli. 
S. 193/6.1

R iem entriebe.
Z citg em aB e  T r ie b w e rk o -T ra n sm is s io n e n  u n d  

ih re  Wi r t s e h a f  t l i  c h k e it .  Der Seiltrieb. [Pr. Masch.- 
Konstr. 1917, 18. Okt., S. 205/10.]

Arbeitsmaschinen.
Geblase.

J . K arrcr: N o u ere  A u s fu h ru n g o n  u n d  R e s u l ta te  
iib e r  O e r lik o n -G e b la s e  u n d  Y e n tila to rc n .*  [Z. f. 
Turb. 1917, 10. Sept., S. 244/7 ; 20. Sept., S. 253/4; 
30. Sept., S. 203/5.]

W agenkipper.
P . M. Grenipc: W a g g o n k ip p e r  z u r  E n tla d u n g  

Ton E ise n b a h n g iite rw a g o n .*  [Deutsche StraBen- 
und Kleinbahn-Zeitung 1917, 6. Okt., S. 435/7.]

Werkseinrichtungen.
B au k o n s tru k tio n en .

H. Nitzseho: E in e  neuo  B au w eiso  fiir 
B e to n p fa h le .*  Beschreibung des neuen Ortpfahl- 
Systoms Zimmcrinann. Kritiscbo Betrachtung desselben 
unter Vergleieh m it anderen Betonpfahl-Systemon. Vgl. 
St. u. E. 1917, 9. Aug.. S. 743/4. [Cement 1017, 18. Okt., 
S. 251/4; 25. Okt., S. 259; 1. Nov., S. 263/5.]

Roheisenerzeugung.
H ochofenbetrieb .

Oskar Simmersbach: D ie  H e r s te l lu n g  v o n  F e r r o 
m a n g a n  im H o ch o fen .*  [St. u. E. 1917, 4. Okt., 
S. 894/9; 11. Okt., S. 919/25.]

Robert Neuman: E x p lo s io n  im H o c h o fe n b e tr ie b . 
[St. u. E. 1917, 20. Sept., S. 800/1.]

E lek troeisen .
■T. A. Leffler: U o b e r d io  e le k tr is e h o  R o h e is e n -  

e rz e u g u n g  in  N o r r la n d . [Jernk. Ann. 1917, 2. Heft,
S. 46/57.]

GleOerei.
A nlage u n d  Betrieb.

A n lag e  e in e r  m it t le r e n  G ra u g ieB e re i u n te r  
A u s n u tz u n g  e in e r  G e liin d e s tu fe . Beschreibung der 
Anlage, auf die wir demniichst naher eingehen werden. 
[Foundry 1917, Febr., S. 43/7.]

55r.*3ng. E. Leber: A llg em e in e  G e s ic h ts p u n k to ,  
G r u n d s a tz e u n d  R e g e ln  bei A n lag o  oin e r  G ieB erei.*  
(Forts.) [St. u. E. 1917, 27. Sept.. S. 874/81; 25. Okt.,
S. 971/9.]

E. L. Shaner: W ie b a u t  m an  am  b e s te n  G ieB e
re ien ?*  [Foundry 1916, Sept., S. 379/88. — Vgl. St. u. E. 
1917, 27. Sept., S. 881/2.]

D ie  n e u e  T e in p e rg ie B ere i d e r  A m e ric an  R a 
d i a to r  Com p. in  B u ffa lo .*  Beschreibung der Anlage, 
auf die wir demnachst naher eingehen werden. [Foundry 
1917, Febr., S. 73/9.]

Wilhelm Venator: U e b e r  d ie  A n w en d u n g  d o r 
M a rc u s -F iird e r r in n e n  in  G ieB ere ien .*  [GieB.-Zg. 
1917, 1. Okt., S. 289/90.]

Modelle.
F. M. Perkins: M o d e liw ir ts c h a f t  u n d  G iefle re i- 

Y e rw a ltu n g . Hinweis auf die Wichtigkeit einer geord- 
neten Modelhrirtschaft — Beriicksichtigung der Modell-

tischlcroi und des Modollagers sehon boim Entwurfe der 
GieBerei — Lagerkartothek — Allgemeine Gesichtspunkte 
betreffs Betriebsorganisation. [Foundry 1917, Febr., 
S. 48/52.]

F orm m asch in en  und  D au erfo rm en .
CarlIrresbergcr: D ie  Z e n tr ifu g a l-G ie O m a sc h in e  

y o n  S e n sa u d  & A rons.* [St. u. E. 1917, 25. Okt.,
5. 905/7.]

GieBen.
Neue GicBpfanncn.* Beschreibung einer neuen eng- 

lischen GieBpfanne zum schlaekenloscn VergieBen yon 
Mctallen. [Centralbl. d. H. u. W. 1917, Nr. 28, S. 392.]

SonderguB.
R. E hrhard t: D ie  N a c h b a r i t i  d es D o n n e rs .*  Be- 

schrcibung des Werdeganges der Giocke. [Prom. 1917,
6. Okt., S. 5/7; 13. Okt., Ś. 16/9.]

D ie  y e rs c h ie d e n e n  E r z e u g u n g s a r te n  v o n  
T em p erro h g u B . [Z. Giefiereipras. 1917, 31. Marz, 
S. 90/1; 7. April, S. 201/2; 14. April, S. 218/9; 12. Mai, 
S. 273/4. — Vgl. St. u. E. 1917, 27. Sept., S. 882/3.] 

S tah lfo rm guB .
D ie  H e r s te l lu n g  v o n  S ta h lg u  B riidern  f iir  

K ra f t-L a s tw a g o n .*  Vorziigo soleher R ader holzcroen 
gegeniiber — AusfUhrung der Aluminiummodello — For- 
merei — GicByerfahren — Verschicdcnc Schaubilder und 
oin GrundriB oiner KleinbessemergieBerei. [Foundry 1917, 
Febr., S. 61/7.]

M ctallguB.
H. S. Gulick: D io E ig e n s c h a f te n  y e rs c h ie d e n e r  

B ro n z e n  f iir  b e s t im m to  m e c h a n isc h e  Zw ecke.*  
Erorterung des Einflusses yon Kupfer, Zinn und Phosphor. 
Die wiehtigsten Bronzen, ihre Benennung, Zusainmcn- 
setzung und Beschaffenheit — Handcls-Manganbronzo — 
Lagerbronzen. [Foundry 1917, Febr., S. 68/70.] 

G uB putzerei.
Rudolf Jacobi: S ta u b b c s c i t ig u n g  in  d e r  GuB- 

p u tz o re i.  [Z. f. Gew.-Hyg. 1917, Nr. 19/20, S. 224/5.] 
G uB bearbeitung.

D ie  S c h m irg e ls c h e ib e  in  d e r  G ieB orei. u n d  
ih re  B e h a n d lu n g . [Z. GieBereipra.y. 1917, 3. Nov., 
S. 021/2.]

G uBveredelung.
F i i l lm i t t e l  fiir  f e h le r h a f to  G u B stiick e . Er- 

wahnung eines Fullmittels fur fehlerhafte GuBstiicko von 
folgender Zusammcnsetzung: 154 Teilo Bleiglatte, 2 1/ ,  
Teile Dextrin, 4 Teilo sorgfaltig gcsiebto eiserne Bor- 
oder Drehśpano. [W.-Techn. 1917, 15. Okt., S. 324.]

D a u e r n d e r  R o s ts c h u tz  f i ir  G uB eisen . Das 
Kadmiummetall eignet sich in Verbindung m it Kupfer 
oder Zink yorziiglich zur Herstellung von Ueberziigen 
auf GuBeisen, ist aber auch fiir Schmiedeisen und Stahl 
anwendbar. Der Ueberzug wird nicht durch Anschmelzen, 
sondern auf kaltcm Wege erzeugt. [Centralbl. d . H. u. W. 
1917, H eft 23j S. 320.]

W ertb e rech n u n g .
F. T. Clapham: B e tr a e h tu n g e n  iib e r  A n la g e - 

u n d  B e tr ie b s k o s te n  in  G ieB ere ien . [Engineor 1917, 
5. Okt., S. 286/7.]

Sonstiges.
E. Schiitz: E in  Y o rsc h la g  z u r  N o rm a lis ie ru n g  

v o n  g u B o ise rn en  F c n s te rn .  [Z. GieBereiprax. 1917, 
27. Okt., S. 609/10; 3. Nov., S. 022/3.]

Eekler: E in  n e u o r  S ta u b sa m m le r .*  [GieBerei 
1917, 7. Mai, S. 81/2. — Vgl. St. u. E. 1917, 11. Okt.,
5. 927/8.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
FluBeisen (A llgem eines).

$t.«3ns. A. Stadeler: B e tr a e h tu n g e n  iib e r  FIuB - 
e isen b lo ck e .*  [St. u. E. 1917, 23. Aug., S. 769/75;
6. Sept., S. 815/9.]

E lek tro s ta h le rze u g u n g .
Manloye: N eue E le k t r o s ta h lw e r k e

Kurze Angaben iiber einen 1 V,-t-IIćroult-
George H. 

in  C hicago.*
ZriUchrijleni-erztichnia nebst Abkurzungen siehe Seite 86 bis 88.
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Ofen der Trojan Electric Steel Co., Chicago. [Ir. Tr. lle r. 
1917, 10. Mai, S. 1039/40.]

A. W alter Lorenz: S a u rc r  und  b a s isc h e r  E le k tro -  
s ta h l.  [Foundry 1917, Juni, S. 220/2. — Vgl. St. u. E. 
1917, 25. Okt,, Ś. 979/80.]

R. V. Sawhill: H e r s te l lu n g  von  R o h e isen  au s 
S c h ro tt.*  Bei der Ludlum Steel Co., W aterrliet, wird 
der Elektrostahlofen zeitwcise benutzt zur Herstellung 
von nicdrigphosphorhaltigem Rohoisen aus Eiscn- und 
Stahlschrott. [Ir. Tr. R er. 1917, 30. Aug., S. 437/42.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
W atzw erksan tricb .

II. Hennanns: N c u e re  c le k tr is c h e  A n tr ie b e  in 
E isen w alzw erk o n .*  [Centralbl. d. H. u. W. 1917,
Heft 21, S. 301/2; Heft 22, S. 313/4.]

A. Dyckerhoff: D as N o r in a lis ie re n  d e r  W alzen- 
zu g m a sc h in e n .*  [Ir. Tr. Rer. 1917, 23. Aug., S. 387/91.] 

R ostschutz.
E in s o it ig  r o r z in n te s  B lech. Kurze Besprechung 

des der Firm a H. Lippmann in Berlin patentierten Ver- 
fahrens. [Mct.-Techn. 1917, 18. Aug., S. 204/5.]

C a lo ris ie ren .*  [Met. Chem. Eng. 1910, 15. Okt., 
S. 498/9.]

K riegsm aterla l.
A u s liin d is c h e  N e u e ru n g e n  in  d o r H e r s te l lu n g  

r o n  G cschossen .*  [Engincering 1917, 9. Marz, S. 220;
20. April, S. 370; 18. M'ai, S. 473; 1. Juni, S. 520/1;
0. Juli, S. 10/11. — Vgl. St. u. E. 1917, 11. Okt., S. 928/30.] 

H e r s te l lu n g  u n d  P riifu n g  von  G e sc h u tz e n  in 
<lcn W erken  zu C reu so t.*  [Ir. Tr. Rev. 1917, 0. Sept., 
S. 489/95.]

A. L. Humphrey: A m e rik a n iso h e  E r fa h ru n g e n  
bei d o r H e r s te l lu n g  von  G csch o ssen . [Ir. Ago 1910, 
3. Aug., S. 234/8. — Vgl. st. u. E. 1917, 18. Okt,, S. 952/3.]

Eigenschaften des Eisens.
E lek trische  E igenschaften .

Carl Benedicks: N a tiir l ic h c s  u n d  k i in s tl ic h e s  
M e te o re is e n  und s c in e E le k t r iz i t i i t s le i tu n g .  [Jernk. 
Ann. 1917, 2. Heft, S. 58/07.]

Sonstlges.
U. A. Loschgo: D as W achson von  R o s ts tiib e n .*  

Auftretcn und Erldiirung der Ursache des Wachsens vón 
Roststiiben. [Feuerungstechnik 1917, 15. Okt., S. 25/6.]

Metalle und Legierungen.
M etalle.

YTe rfa h re n  z u r  G ew in n u n g  von  Z in k  au s  A b- 
f a l lm e ta l l .  Besprechung der moglichen Verfahren. 
Es gibt kein einfaches Verfahren. [Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 
1917, 20. Okt., S. 204/5-1

L egierungen.
E. II. Schulz: U e b e r d en  m o d e rn e n  S ta n d  u n d  

d ie  Z u k u n f ts a u fg a b o n  d e r  L e g ic ru n g sk u n d e . 
Theorie, Systematik, Herstellung, Vcrarboitung und 
Untersuchung der Legierungen. [Met. u. Erz 1917, 
22: Okt., Heft 20, S. 381/8.]

Robert J . Anderson: D ie  M e ta l lu rg ie  d e r  T ita n -  
e is e n le g ie ru n g e n .*  [Ir. Tr. Rer. 1917, 10. Aug., 
S. 335/8.]

M o ly b d iln  u n d  F c rro m o ly b d a n . Verschicdene 
Erzvorkommen, Untersuchung, Preise, Aufbcreitung. 
(Engincering 1917, 31. Aug., S. 222/3.]

W o lfram  - L e g ie ru n g e n  u n d  -V erb in d u n g en . 
Bringt nichts Neues. [Engineering 1917, 24. Aug., S. 214.] 

Hillman: B ro n z e tib e rz iig e . Beschreibung der H er
stellung o iyd ierter Bronze, brauner Bronze, Preis bronze 
und patinafarbiger Bronzeiibcrziige. [Bayer. Ind.- u. 
Gew.-BI. 1917, 6. Okt., S. 195/6.]

Sonderstah le .
F. J. Griffiths: D ie  V erw en d u n g  v o n  C hrom - 

V an ad iu m  - S ta h l.*  (Ir. Tr. R er. 1917, 28. Juni, 
S. 1398/9.]

E in  n e u e r  M a g n e ts ta h l .  Dieser in Amerika im 
clektrischcn Ofen hergcstellto Magnetstahl cnthiilt 0,90%  C 
und etwa 2 %  Cr. [Ir. Ago 1917, 26. Ju li, S. 197.]

Betriebsuberwachung.
M asch inen techn ische  U n te rsu ch u n g en .

D a m p f rc r b r a u c h s -  u n d  L e is tu n g s ro ,rsu c h e  
an  D a n ip fm a sc h in e n  im J a h r e  1916. [Z. d. Bayer.
Rer.-V. 1917, 31. Okt., S. 163/5.]

B etriebstechn ische  U n te rsu ch u n g e n .
D ie  M cssung  Ton G as- u n d  L u ftm c n g o n  

m it te l s  V c n tu r iro h re s .*  (St. u. E. 1917, 4. Okt., 
S. 904/7.]

K o n s tr u k t io n  und  W irk u n g sw e ise  r e r s c h ic -  
d e n o r  D am p fm csser.*  [Z. f. Turb. 1917, 30. Sept., 
S. 265/9.]

S ch m le rra ltte l.
Dr. Hilligcr; D ie  S e h m ie ru n g  d e r  D a m p fm a sc h i-  

nen.* Verfasser zeigt an praktischen Beispielen, daB boi 
der Oelrersorgung ro n  Danipfmaschinen eine weitgehende 
Sparsamkeit moglich ist. [Z. f. Dampfk. u. M. 1917,
21. Sept., S. 297/300.]

Mechanische Materialprufung.
P riifu n g san s ta lten .

B e r ic h t  iib e r  d ie  T a t ig k e i t  des K o n ig lic h e n  
M a to r ia lp r i i fu n g s a m te s  im  J a h r e  1916. [St. u, E. 
1917, 0. Sept., S. 822/4; 13. Sept,, S. 841 A ]

J. O. Roos af Hjehnsater: B e r ic h t  iib e r  d ic  T a t ig 
k e it  d e r  M a te r ia lp r u f u n g s a n s ta l t  a n  d e r  K g l. 
T c c h n is c h e n  H o o h se h u le  in  S to c k h o lm . [Jernk. 
Ann. 1917, 2. Heft, S. 103/8.]

B e r ic h t  iib e r d ic  T a t ig k e i t  d e r  P h y s ik a l is c h -  
T e o h n isc h e n  R e ic h s a n s ta l t  im J a h r e  1910. [St. u .E . 
1917, 18. Okt,, S. 953/4.]

Z ugversuchc.
W. E, Dalby: U e b e r U n to rsu c h u n g e n , d io  d u rc h  

d e n  s e lb s t ta t ig c n  o p tia c h e n  S c h a u li  n ie n z c ic h  n o r 
e rm o g lic h t  w erd en . Beschreibung eines Schanlinien- 
zeichners zur photographischon Aufnahmo ro n  Dchnungs- 
schaubildern bei Zugrersuchen. [Enginecr 1917, 11. Mai, 
S. 422/3; 18. Mai, Ś. 453/4 ; 25. Mai, S. 408/70.] 

H artep riifu n g .
T. Turner: H iir te  u n d  H & rton.*  E in auf der 

Herbstrersammjung des Institu te of Metals rerlcscner 
Bericht. Betrachtungen iiber den Begriff „H iirte" und 
iiber die zwcckmaBigsten Hartcprufungsrcrfahren. Wir 
werden auf den Gegenstand noch niiher eingehen. [Engi- 
neer 1917, 21. Sept., S. 252/3 u. 254/6.]

E rm  iidungserschelnungen .
B. Parker Haigh: V e rsu c h o  iib e r  d io  E rm u d u n g  

r o n  MeRsing.* Ein auf der Herbstrersam m lung des 
Institu te of 'Metals rerlcscner Bericht. W ir werden auf 
den Gegenstand noch zui uekkommen. [Engineering 1917,
21. Sept., S. 315/9 u. 310/11.]

W. C. Popplewell: D e r  E in flu B  d e r  G e sc h w in d ig -  
k e i t  boi E rm iid u n g s re rs u c h o n .*  [Enginecr 1910, 
20. Okt., S. 339/40. — Vgl. St. u. E . 1917, 13. Sept., 
S. 839/41.]

S o n d eru n te rsu ch u n g en .
E. Heyn: E in ig e  w e ite re  M it tc i lu n g e n  iib e r 

E ig e n s p a n n u n g e n  u n d  d a m it  z u sa m m e n h a n g o n d e  
F rag cn .*  [Mitt. Materialpi.-Arnt 1917, 1. Heft, S. 2/25.
— Vgl. St. u. E. 1917, 10. Mai, S. 442/8; 17. Mai, S. 474/9;
24. Mai, S. 497/500.]

F. W ust und W. C. Huntington: U e b e r  d e n  E in 
flu B  des W arm w a lz e n s  a u f  d ie  m e c h a n isc h e n  
E ig e n s c h a f te n  u n d  d a s  G efiig e  des k o h le n s to f f -  
a rm e n  F lu B eisens.*  [St.u. E. 1917, 13. Sept., S. 829/36;
20. Sept., S. 849/57.]

Metallographie.
M ikroskopie.

O. W. Ellis: E in  V e rg le ic h s sc h irm  f iirM essin g .*  
Ein auf der Herbstrersammlung des Institu te  of Metals
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vcrlcsener Bericht. Wir werden auf den Gegenstand nooh 
naher eingehen. [Engineering 1917, 21. Sept., S. 299.] 

A enderung  d u reh  W arm eb eh an d lu n g .
H. H. Ashdown: W a rm o b o h a n d lu n g  v o n  S ta h l-  

R ohm ied estiio k en .*  [St. u. E. 1917, 20. Sept., S. 861/3.] 
William Boardmorc: W a rm e b e h a n d lu n g  g roB er 

S ch m ie d e s tiick e .*  [St. u. E. 1917, 13. Sept., S. 843/5.] 
A . E. Bellis und J . W. H ardy: W a rm e b e h a n d lu n g  

v o n  S o h n e l ld re h s ta h l .  Er8rterung iiber dio Warme
behandlung von Stahlen mit etwa 0,6 %  C, 13 bis 17 %  W, 
3,1 bis 4 ,7 %  Cr, 0,7 bis 3 ,6 %  Va. [Met. Chem. Eng. 
1917, 15. Marz, S. 341/2. — Vgl. St. u. E. 1917, 28. Juni, 
S. 620.]

H. C. H. Carpenter und L. Tavcrner: A u sg liih en  
k a l tg e w a lz to n  A lu m in iu m s.*  Ein auf der Herbst- 
versammlung des Instituto of Metals Terlesener Bericht. 
Wir werden auf den Gegenstand noch naher eingehen. 
[Engineering 1917, 21. Sept., S. 312.]

P. Chevenard: D ie  m a g n e tis c h e  U m w a n d lu n g  
d es  Z o m o n tits  in  th e rm iso h  v e rsc h ie d e n  b o h a n d c l-  
to n  S ta h le n .*  Vcrsucho m it neun Proben m it bis zu
1,3 %  anateigendem Kohlenstoffgehalt zur Bestimmung 
und naheren Kennzeichnung der inagnotischen Umwand- 
lung von Zementit m it Hilfo des Difforential-Dilatometcrs. 
Dio Ausdehnungskurvo wies bei 210° einen Knick auf. 
[Compt. rend. 1917, 25. Juni, S. 1005/8. — Vgl. Engi- 
neering 1917, 14. Sept., S. 287.]

S o n d e ru n te rsu ch u n g en .
S. W. Miller: D ie  V e rw e n d u n g  v o n  C h ro m sa u re  

u n d  W a s s e rs to f f s u p e ro x y d  a is  A e tz m itte l .*  Ein 
auf dor Herbstversammlung des Institu te  of Metals Ter
lesener Bericht. W ir werden auf den Gegenstand noeh 
zuriiekkommen. [Engineering 1917, 21. Sept., S. 298.] 

L. Grenet: E in d r in g e n  d e r  H iir te w i rk u n g  in 
C h ro m - u n d  K u p fe r s ta h le .  [St. u. E. 1917, 11. Okt., 
S. 931/2.]

N. Tsohischewsky: E in s a tz h i l r tu n g  d es  E iso n s  
d u re h  B or. [St. u. E. 1917, 11. Okt., S. 932/3.]

N. Tschischewsky und A. H erdt: E is e n  u n d  Bor.* 
[Rcy. de la Soc. russe de Mćtal. 1915, I, S. 543/6. — Vgl. 
Rev. Mćt. 1917, Jan ./Fcbr., S. 21/6.]

N. Tschischewsky und N. Schulgin: U e b e r  d ie  B e 
s t im m u n g  d e r  P u n k te  d e r  S E -L in ie  im  E is e n -  
K o h le n s to f f -D ia g ra m m .*  Ueber die Angrcifbarkeit 
yon Proben m it polierten Oberflachen im Vakuum bei 
erhohten Temperaturen. Anwendung der Ergebnisse 
dieser Betrachtung zur Bestimmung der Punkto der SE- 
Linie im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm. [ReY. do la Soc. 
russe de Mćt. 1915, I, S. 457/69. — Vgl. Rev. Mćt. 1917, 
Miirz/April, S. 74/6. Ir. Coal Tr. Rcy. 1917, 4. Mai, 
S. 500/1. Engineering 1917, 18. Mai, S. 485/7.]

Henry Lc Chatelier und Julcs Lemoine: U e b e r  d ie  
H e te r o g e n i t i i t  v o n  S ta h le n .*  Erorterungen iiber die 
Entatehung von Zeilenatruktur. Angabe eines Yon Stead 
zimmmengestelltcn Reagens zur Sichtbarmachung Yon 
Zeilenstruktur und nahere Angaben Uber die Vcrwcndung 
dessclben bei den verschiedenen Stahlen un ter Hinzu- 
ziehung der Elektrolyse ais Hilfsmittel. [Compt. rend.
1915, 27. Sept., S. 373/8.]

Chemischc Prufung.
A llgem eines.

' V e rh a n d lu n g e n  in  d e r  H a u p t  v e  r s a m  m lu n g  
bzw . F a o h g ru p p e  d es V e re in s  d e u ts c h e r  C h e m ik e r 
am  29. u n d  30. S e p te m b e r  in  F r a n k f u r t  a. M. 
[St. u. E. 1917, 11. Okt., S. 933/4.]

P ro b en ah m e.
Paul Agger: U e b e r  c in ig e  n e u e re  Z e rk lc in e -  

ru n g sm a se h in e n .*  Besehreibung einer Sehlagmuhle 
und einer Kugelmiihle der Draiswerke, G. m. b. H., Mann- 
heim-Waldhof, einer Mischniiihle von Gebr. Burberg, 
Slpttmann, eines Kollergangs B auart Horn von Fried. 
Krupp, A.-G., Grusonwerk, und einer Pulverisierniiihlo 
der Hamburger Craminwerke, G. m. b. H., Neukolln.

[Chemische Apparatur 1917, 28. Jan., S. 11/3; 10. Febr., 
S. 19/21.]

C hem ische A ppara te.
H. Winkelmann: N eu o ro  V o rd a m p fa p p a ra to  z u r  

E rz e u g u n g  d e s t i l l i e r t e n  W assers,* Besehreibung 
der Bauarten Yon Seiffert & Co., Berlin, und der Jla- 
schinenbau-Akt.-Ges. Balcke, Bochum. [Chemische 
Apparatur 1917, 10. Jan ., S. 3/4.]

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

W. Mecklenburg: Z u r IC en n tn is  dos E is e n t r i s u l -  
fid s . E ntsteht dureh Einwirkung Yon Schwefelwasser- 
stoff auf feuchtes Fcrrioxydhydrat bei LuftabschluB. 
Zerfallt an der Luft in Eisenoxydhydrat und Schwefel, 
bei Abwesenheit von L uft in Ferrosulfid und Eiscn- 
bisulfid. Bildet leicht Alkalisulfoferrite. [Mitt. Materialpr.- 
Amt 1917, l. Heft, S. 25/38.]

P hosphor.
Ch. M. Johnson: B e s tim m u n g  des P h o s p h o rs  im 

S ta h l.  Verwendung einer ammoniakalischen Losung Yon 
Ammoniummolybdat unter Erspam is an Salpetersaure. 
[Ir. Ago 1917, 5. April, S. 824.]

K upfer.
Dr. Hermann Ley: J o d o m e tr is c h e  B e s tim m u n g  

d es  K u p fe rs  u n d  E iso n s. Das Verfahren ermoglicht es 
nielit nur, das Eisen bei der jodometrischcn Bestimmung 
auszuschaltcn, sondom auch Kupfer wie Eisen quantitativ 
nobenoinander zu bestimmen. [Chem.-Zg. 1917, 3. Okt., 
S. 763.]

A rsen.
Dr. G. Fenncr: U e b e r  S c h n o llm e th o d o n  z u r  

A rso n b e s tim m u n g  m it  b e so n d e re r  B o ru c k s ic h ti-  
g u n g  d e r  D e s t i l l a t io n  m it  n a c h fo lg e n d e r  T i t r a -  
t io n . Vcrwendung von Hydrazinbromid ais Reduktions- 
m ittcl. Dureh eine oinzige Destillation und Titrieren des 
Destillates sind selbst fiir Austauschanalysen liinreichend 
genauo W erte zu erhalten. Besehreibung des Bestimmungs- 
Y o r f a h r e n s  fur cinige besondero Metalle und Erze. [Chcm.- 
Zg. 1917, 20. Okt.'. S. 793/4.]

T an ta l.
G. L. Kelley, F. B. Myers und C. B. Illingworth: 

D ie  B e s tim m u n g  v o n  T a n ta l  in  le g ie r to n  S ta h le n . 
Fiillung des Tantals m it Ammoniak; Trennung von 
Nickel, Kobalt, Aluminium, Chrom, Vanadin und Wolfram. 
[J . Ind. Eng. Chem. 1917, Sept., S. 852/4.]

B rennsto fle .
Dr. Rich. Kempf: U eb o r d ie  E rw iirm u n g . fe in -  

g e p u lY o rte r  K o h le n  d u re h  d io  s t r a h le n d e  E n e rg ie  
des z e r s t r e u te n  T ag e s lic h ts .*  Aus Versuchen geht 
herYor, daB sowohl in geschlossenen Luftraumen hinter 
Glos golagertes ais auch frei der L uft ausgesetztes Kohlen- 
pulYer unter dem EinfluB dos zerstreuten Tageslichtcs 
eino merklich hohero Tem peratur ais die der umgebenden 
Luft anzunehmen Yermag. Fiir dio Kohlenuntersuchung 
ist es daher notwendig, daB der zur Trocknung der Ana- 
lysenprobe benutzte Raum mogliehst wenig dem Tages- 
licht ausgesetzt ist, also zweckmaflig naeh Norden gcrich- 
te t  ist. [Slitt. Materialpr.-Amt 1917, l. Heft, S. 57/64.]

K arl Glasor: U o b e r d io  B ild u n g  v o n  A m m o n ia k  
beim  E r h i tz e n  v o n  K o k s m it  K a lz iu m h y d ro x y d .*  
Technisch-analytisches Yerfahren zur Bestimmung der 
technisch moglichen Ammoniakausbeuto aus Kohlo oder 
Koks. [Fcucrungstcchnik 1917, l. Okt., S. 3/8.]

Gase.
Kling: U e b e r  d ie  q u a n t i t a t i v o  B e s tim m u n g  

Yon G a so lin  in  E rd g a s . Das Gasolin wird dureh Aus- 
frieren bestimmt. Besehreibung der A pparatur. [Feue- 
rungstechnik 1917, 15. Okt., S. 26.]

Schm ieróle.
H. K. Moore und G. A. Richter: D ie  P ru fu n g  von 

Schm ier51on.*  Besehreibung einer Oelprufmascliine; 
sehaubildlicho Darstellung der Priifungsergebnisse ver- 
schiedener Oele. [Met. Chem. Eng. 1917,15. Juni, S. 692/4.]

Zeitschriftenitrzfichnis nebst Abkurzungen siehe Seite 86 bis SS.
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Statistisches.
CrnRbritanniens AuRenhandelM.

Minerale bzw. ErzeugnlMe

Eisenerze, einsohl. m anganhaltiger...............................
S te in k o h lo n ............................................................................
Steinkohlenkoks .............................................
S te in lć o h le n b r ik e t ts ..........................................................

A lteiscn .....................................................................................
R o h e is e n ................................................................................
E is e n g u B ................................................................................
S ta h lg u B ................................................................................
S c h m ie d e s tu ck e ...................................................................
S tah lseh m ied estiick e ..........................................................
SohweiCeisen (Stab-, Winkel-, P ro f i l - ) ......................
S tahlstiibe. Winkel und P r o f i l e ....................................
Gegenstande aus GuBeisen, n icht besond. gonannt 
Gegenstande aus Schmiedeisen, n icht besond. gcnannt
R o h s ta h lb lo c k e ...................................................................
Vorgewalzte Bloeke, Kniippel und P la tinen . . .
Bramm en und W eiB b lec h b ram m en ...........................
T r a g e r .....................................................................................
S c h ie n e n ................................................................................
Schienenstuhlo und Schwellen........................................
R a d s i i tz c ................................................................................
Radreifen, A c h se n .......................................................... ....
Sonstiges E isenbahnm aterial, n icht besond. genannt
Bleche n icht u n ter V« Z o l l .............................................

Desgl. u n ter 1/t Z o ll ......................................................
Verzinkte usw. B le c h e ........................... ..........................
Schwarzbleche zum Y e r z in n e n ....................................
W eiB b lech e ............................................................................
P a n z e rp la t te n .......................................................................
D raht (einschlieBl. Telegraphen- u. Telcphondralit)
D ra h te r z e u g n is s e ..............................................................
W a l z d r a h t ............................................................................
D r a h t s t i f t e ............................................................................
Nagel, Holzschrauben, N ie ten ........................................
Schrauben und M u t t e r n .................................................
Bandeisen und R o h r c n s t r e i f e n ....................................
Rohren und R ohrenrerbindungen aus SehweiBeisen

Desgl. aus G uB eisen .....................................................
K ettec , Anker, K a b e l .....................................................
B ettstellen und Teile d a v o n ........................................
Erzeugnisse aus Eisen und Stahl, n icht bes. genannt
Insgesam t Eisen- und S tab lw aro n ...............................
Im W erte .......................................................................... £

Rohelsenerzeugung der Vereinigten Staaten.
Ueber die Leistungen der ICoks- und Anthrazithoch- 

ofen der Vereinigten Staaten im A u g u s t 1917, rerglichen

ł ) The Iron and Coal Trades Reriew 1917, 19. Okt.,
S. 443. — Vgl. St. u. E. 1917, 16. Aug., S. 765. (Die dort 
mitgeteilten Żahlen fiir die Monate Januar bis J u n i  sind 
YersehentI.ch ais die Ergebnisse der Monate Januar bis 
M arz 1917 bezeichnet worden; diese letzten Ziffcm 
waren bereits in St. u. E. 1917, 7. Juni, S. 557, vcroffent- 
licht worden.) F ur den Verglcich der diesjahrigen Ziffem 
fiir Januar bis September mit denen der entsprechenden 
Monate des Vorjahres ist zu beachten, daB seit J u l i  d. J. 
in den Einfuhrzahlen die s a n itl ic h e n  Yersehiffungen 
fur Rechnung der Regierung enthalten sind, „soweit An
gaben zur Zeit der Zusammenstellung (der Statistik) ver- 
fiigbar waren“ — ein Vorbehalt, der auf dio Zurerlassig- 
keit der Statistik kein giinstiges Licht wirft —, wahrend 
friiher nur die fiir Rechnung der Regierung eingefiihrten 
N a h ru n g s m itte l ,  die fur unsere Statistik natiirlich 
nicht in Betracht kommen, beriicksichtigt wurden. Dera-

Einfuhr Au*fuLr

Januar bis September

1917 1016 1917 1916

tODM 7.U lnie ke

! )\ s> 597 l 005

3) a) 3)

!) s) 14 625 51 109
93 765 118 984 621 137 746 681

60 784 320 958
83 764 80 503
16 259 29 34

127 412 48 122
20 734 35 250 52 788 88 970
48175 72 613 333 933 498 073
— — . 17 279 28 636 i
— — 8 704 19 737 1

4 281 15 501 2 234 12 289
55 247 117 800 128 350 48 107

985 558 1 281 3 749
449 1 852 2 398 13 776
219 3 956 31 894 40 394

— — 4 785 9 770
— — 3 592 11 015

1 88 14 913 18 785 |
— — 12 640 20 824
3 042 10217 77 771 127 312
9 899 21 686 123 289 132 519

— _; 17 475 110 332
— — 11 452 131 741
— — 140 783 280 122
— — 253 28 j
13 337 24 180 23 709 19 225
— — 18 426 21 680
42 385 62 089 — —
31 249 48 789 — —
2 565 5 463 12 098 22 013
3 413 4 877 8 817 12 520
8 563 28 119 36 542 50 426

14 331 23 792 50 564 73 112
544 2 613 51 212 57 071

— — 11 562 16 089
— — 2 831 7 929 |

6 365 10 157 60 450 57 897 !
359 841 610 803 ) 1 897 634 !*) 2 733 548

7 583 894 8 557 717 35 842 396 | 45 148 472

rnit dem yorhergehenden Monate5), gibt folgende Zu- 
sammenstellung*) AufschluB:

naeh ware die vorliegende Statistik wenigstens fiir das 
d ritte  Viertcljalir (Juli bis September) 1917 auf einer um- 
fassenderen Grundlage aufgebaut ais im gleichen Viertel- 
jahre 1916; die Gesamtergebnisse fiir dio ersten neun 
Monate beider Jahre  sind also nicht ohne weiteres ver- 
gleichbar. Die englische S tatistik  versucht offenbar, dio 
Einfulirmengen neuerdings groBer erscheiuen zu lassen, 
ais sie es naeh dem MaBstabe des Vorjahres seiu wurden.

! ) Uebor die M engen  der Eisenerz- und Schrott- 
Einfuhr s ib t die amtliche S tatistik  keine Zahlen mehr.

’ ) Ausdruckliche Angaben der M engen fehlen in 
unsercr Quclle; naeh den W ert-Angaben ist nichts ein- 
gefiihrt worden, wahrend die A u s fu h r  etwas grofier 
gewesen wiire ais im Vorjahre, wenn eben nicht mit stetig 
steigenden Ausfuhrpreisen gerechnet werden mUBte.

*) Die Summę stim m t nicht; der Fehler ist jedoch 
auch in der Quclle enthalten und daher nioht aufzuklaren.

‘) Vgl. St. u. E. 1917, 4. Okt., S. 911.
*) The Iron Trade Review 1917, 0. Sept., S. 481.
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Juli 1917 Aug. 1917 
t t

1. G esam terzcucung.....................  3 390 841 3 288 579
Daruntor Ferromangan und

Spiegeleisen. . . . . . .  54 363 50 030
Arbeitstagliche Erzeugung . 109 382 106 084

2. Anteil der Stahlwerksgesell-
s c h a f to n ..................................  2 432 543 2 356 120
Darunter Ferromangan und

Spiegeleisen.........................  *) *)
am 31. Joli nm 31. Aug.

3. Zahl der H o e h o fe n .................  429 431
Davon im F e u e r .................  351 355

Bergbau Britisch-Indlens in den Jahren 1915 und 1916.
Nach einem Berichto des Oberborghauptmanns fiir 

Britisch-Indien*) wurden in den beiden letzten Jahren 
daselbst u. a. gewonnon:

1918 1910an
t t

K o h l e n .............................  16 614 047 16 681 787
K o k s .................................. i) 526 434
E isen e rz .............................. 128 643 144 888
M anganerz.........................  384 223 577 121
W olframerz.........................  2 003 3 002
Chroraeisenstcin . . . .  29 769 101 681
M agnesit.............................. 7 569 17 821
B aux it.................................. 890 762

GroBbritanniens Hoehofen Ende September 1917a).

Am 30. September 1917 befanden sioh in CroB- 
britannien elf neue Hoehofen im Bau, und zwar jo einer 
in Cleveland und Yorkshire, vier in Lancasliire, zwei in 
Lincolnshire, drei in Sild-Walcs.

Yorhundt' n

am 30. Sept. 

1917

Im Betriebe

Ilochofcn im Bezlrke
durchichnlttlich am

daron giugen am 30. September 1917 auf

Juli—September 30. Sept. Hiimatlt- Puddel- und 
Glcflcreł- 
Robeisen

Baslsches Ferro- 
niangan 

UH w.1916 1917 1917 KoheUen Roheisen

S e h o t t l a n d .................................... 102 7 3 7 , 82 81 57 15 6 3
D urham  und N orthum berland . 42 25 28 28 14 8 2 4
C lev e lan d ........................................ 73 46 47 11 19 13 4
N o rth a m p to n sh ire ....................... 21 11 12 12 — 9 3 —
Lincolnshire ............................... 20 16 17 17 — o 15 —
D e r b y s h i r o .................................... 44 24 31 31 — 20 8 3
N ottingham  u. Leicestershire . 
SUd-Staffordshire u. Woreester-

8 5 5 5 5 — —

s h i r o ............................................. 31 19 17 18 — 10 8 ___

N o rd -S ta ffo rd sh ire ...................... 23 12 13 13 — 9 4
W es t-C u m b erla n d ....................... 35 19 19 20 19 • ___ — 1
L u n c a s h iro .................................... 34 17 17 17 10 — 5 2
S i id - W a le s .................................... 30 14 14 15 12 ___ 3 —
Siid- und W est-Yorkshire . . 22 11 13 13 — 4 9 ___

S h r o p s h i r e .................................... 6 2 2 2 — 1 1 —
N o rd -W ales .................................... 4 3 3 3 — — 1 o
Gloucester, Somerset, W ilts . . 2 — — — — — —

Zusammen 497 2977, 3202/, 322 123 102 78 19

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Frankfurter Zeitung, Japan und Briey. — In  der

Tagespresse habe ich kiirzlich in einer Skizze iiber die 
volkswirtsehaftlicho Bedeutung der deutschen Eisen
industrie, ihre Kohlen- und Erzvcrsorgung die Erwerbung 
des Erzbeckens von Briey ais eino Lebensnotwendigkeit 
fiir dio deutsche Industrie und ihre Arbeiterschaft sowio 
fur unsere nationale Verteidigung darzulegen versueht.

Nun findo ich in der „Frankfurter Zeitung", dio 
bekanntlich den gegenteiligen Standpunkt yertritt, in 
ihrer Nr. 320 vom 19. Nov. 1917 einen Aufsatz, in dem 
sie u. a. folgendes ausfiihrt: ,,Japans eigene Eiscn-
erzeugung reicht fiir seinen Bedarf ais modemer GroB- 
s taa t nicht aus. Vor dem Kriege bezog es Stahlplattcn 
in groBcn Mengen von Europa. Scit Kriegsaus bruch ist 
es, zumal infolgo des ungeheuren Anwachscns seiner 
Industrie, seiner Rustungen und seines Schiffbaues immer 
abliangiger von amerikanischen Lieferungen geworden, 
da ihm aueh die Tayeh-Werke bei Hankau im Yangtse 
nicht gcniigende Mengen Stahl liefern konnen. . . . Japan 
sind also in gcwisscr Hinsicht Ketten angclcgt worden. 
Dos taugt aber sehr wenig fiir Japans Politik. Um seine 
Politik durchsetzen zu konnen, muB cs unabhiingig bleiben, 
namentlich was so wichtige Materialien wie Eisen und

*) Angaben fehlen in der Quelle.
! ) Auszuglich wiedergegeben in „The Iron and Coal 

Trades Rcviow“ 1917, 2. Nov., S. 492.

Stahl anbetrifft. Dic Unabhangigkoit suchte nun Japan 
wiederzugcwinnen, indem es das Ausbeutungsrecht der 
Eisenlager von China verlangt. China -wird wohl nach- 
geben milssen, donn es handelt sich um ein zwingendea 
Naturbediirfnis einea groBen Staates. . . .“

Dic Japaner werden sich naturlieh nicht wenig freuen, 
ihre wirtschaftlichen Belange so tapfer von F rankfurt a. Jl. 
aus unterstiitzt zu aehen. Wie sehon ware es aber, wenn 
von derselben Stello aus in bezug auf Briey geschiieben 
wiirde: „Frankreich wird wohl nachgeben mussen; denn 
cs handelt sich um ein zwingendes Naturbediirfnis einea 
groBen Staates." Darauf werden wir jedoch wohl noch 
einige Zeit warten mussen, weil cs sich in diesem Falle 
fiir dio „Frankfurter Zeitung" nicht um auslandische, 
sondern um d e u ts c h e  Belange handeln wiirde.

Dr. W. Beumer.
Besehlagnahme von Stab-, Form- und Monlereisen, 

Blechen und Róhren, Grau-, Temper- und StahlguB. —
Zu der Bekanntmachung des PreuBischen Kriegsministe- 
riums vom 10. Oktober 1917 (Nr. E. 50/8. 17 K. R. A.)

1) Angabe fehlt in der Qucl!e.
2) Nach „The Iron and Coal Trades Rcview“ 1917,

2. Nov., S. 494. — Die dort abgedruckto Zusammen-
stellung liihrt die s a m tl ic h e n  britischen Hochofcn-
werke namentlich auf. — Vgl. St. u. E. 1917, 13. Sept.,
S. 846.
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iiber dio B e sc h la g n a h m e  u n d  B e s ta n d s c rh e b u n g  
de r v o rg o n a n n to n  E is e n e rz e u g n is s e 1) sind weiteie 
Erliiutorungen herausgegebcn worden, die jeno Bekannt- 
maehung, soweit sie die F a b r ik a t io n s e in r ic h tu n g e n  
u nd  B e tr ie b s a n la g e n  zum Gegenstande haben, or- 
ganzen. Dio neuen Erlauterungen sind abgedruckt in 
der Zeitschrift „Kriegsam t. Amthehe Mittcilungen und 
Nachrichten."

Allgemeine Elektrleitats-Gesellschalt, Berlin. — Naeh 
dem Geschaftsberichte muBte dio Gesellschaft im Rcch- 
nungsjahre 1910/17 die ganze K raft ihrer Untcrnehmun- 
gen den Kriogsaufgaben widmen, wobei allo Zahlen
— aueh die dor Ablicferungen und Auftrage — die des 
Vorjahres erheblich uberstiegen. Aus den weiteren Mit- 
teilungon des Berichtes ist u. a. zu ersehen, dali dic Nacli- 
frago naeh elektrischen Maschinen und Apparaten fiir 
Kriegsfabriken auBerordentlich stark war; aueh der 
Bedarf der Hiittenwcrko an elektrischen Einrichtungcn, 
insbesondere groBen Walzenstraflcnantriebcn, liiclt an. 
Ueber dio wiehtigsten AbsehluBziffem gibt dio nach- 
folgende Zusammeiistcllung AufschluB.

In Jl 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17

Aktlenkapital. . . 155 000000 155 000 000 184 000 000 184 000 000
Anleihen . . . . 108141000 107 292 000 106 408 000 105 488 000

VortraK.................... 729 483 727 641 705 615 796410
Geschłiftsgewlnn. . 22 651 669 30 884 711 39 751950 16 793 248
R o h g e w in n  e ln -  

so h l. Y o r t r a g  . 23 381152 31612 352 40 457 566 47 589 658
Allgem. Unkosten, 

Steaern usw. . . 3 594 876 4 S06 207 4 813 060 5 969 320
Abschreibungen . . 893 636 895 616 902 737 1100 256
KriegsunterstUtznng. — 4612414 7 548 359 10149 218
Relngewlnn . . . 18163157 26 570 474 26 487 794 29 574 454
R e ln g e w ln n  e ln -  

s ch l. V o r t r a g  . 18 892 641 27 298115 27193 410 30 370 864
RUcklage . . — —

557 000
—

Gewlnnantelle . . 465 000 512 500 690 000
Belohnungen an 

Beamte . . . . 1 200 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000
Un ter stU tzu o gs best. 

u.sonst.Wohlfahrta- 
elnrlchtungen . . 1000 000 1500 000 2 000 000 2 000 000

Kriegswohlfahrt . . — — 1 500 000 1 500 000
Gewinnausteil . . 15 500 000 17 050000 20 340000 23 000 000

i» % • — 12 bzw. 61) 12*/*
727 641 705 615 796 410 1180 864

Gutehoffnungshfltte, Aktlenverein lUr Bergbau und 
Huttenbetrieb, Oberhausen (Rheinland). — Naeh dem 
Berichte des Vorstandes waren siimtliche Werko der 
Gesellschaft im Geschaftsjahre 1916/17 in angestrengtester 
Weiso beschaftigt. Irgendwelche Storungen im Betriebo 
der Werko waren nieht zu yerzeichnen. Audi war cs 
moglich, die notwendigen Rohstoffo und Arbeitskrafte 
ausnahmslos zu beschaffen. Der Umsatz aller Betricbs- 
abteilungen erfuhr eino erhebliche Steigerung; er beliof

In JL 1913/14 1914/15 | 1915/16 1916/17

Aktlenkapital. . . 30 000 000 30 000 000; 30 000 000 40 000 000
Anleihen . . . . 31 434 950 31169 000; 30 569 000 28 072 500

Y ortrag .................... 599172 3515819 761000 848 816
Betriebsffewinn . . 20 603 642 16 314 692! 43 372 849 35 797 711
Allg.Unk.,Zins. usw. 6 090 438 6 812 285 9 750 904 7 790 476
Abschreibungen . . 7 521 557 7 077226 10 214 129 9 529 702
Relngewlnn . . . 
R e ln g e w ln n  ein<

6 991647 2 395 181 23 407 816 18 477 532
-

sch l. Y o r t r a g  . 
SonderrUcklasre 

(durch Tilgung v.

7 5U9 819 5 911000] 24 168 816 

2 720 00O

19 326 348

978 000 550 000 2319000
Rllcklagen . . . . •

100 000 
3 000 00U

— 13 100 000 7 OOoOOO
Rahegehaitskassen . 100000 1 5u0 000 500 000;
Gewinnausteil . 4 5 0 0 0 0 0 ; 6000 000 8000 000

% - • 10 15 20 20
Yortrag . . . . . 3 515 819 761000 848 816 1 507 348

sioh auf insgesamt 257 647-993 .K. Dio Preise stiogen 
im allgemeinen so, wio es der Erhóhung der Selbstkosten 
entsprach. Bei einer Steuerleistung von 3 812 674 .(4 und 
Aufwendungen fiir gesetzliehe und freiwillige Wolilfahrts- 
einrichtungen von 11 756 596 .11 erreiehten diese Lasten 
in  der Berichtszeit 15 569 270 JC, d . i. 38,9 %  des Aktien- 
kapitals oder etwa 194,6 %  des Gewinnausteils oder 
469,77 M fiir jeden beschaftigten Beamten und Arbeiter 
im Jahro. Der Bericht erwahnt u. a., daB das A k tie n -  
k a p i ta l  um 10 Millionen JC e r h o h t1) und dio Gewerk
schaft des Steinkohlenbergwerks J a c o b i  aufgelost wurde, 
um ais Ganzos anf das Berichtsunternehmen iiberzu- 
gehen*). Dio HauptabschluBzalilen en tha lt die neben- 
stehende Zusammenstellung.

Maschinentabrik Augsburg-NUrnberg, A.-G., Augs
burg. — Wie aus dom Berichte des Vorstamles uber das 
Geschaftsjahr 1916/17 zu entnehmen ist, brachte der 
hohe Stand der Konstruktions- und W erkstatt-Technik 
des Unternehmens, im Verein mit dessen reichlieher Be- 
schaftigung, der Gesellschaft tro tz  der die Entwicklung 
der Verkaufspreise uberholenden Mehraufwendungen 
durch hohe Werkstoffpreise und Arbeitskosten ein wesent- 
lich erhohtes Jahresertragnis, obwolil bei einzelnen Ab- 
teilurigen, besonders solchen m it langfristigen Auftragen, 
die Eigenkosten niclit soweit crinaBigt werden konnton, 
daB jeno Mehraufwendungen sich ausgloichen lieBen. Dio 
Verkaufssumme und der Auftragsbestand stiegen erheb- 
lich, selbst wenn man die hoheren Wcrkstoffkosten in 
Betracht zieht. Infolcc der Betriehssteiueruni/en waren 
namhafte Vcrgr6Berungen der Werksanlagen notig. Dio 
Anzahl der mannlichen und weiblichen Angestellten be
trag t zurzeit 23 197. Der Bericht erwahnt die E r h ó h u n g  
d es A k t ie n k a p i ta ls 3) von 27 auf l!6 Millionen JC und 
bemerkt dazu, daB zuniichst ein Yiertel des Nennbetragcs 
von 9 .Millionen JC zuzuglich des gesamton Aufgeldes von 
50 %  eingofordert und das einbczahlte Aufgeld abziiglich 
der Ausgabekosten m it 3 596 704,39 M der Biicklago zu- 
gefuhrt wurde. Der Gcschaftsgcwinn belauft sieh, neben 
501098,32 JC Vortrag, auf 15 926 133,96 JC, wahrend fiir 
Steueni, Versicherungsbeitrage und freiwillige Wohl- 
fahrtspflege zusammcn 2 551 083,60 JC und fiir Zinsen
1 093 713,23 ,K aufzuwenden waren; da ferner unter 
EinschluB von 3 000 000 ,(C auBergcwohnlicher Abschrei- 
bung insgesamt 5 326 010,37 JC abgeschrieben werden 
sollen, so bleibt ein Rcingewinn von 7 456 425,08 .(C zu 
folgender Yerwondung: 1500 000 JC fiir Hilfszweeke,
5 445 000 JC ais Gewinnausteil (18%  auf die alten, 9 %  
auf dio neuen Aktien), 511 425,08 JC zum Uebertrag auf 
neue Rechnung.

Sondermann & Stier, Aktiengesellschaft, Chemnitz. — 
Nachdem — wie hier noeh nachzutragen ist — das Ge- 
schiiftsjalir 1915/16 bei einem sehr befriedigenden Ein- 
gang von Auftragen gegeniiber dem bis dahin giinstigstcn 
Jahro dem Unternehmen einen erheblich vcrmehrten 
Umsatz gebracht hatte , lieB, dem Ietzten Geschafts
berichte zufolgo, der Beschaftigungsgrad des Werkes in 
den ersten Monaten desRechnungsjahres 1916/17 nieht un- 
wesentlich naeh, bis im Septomber 1916 die an die Kriegs- 
industrio neu lierantretenden groBen Aufgaben der Gesell- 
scliaft eine auBcrordentliche Steigerung der Auftrage brach- 
ten, so daB der Umsatz gegeniiber dem des Vorjahres sich 
wiederum hob. Das letztc Jahresergebnis hatto sich noth 
bessergestalten konnen, wenn, w ieder Bericht sagt, derfrii- 
liero Vorstand es nieht untcrlasscn hatte , bei Uebemahme 
eines groBen Teiles der Jetztjahrigen Auftrage sich gegen 
EinbuBen durch die auBergcwohnlichen Lohnsteigcrungen 
und Preiserhohungen fiir die Werkstoffe mit Hilfe ent- 
spreehender Vorbehalte zu schiitzen. Der AbsehluB er
gibt bei 5765,22 (im Yorjahre 1587,52) JC Vortrag einen 
Eabrikationsgewinn von 794 653,95 (666 287,28) JC; dem 
stehen 351 042,33 (260 570,57) JC allgemeine Unkosten,

*) Vgl. St. u. E. 1917, 18. Okt., S. 957.
*) 12% auf 155 000 000 JC alter Aktien, 6 %  auf

29 000 000 JC neuer Aktien.

')  Vgl. St. u. E. 1917, 5. April, S. 343.
2) Vgl. St. u. E. 1917, 2. Aug., S. 727.
3) Vgl. St. u. E. 1917, 24. Mai, S. 511/2.
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281451,73 (289 577,61) J l  A-bachreibungen und 12 000 
(15 000) M Riickstellungen gegoniibor; somit verbleibt 
ein Reinerlo3 von 155 925,11 (102 726,62) J l  zu folgender 
Verwendung: Gesetzliche Riicklage 8000 (6000) M,
satzungsgomiiBe Auszahlung auf 500 (500) GenuBsehcine je 
29,58 (20,55) JC, zusammen 14790(10275) M, Gewirmantoil 
an Aufsichtsrat, Vorstand und Beamte 7643,60 (7686,40).<4, 
Belohnungen an Beamte und Ueberweisung an dio Ar- 
beitor-Unteretutzungskasse 20 000 (5000) .<t, Gewinn
austeil von 6 (4) %  102 000 (68 000) Jl und Vortrag 
3491,51(5765,22) M . — Die kiirzlich abgehaltene Haupt- 
versammlung hatte  iibor oino E  r h o h u a  g d  e s A k t  i o n  - 
k a p i t a l e s  um 300000 M zu besohlieflen.

Vereinigte PreB- und Hammerwerke Dahlhausen-Bicle- 
feld, Aktiengesellschaft in Dahlhausen-Ruhr. — Dem Vor-

Btandaberichto zufolge war das Untemehmen wahrend des 
am 30. Juni 1917 abgcsohlossenen Reehnungsjahres bis 
zurauBersten Grenze seiner Leistungsfahigkeit besehaftigt; 
die Ablieferungen erreiehten naeh Ueberwindung von 
Schwierigkeiten aller Art ein Vielfaehes des Aktien- 
kapitales. Die Jahresreohnung zoigt auf der einen Seite 
neben 82 134,64 M Vortrag einen Eabrikationsgewinn von
2 888451,92 X ,  wiihrend auf dor andern Soito fiir all- 
gomeino Ausgaben 515 250,87 .(C, fiir Steuern und Ab- 
gaben 800 033,80 .(C, fiir Zinsen 60 086,84 M aufzuwendcn 
waren; da ferner 550 491,85 -ft abgesohrieben wurden, so 
bleibt ein Reinertrag von 1 044 723,20 Jl  zu folgender Yer
wendung: 73 043,20 M Gewinnanteilc, jo 400 000 M (20% ) 
Gewinnausteil und auBerordontlicho Ausschiittung an die 
Aktienbesitzer und 171 680 J l  Yortrag auf neue Rechnung.

V ereins - N achriehten.
Verein deutscher Eisenhflttenleute.

F0r die VereinsbUcherel sind eingegangen:
(D!e Elnsender Ton Geschenkcn sind mit einem * bezeiohnel) 

A n g a b en , Statistisehe, [iiberdieEirm a] E rie d . K ru p p * , 
Aktiengesellschaft, nach dem Stande vor Ausbmch des 
Krieges. (Mit Abb.) Ais Handschrift gedr. [Essen:] 
Eried. Krupp, Aktiengesellschaft, 1914. (176 S.) 8°. 

B e r ic h t  iiber dio Vcrwaltung der Schlesischen E is e n -  
und S ta h l-B e ru fsg e n o sse n se h a ft*  fiir das Ja h r
1916. (O. O. 1917.) (30 S.) 4°.

D r ia u l t ,  E d o u a rd :  Le E e r  do Lorraino et la paix. 
Paris: Sociite du Recueil Sirey 1917. (21 S.) 8°.

Aus: Bulletin du Comite Michelct. 1917, Janvier. 
G ro g e r, E ra n z :  Urkundliche G e sc h ic h te  der S tadt 

und ehemaligen Eestung P e itz .  Naeh archivalischem 
Materiał zsgest. T. 1. Mit e. Plan der ehemaligen 
Festung Peitz u. e. Wappen-Taf. Peitz: Reinh. Richtera 
Wwe. 1913. (X II, 604 S.) 8°.

(Das Werk cntlialt Mitteilungen iiber das ehe- 
malige Peitzer Hiittenwerk.)

H o lz b o c k , A lf re d :  F e s t s c h r i f t  zum 50jiihrigen Ge- 
schaftsjubilaum der Euldaer Stanz- und Emaillir- 
Werke* F. C. Bellinger, Fulda. 8. Ju li 1867 — 8. Ju li
1917. (Mit 5 Abb., davon 4 Bildn. a. Taf.) (Fulda 1917: 
Fuldaer Aotiendruckerei.) (12 BI.) 4°.

J a h r b u o h  [des] Norddeutsche[n] Lloyd*, Bremen, 
1916/1917. Der Kricg und dio Seeschiffahrt'unter be- 
sonderer Beriicksiehtigung des Norddeutschen Lloyd. 
(T. 3.) (Mit zahlr. Abb., zumeist auf Beil.) Berlin: 
Welt-Reise-Verlag, G. m. b. H „ (1917). (IY, 346 S.) 8 °. 

J a h r b u c h  des Deutschen Werkbundcs* 1916/17: 
K r ie g e r g r a b e r  im Felde und daheim. Hrsg. im Ein-

yernehmen m it der Heeresverwaltung. (Mit 164 Taf.) 
Munchen:F. Bruckmann,A.-G., 1917. (63 S.) 2 5 x 2 3  cm.

J a h r e s - B e r io h t  des Technischen Aufsichtsbeamten 
(N o tto b o h m ) der Sudwestdeutschen E is e n -B e ru fs -  
g e n o sse n sc h a ft*  fiir 1916. (Saarbrucken 1917: Saar- 
druekcrci.) (9 S.) 4°.

J a h r e s b e r ic h t ,  31., der Sudwestdeutsehen E iso n - 
B e ru fsg o n o sse n sc h a f t*  fiir das Rechnungsjahr
1916. (O. O. 1917.) 43 S.) 4°.

M a rte ll ,*  Dr. P .: Zur G e sc h io h to  der Kgl. Berg- 
akademie zu Berlin. Halle: Wilh. Knapp 1917. 
(S. 26/29.) 4 °.

Aus: KaU 1917, Nr. 2.
M oos, F e r d in a n d :  Dio franzosischen A b s io h to n  auf 

dem Gebiet der Industrien: Erz, Kohle, Eisen und 
Stahl. Berlin 1917: Liebhoit & Thicsen. (15 S.) 8°.

(Yeroffentlichung des Deutsch-Franzosischen Wirt- 
sehafts-Vereins.)

O p p e rm a n n , T h .: Der Bildhauer Hermann Ernst 
F re u n d ,  der Schopfer des Gleiwitzer Lekythos, 
1786—1840. (Mit 3 Abb.) Kattowitz, O.-S.: Gebriider 
Bohm 1917. (12 S.) 8°. [Oberschlesisches Museuin*.]

Aus: Oberschlcsien. Jg. 16, 1917, H. 1.
Y o r tra e o  und Bcrichte. [Hrsg. vom] D eu tsch e[n ] 

J lu se u m * . (Miinchcn: Deutsehes Museum.) 8°.
H. 17. H a rn a c k , Dr. A. v.: Die S ic h e rh e it  

und die Grenzen geschichtlicher Erkenntnis. Vortrag, 
gehalten . . . aus AnlaB der 11. Jahresyersammlung des 
Deutschen Museums am 6. Februar 1917. (1917.) (16 S.)

S c h iit te ,  M arie : K u n s tw e rk e  aus EisenguB. (Mit 
23 Abb.) Leipzig: E /A . Seemann 1916. (S. 281/9.) 4°.

Aus: Zeitschrift fiir bildendo Kunst. N. F . Bd. 27, 
1915/16, H.11.

Zahlung des Mitgliedsbeitrages 1918.
Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam, daD nach einem 

VorstandsbeschluG der Beitrag v o r  dem 1. D e z e m b e r  d. J. zu 
zahlen ist. 

Die bis zum 1. D e z e m b e r  d. J. n i c h t  eingegangenen Beitrage 
werden auf Kosten der betreffenden Mitglieder durch Nachnahme er- 
hoben. 

Zur Fórderung eines glatten Geschaftsganges und damit uns in 
dieser Zeit die groDe Mehrarbeit der Versendung der Nachnahmen 
erspart bleibt, bitten wir d r i n g e n d  um r e c h t  b a l d i g e  Einsendung 
der noch ruckstandigen Beitrage. 

D i e  G e s c h a f t s f i i h r u n g .
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Abbildung 83. M anganreiche Q,ualitat, Robgufi (7-m m -Platte). Abbildung 84. Manganreiche (Jiialitiit, gegliiht (7-mm-Platto).
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Abbildung 80. Manganreiche Q ualitat, gegliiht (Normalstab), Abbildung 81. Manganreiche Q ualitat, RohguB (11-m m -Platte) Abbildung S2. Manganreieha (Jualitat, gegliiht (11-mm-Piatte) Abbildung 87. N orm alstab, Rohgufi A bbildung 88. Norm alstab, gegliiht. Abbildung 8!). 11-mm-Platto, Rohgufl, Abbildung 00, 1 1-mra-Platfce, gogliiht.
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Abbildung 85. Manganroiohe Qualifciit, RohguB (5-m m-Platte). Abbildung 80. Manganreiche (Jualita t, gegluht (5-m m -Platte).

ildung 91. 7 -m m -PIatto. RohguB. Abbildung 92. 7 -m m -Platte , gegluht. Abbildung 93. 5-m m -Platte , RohguB. Abbildung 94. 5-m m -P latte , gegluht.

Abbildung 87 bis 94. Manganreiche Qualitat.
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Abbildung 96. Brucbgefiigo.

Abbildung 97. Gefiige der Probe lo . Abbildung 98. Gefiige der Probe Iz. Abbildung 101. Gefiige der Probe I l l u .  Abbildung 102. Gefiige der Probe I Iz . Abbildung 103. Gefiige dor Probe III.

Abbildung 95. Untersuchungssehem a.

Abbildung 99. Gefiige der Probe I I Iz . Abbildung 10(1. Gefiige der Probe I I I  1.
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Abbildung 104. Gefiige der Probe H u Abbildung 10S. Gefiige der Probe I.
Abbildung 111. Gefiige der Probo II.

n i

mm

Abbildung 106. Gefiige der Probe I r Abbildung 109. Gefuge der Probe II, Abbildung 112. Gefiige der Probe I I
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aAbbildung 114. Gofiige dor Probo ITI

Abbildung 127. Gofiigo von TT, Abbildung 128. Gofiigo van 11,,Abbildung 117. Bruoh II I Abbildung 121. Seńlochto Stellen von IAbbildung 117. Bruoh I I .  
Art und Verlauf der Briiche

Abbildung 117. Bruch T. Abbildung 122. Sobleehte Stellen von III

Abbildung 1 lii. Gefiige dor Probo 111

Abbildunj! i 29. Gefuge von I I IX 200 Abbildung 124. Gefuge ron T,Abbildung 123. Gofiigo ron  1. Abbildung 130. Gefuge von III,

Abbildung 119. Bruchflache von U Abbildung 120. Bruchflachę von IIIAbbildung 118 Brucbflacbe von 1Abbildung 116. (Juerrift
Abbildung 120, Gefuge t o d  1 Abbildung 126. Gefuge von II, Abbildung 131. Gefuge ron  III ,
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Professor Carl Brisker:  Die Ursache einer unvermuteten Gasflaschen-Explosio

Abbildung 4. Emdrińgjtó <ler Zielirtąge. I :■ 21 ’..)

Abbildung 5. Eiiulringou der Risse. ( x  2T,/».)

Abbildung 7. Tnnenflaehe des Bruche3. ( x  2*/s.Abbildung 6. AuBenfliiobe des Brnches. (X  21/,.)



Abbildung S.- Q ueischnitt einer. W andstelle. (X  21

Abbildung 9. Łangaprobe, niclit gegliiht. ( x  100.) Abbildung 10. Liingęprobe, gegliiht, (X 100.)

1 Abbildung 11. Łungsprobe, n ieht gegliiht. ( X 100.) Abbildung 12. łungsprobe; gegliiht; (X  100.)-


