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B e a rb e ite t yon In g e n ie u r E. Heyn, C h arlo tten b u rg .

a fs t m an  W a sse rd a m p f beisp ie lsw eise  
bei A tm o sp h aren d ru ck  a b k iih len , so
t r i t t  b e i 1 0 0  0 C. eine d u rchg re ifende  
A enderung  d e r  p liy sik a lisch en  E ig en - 

schaften  ein , d e r D am p f g e lit in  den fliissigen 
Z ustand  iiber. B ei 0  0 C. is t  ein zw c itc r  der- 
a r t ig e r  W ech se l in  den p h y sik a lisc lien  E ig en - 
schaften  b em erk b ar, das W a s s e r  y e rw an d e lt sich  
in die E rsch e in u n g sfo rm  des E ises . W ir  be- 
ze ichnen  die e in g e tre ten en  V erilnderungen  ais 
„A enderungen  des A g g r e g a tz u ś ta n d ® . Y on a lte rs  
ho r h a t  m an  es a i s . fes ts te lien d  e rac lite t, d a ls  es 
d re i so lc lier A g g reg a tzu s tiln d e  g ieb t. W elche  
G runde ex is tiren  fiir  d iese A n n ah m e?  K anm  
an d e re , a is  dafs die d re i b ek an n te n  A g g rcg a t-  
zust&nde sich  besonders a u g en fa llig  yon e in an d er 
u tite rscheiden . E rsch e in u n g en , d ie y ie lle ich t au f  
das B esteh en  e in e r g ro fse ren  A n zah l so lcher 
A g g rega tzustilnde  h a tte n  h in deu ten  konnen , such te  
m an in  a n d e re r  W e ise  zu  deu teu . B eim  Schw efel 
sind z. B. m eh re re  E rsch e in u n g sfo rm en  b ek an n t, 
u n te r denen  s ich  dieses E le m e n t d a rb ie te t. L iifs t 
m an geschm olzenen  Schw efel langsam  e rs ta r re n , 
so y e rw a n d e lt e r  sich  in  e ine w ach sg e lb e , m onoklin 
k ry s ta llis ire n d e  S u b stan z . D iese g e h t u n te rh a lb  
9 5 ,6  0 nach  k u rz e r  Z e it in  d ie ge lbe  E rsc h e i
nungsform  des S chw efels iiber. D ie  U m w andlung  
g eh t von w en igen  P u n k te n  aus und  y e rb re ite t

* „Proc. Inst. Mech. Eng.“ 1899, Febr. Fiinfter 
Bericht an das Alloys Research Committee von Koberts- 
Ansten.

XI 1.2,

sich  zusehends durch  d ie g an ze  M asse u n te r  
m e rk b a re r  W arm een tw ick lu n g . D as specifisclie 
G ew ich t i s t  von 1 ,9 6  a u f  2 ,0 7  g es tieg en . D ie 
F a rb ę  is t  e ine and e re  g ew o rd en , ebenso die 
K ry s ta llg e s ta l t .  K le ine  rliom bische P y ram id en  
des ge lb en  S chw efels leg en  sieli an e in an d er, be- 
h a lte n  a b e r die ilufsere F o rm  d e r g roben  P rism e n  
d e r m onoklinen E rsch e in u n g sfo rm en  des S chw efels 
be i. D en  U eb erg an g  aus d e r  fllissigen E rsc h e i
nungsfo rm  des Schw efels in  die fes te  w achsge lbe  
m onokline n en n t m an „ VT e r  ii n d e r u n g  d e s  
A g g r e g a t z u s t a n d e s “ . D en U eb erg an g  aus 
d e r fe s ten  m onoklinen E rsche inungsfo rm  in  die 
eben fa lls  fe s te  rh o m b isch e , g e lb e , b e le g t m an  
m it d e r B eze ich n u n g  „ a  11 o t r o p i s c h e  U m -  
w  a  n  d 1 u n g  w. B eiden A enderungen  d e r  E r 
scheinungsfo rm  gem einscliaftlic li i s t  d e r W ech se l 
in  den p liy sik a lisch en  E ig en sch a ften  ohne A ende
ru n g  d e r  ehem ischcn Z usam m ensetzung . B ei beiden  
t r i t t  W arm een tw ick lu n g  ein , d. h . es findet e ine 
A enderung  des E n e rg ie in h a lte s  s ta t t .  E s  b e s te h t 
also  zw ischen  A g g re g a tz u s ta n d sa n d e ru n g  und a llo - 
tro p isc h e r A enderung  eine w eitg eh en d e  A n o lo g ie ; 
m an  b eg eh t, w en ig s ten s  b e i dem g eg en w artig en  
S ta n d p n n k t d e r  W issen sc lia f t, kaum  einen  g rund - 
sa tz lich en  F e h le r ,  w enn m an sich  z. B . beim  
S chw efel den U eb e rg an g  aus dcm  m onoklinen  
in  den rhom bischen  Schw efel a is  e inen  U eb erg an g  
au s dem d ritte n  (festen ) A g g re g a tz u ś ta n d  in einen 
y ie r ten  (ebenfa lls  festen ) A g g re g a tz u ś ta n d  y o rs te ll t  
nnd  also  zw ischen  A enderung  des A g g re g a t-
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zu s tan d es  und a llo tro p isch e r U m w andlung  n u r 
dem  N am en, n ich t a b e r  dem  W esen  n ach  einen 
U n te rsch ied  m aclit.

D iese B em ęrku ijgen  s ind  in der A b sich t vor- 
au sg esch ick t, d e r B eze ichnung  „ A llo tro p ie ‘! von 
y o rn h ere in  das anfilng lich  e tw as  A bstofsende uud 
B efrem dende zu  en tz iehen . W ird  durch  Y ersuch  
fe s tg e s te ll t, dafs ein  c h e m i s c h e s  E l e m e n t ,  
z.  B.  E i s e n ,  w elches fre i von B eg le itsto lfen  is t, 
hei gew issen  T em p era tu ren  u n te rh a lb  des S chm elz- 
p u n k te s  ohne A enderung  d e r  chem ischeri Zu- 
są in m en se tzu h g  A enderungen  w esen tlich e r physi- 
k a lisc h c r Ę ig en sch a ften  e rle id e t, und dafs diese 
A enderungen  von e in e r W ilrm een tw ick lu n g  oder 
W iirm eb indung  b cg le ite t s in d , so ist k e in e rle i 
G rund  yo rhanden , diese A enderungen  denen  beim  
e rs ta r r te n  Schw efel n ic h t an  dic S eite  zu  re ih en , 
und sie ist n ic h t w ie d o rt a is  „ a llo tro p ę “ Um- 
w and lungeń  zu  beze ich n en , zum al m an h ie rb e i 
fiir beide F a lle  led ig lich  g le iche  B e z e i c h n u n g  
an w e n d e t, m it d e r le ider noch k e in e rle i E r -  
k l i l r u n g  der E rsch e in u n g  y e rk u n p ft is t.

W erd en  jedoch  so lche m it W arm een tw ick lu n g  
oder W S.rm overbrauch verbundene A enderungen

lin ie  e inen  g leichm ilfsigen  Y e rla u f  haben , d. h. 
es linden keine sp rungw eisen  A enderungen  in der 
G rofse d e r  O rd in a ten  s ta t t .  T r i t t  d ag eg en  bei e iner 
bestim m ten  T e m p e ra tu r  eine W ilrm een tw ick lu n g  
in d e r e rk a lten d en  M asse ein, so w ird  d e r Tem - 
p e ra tu ra b fa ll  h ie rd u reh  v e rz o g e r t, die O rd inaten  
w erden  sp ru n g w eise  an  L;inge zu n eh m en , um 
dann  n ach  A uflio ren  des H au p tan th e ils  der W ilrm e- 
en tb in d u n g  sc lm ell w ieder k iirze r zu  w erden . 
D ie S ch au lin ie  z e ig t  dann an d e r  betreffenden 
S te lle  e ine E rh e b u n g  oder eine S p itze . D ie zu- 
g eh o rig e  A hscisse lie fe r t die T e m p e ra tu r , bei 
w e lch e r die A enderung  des E n e rg ie in h a lte s  e in tra t . 
D as Y erfah ren  is t  z u e rs t  von O s m o n d  au f  L e- 
g iru n g en  an g ew en d e t w orden . D ie so e rlia lten en  
S chau lin ien  sind  von ihm ais R eca lescenzcu ryen  
b eze ich n e t w orden . Im  E isen  sind  e in ze ln e  der 
A V arm eentw icklungen d e ra r t ig  k r ilf t ig , dafs sie 
u n te r  g ee ig n e ten  U m stilnden dem  A uge a is ein 
W ied e rau fg lu h en  d e r e rk a lten d en  M asse bem erk b ar 
w erden . (J . A. B r i n e l l  1 8 8 4 .)

E in e  solche von O s m o n d *  yero ffen tlich te  
R eca lescen zcu rv e  von einem  e lek tro ly tisch  e r
zeug ten  E isen m it 0 ,0 8  °/o C z e ig t be isp ie lsw eise
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Figur 1. Recalescenzcurvre eines elektrolytisch erzeugten Hisens mit 0,08 °/o C.

d e r  p h y sik a lisch en  Ę ig en sch a ften  in e in e r L e -  
g iru n g , z . B . von E i s e n  und K o h l e n s t o f f ,  
u n te rh a lb  des E rs ta r ru n g s p u n k te s  b eo b ach te t, so 
h rau ch en  diese n ich t n o thw end igerw eise  a u f  allo- 
tro p e  O m w andlungen e ines d e r  e lem en taren  B e- 
s ta n d th e ile  zu riick g e fu h rt zu  w erd en , sondern  
konnen aus e in e r an d e rw e itig en  G ru p p iru n g  d ieser 
chem ischen  E lem en te  en ts te lien .

D as e in fach ste  Y e rfah ren , in e rs ta rre n d e u  und 
e rs ta r r te n  L eg iru n g en  A enderungen  des E n e rg ie 
in h a lte s , a lso  W arm een tw ick lu n g  bezw . W arm e- 
b in d u n g  fe s tzu s te llen , is t das fo lgende. Man lilfst 
die L eg iru n g  von e in e r o berha lb  oder u n te rh a lb  
des E rs ta rru n g sb e re ic h e s  ge legencn  T e m p e ra tu r  
ohne W iirm ezu fu h r von aufsen u n te r  Y erm eidung  
von s to ren d en  E in tlussen  abk iililen  und  b eo b ach te t 
m itte ls  U hr und P y ro m e te r die Z eit, w elche in 
den e in ze ln en  S tu fen  d e r E rk a ltu n g  zum  D urch- 
laufen  e ines bestim m ten  T cm p era tu rab fa lle s , bei- 
s])ielsw eise 20  0 e rfo rd e rlich  is t. 1’indet die 
E rk a ltu n g  ohne A enderung  des E n e rg ie in h a lte s  
s t a t t ,  so w ird  die m it den T em p era tu ren  a is 
A bscissen und  den zum  D urclilau fen  des g le ich - 
b le ibendcn  T e m p era tu rah s tan d es  ,von 20  0 C. be- 
n iith ig ten  Z eiten  a is  O rd in a ten  geze ich n e te  Schau-

den in T e x ttig u r  1 d a rg e s te llte n  V erlau f. W iłh rend  
bei 9 5 0  0 d ie  zum  D urclilau fen  e ines T em p era tu r-  
u n te rsc liied s von beisp ie lsw eise  20  ° C . notliige 
Z e it e tw as  iiber 4  Secunden b e tr iig t, s te ig t diese 
Z e it b is  8 ( i0 °  a llm ah lich  a u f  7 S ecunden , um 
dann  p lo tz lich  bei 8 5 0 °  b is a u f  2 6  Secunden 
zuzunehm en . W e ite rh in  is t  bei 8 4 0 11 die Z eit 
w ieder a u f  das Mafs von 6 S ecunden  herab - 
gesuuken  u. s. f. B ei 8 5 0 0 0 . fand in  der er- 
s ta rre n d e n  J la s śe  eine b e tr ilch tlich e  W arm e- 
en tw ick lu n g  s ta t t ,  w elche das S inkeu  d e r Teih- 
p e ra tu r  des E isen s  a u f  k u rz e  Z e it verzo g erte , 
so dafs d o rt ein H a l t e p u n k t  im T em p era tu r-  
ab fa ll e in tra t . F iir  H a lte p u n k t is t d e r A usdruck 
k  r  i t  i s c li e r  P  u n k t. illte r und g e b rilu c h lic h e r; 
es is t a b e r  r ic lle ic h t b esse r, d iesen  A usdruck 
w egen d e r  M oglichkeit d e r  V erw eehse lung  m it 
anderen  E rsch e in u n g en  zu  verm eiden .

B eim  E rliitz e n  desse lben  E isen s  und  bei Auf- 
ze ic linung  d e r  T em p era tu ren  a is  A bscissen  und 
d e r z u r  T e m p e ra tu rs te ig e ru n g  von beisp ielsw eise  
2 0 0 C. b en o th ig ten  Z eit a is  O rd ina te  miissen an

* O sm o n d , La methode du refroidisśement, (’om. 
des meth. d’essai 1892.
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den S te llen , wo j e t z t  W jfrineb indung  e in tr i t t ,  
ganz ah ń lich e  S p itzen  und  H o ck er in d e r  Scliau- 
linie b em erk b a r w erden . Dic H a ltep u n k te  bei 
der A bk tih luńg  und bei d e r E r li itz u n g  fa llen  bei 
E isen -K oh lenśto ifleg irungen  naliezn  zusam m en, 
oder sie liegen  im le tz te re n  F a lle  bei e tw as 
kokeren T e m p e ra tu re n  a is  bei d e r  A bkiililung. 
Die E rsch e in u n g  is t, w ie m an sa g t, g an z  oder 
nahezu u m k e h r b a r .

Um das Y e rfah ren  d e r E rm itte liin g  d e r H alte - 
punkte fre i von den F eh le rn  zu m achen, die e tw a 
durch den zw ischen  Z eit- und P y ro m e tc ra b le su n g  
m oglichen k leinen  Z e itu n te rsch ied  en ts teh en  
konnen, lia t R o b e r  t s - A u s t e n  in d e r K onig l. 
Miinze in L ondon eine zw eck en tsp reeh en d e  E in -

p e ra tu r , en tsp rec lien . D ie g le ich fo rm ige  B ew egung  
d e r P la t te  P  w ird  b e w irk t du rch  einen  Scliw im m er F, 
d er d u rch  das m it g le ich b le ib en d er G escliw indig- 
k e it in den B e liillte r H  g e lan g e n d e  W a ss e r  ge- 
lioben w ird . D urch g ee ig n e te  F iih ru n g  w ird  ein 
K ippen  des Schw im m ers m it d e r  P la t te  v e rh in d e rt.

i) ie  so e rh a lte n e n  s e lb s tth a tig  g eze ich n e ten  
A U k iih l u n g s c u r  v e n  ze igen  d ie  H altepunkte . 
n ic lit m eh r iu so au ffa llender W eise , w ie die 
O s m o n d s c l i e n  R eca lesccn zcu rv eu , w ie ein Y er- 
g le ic li zw ischen  T ex tfig u r 3 *  und T ex tfig u r 1 

i  erk en n en  lilfst. E r s te re  g ieb t d ie A b kuh lungs- 
cu rvc  eines ilhnlichen E isens w ic T ex tfig u r 1, 
n u r  is t  d e r T e m p e ra tu ra b s ta n d , in n e rh a lb  dessen 
die A bkiililung  y e rze ic lin e t w urde , ein g ro fse re r,

F igur 2. Einrichtung des Selbstzcichners fiir Ahkiihlimg.scurven in der Konigl. Miinze stu London.

rich tu n g  getro ffen , um dic B ezie liung  zw ischen  
Zeit und T e m p e ra tu r  eines sich  abkuh lenden  
M etalls o der c in c r L eg iru n g  u n m itte lb a r  se lb s t
th a tig  au fzcichnen  zu  la ssen . D as von e in e r 
in H o lzgehause  beiind lic lien  G lu lilam pe L  (s. T ex t-  
flgur 2) lierkom m ende L ic h t t r i t t  d u rch  e inen  engeii 
lio rizon ta len  S ch litz  m it v ertica lcm  F ad en . I)as 
Hild des F ad en s  w ird  d u rch  den bew eg lichen  
Spiegel des m it den D rith ten  des T liennoe lem en tes 
re rbundenen  G a lran o m ete rs  re f le c tir t  und durch  
ein L in scnsystem  im G alvano ine tergeli;lu se  a u f  die 
pho tog raph ische  P la t te  P  g ew orfen . D ie P la t t e  P  
bew eg t sich  m it g le ich b le ib en d er G eschw ind igke it 
v e r t ic a l , so dafs d u rch  das m it dem  S p iegel 
bew ęgliche B ild  des F ad en s  a u f  d e r P la t te  eine 
Schaulin ie  au fg eze ich n e t w ird , d ereń  re r t ic a le  
A bscissen d e r  Z e it und dereń  h o rizo n ta le  O rdi- 
na ten  dem G alv an o m e te rau ssch lag , a lso  d e r T em -

er e rs tre c k t sich  yon 1 5 5 0  a u f  6 0 0 °  G. D er 
bei e tw a  1 5 3 0  ° lieg en d e  E rs ta rru n g s p u n k t, sow ie 

; die H a lte p u n k te  Ar$ und  Ar.j geben  sich n u r 
, du rch  se h r  g e rin g e  A bw eichungen  yoin reg e l-  

m iifsigen Y e rla n f  d e r C urve kund . Um sich er 
zu sein , dafs die au fg eze ich n e ten  k le inen  Un- 
reg e ln ia fs ig k c itcn  tlia tsilch lic li a u f  R ech n u n g  vo|i 
H altep u u k tcn  und n ic h t e tw a  a u f  R echnung  e in e r 
A bkiililung  u n te r  g e s to rte n , ungleichm iŁfsigen Be
d ingungen  bezw . yon F e h le rn  d e r In s tru n ie n te  
zu  se tzen  sind , m ufs m an eine durcli-
c o n s tru ir te  E in ric h tu n g , dereń  A nschaffungskosten  
n ic h t n ied i'ig  sind , zu  H iilfe nehm en. B ei dem  
Y erfah ren  d e r A u fze ichnung  d e r  R eca lescenz- 
cu rven  n ach  O s m o n d  h in g eg en  fiih rt e ine ver-

* Entnommen aus „Baumaterialieiikunde 11“, Heft,4, 
S. 72. O sm o n d , die Metallograpliie ais riitersuebuugs- 
methode.
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hilltn ifsm itfsig  b illig e  um l e in fache  E in ric h tu n g  
zum  Ziel.

In  n e u e s te r Z e it h a t  R o b  e r  t s - A u  s t e n  
seinen  S e lb s tau fze ic lm er fiir A bk iililungscuryen  
•weiter in  s in n re ich c r W e ise  y e rb e sse rt, so dafs 
se ine  in  d e r  K onig l. M iinze zu L ondon befind- 
licho E in ric h tu n g *  u n zw e ife lh a ft den hochsten  
G rad  an  Y ollkom m enheit b eansp ruchen  darf. 
T ex tfig u r 4  g ie b t das S cha ltschem a fiir die iilte re  
A nordnung . In  e in e r lu f tle e r  gem ach ten  P o rz e lla n -  
ro h re  A befindet sich  die zu  un te rsu ch en d e  E isen - 
p ro b e  B. In  e ine B olirim g die-

1600° C
ses K o rp e rs  i s t  die W arm y e r- 
b in d u n g  des aus einem  P la t in -  
d ra h t und  einem  D ra h t aus 
9 0  °/o P la t in  m it 10 °/o Irid ium  
besteh en d en  T lierm oelem entes 
e in g ep a fst. In  den S tro m k re is  
dieses E lem en tes is t  das G al- 
y anom eter G e in g esch a lte t, w el
ches in d e r in  T ex tfig u r 2 v er- 
a n sch au lich ten  W e ise  die C urve 
d e r A bk iih lung  se lb s t yerze ich - 
n e t. D ie N euerung  R o b e r t s -  
A u s t e n s  b e s te lit d a rin , dafs 
j e t z t  zw ei n ach  dem Schem a iii d  
T ex tfig u r 5 g e sc lia lte te  T herm o- ° 
e le inen te  yo rhaiu len  sind. D ie ■' 
eine L o th s te lle  A i  l ie g t im  I  
E isen k o rp e r B , dessen A b- £  1000 
k iih lungscu rye  fe s tzu ste llen  is t ;  g 
dio zw e ite  L o th s te lle  A  l ie g t  H 
dagegen  in  einem  C ylinder aus 
P la t in  oder fenerfestem  T hon  C 
von g le ich en  A hm essungen  w ie 
B. E in  seh r em pfindliches G al- 
y an o m ete r Gs y e rz e ic h n e t se lbst- 
th a t ig  die D ifferenz d e r  T em - 
p e ra tu re n  von  B  und C, w elche 
d e r D ifferenz der e lek trom oto - 
risc lien  K ra f te  d e r  be iden  gegen- 
e in an d e rg esch a lte ten  T h erm o- 
e lem ente A  und  A \ en tsp rich t.
D ie w irk lich e  T em peratiu - des 
J le ta lls tiic k e s  B  w ird  g le ich - 
z e it ig  in  d e r fru h e ren  W eise  
durch  das w en ig e r em pfindliclie G aly an o m e te r Gy 
angegeben . A uf die besch riehene  W eise  is t  es 
m oglich , A hkuh lungscu ryen  zu  e rh a lte n , w elche 
d ie H a ltep u u k te  in  g rofsem  M afsstabe  zeigen  
und a u f  w elche iiufsere E in fliisse , w ie U n- 
reg e lm ilfs ig k e iten  in  d e r A b k iih lu n g , ke inen  
E influ fs ausiihen , so la n g e  d iese E infliisse gleicli- 
z c it ig  a u f  B  und  C e in w irk en , w as le ic h t zu 
e rre ich en  is t. In  T ex tfig u r 5 ze igen  die ge- 
liederten  P fe ile  die R ich tu n g  des aus der D ifferenz | 
d e r e lek tro m o to risch en  K rftfte  von A \ und  A  i

en ts teh en d en  S trom es, die n ic h t gefiederten  P fe ile  
d ie R ich tu n g  des S trom es, w e lch e r yon dem  
E lem en t A \ a lle in  h e rr iih r t. T ex tfig u r 6 g ie b t 
e ine n ach  diesem  V erfah ren  von  R o b erts -A u sten  
aufgenom m ene C urye w ieder. D ie A hscissen  ent- 
sp rech en  d e r Z eit, dio O rd ina ten  dem T e m p e ra tu r-  
un te rsch ied e  zw ischen  B  und  C zu  diesen  Z oiten . 
D ie d re i H a lte p u n k te  A r 3, J r 2, A ?-1 s ind  s ta rk  
ausgepragfc.

M itte ls seines em pfindlichen S o lb s tze ich n e rs  
h a t  R ob erts -A u sten  eirie g ro fse  R eih e  von A b-

k iih lungscu rven  v e rsch ied en e r E isen -K ohlenstoff- 
leg iru n g en  sow ohl in  d e r  N ahe des E rs ta r ru n g s -  
b ere ich es, a is  auch  in  einem  d a ru n te r  liegenden 
T em p era tu rb e re ich  b is 2 0 0 °  C. aufgcnom m en. 
D ie E rg eb n is se  h a t  e r  zu  einem  g em eiuschaft- 
liclien  Schaubild*  y e re in ig t (s iehe  T ex tfig u r 7), 
in  w elchem  die A hscissen  die K oh lenstoffgelia lte , 
die O rd in a ten  d ie jen igeu  T e m p e ra tu re n  d a rs te llen , 
bei denen  H a lte p u n k te  in  d e r  A bk iih lungscurve  
e rk a n n t w urden . M an k a n n  das S chaub ild  a is  
d asjen ige  dor „ E rs ta r ru n g s -  und  H a lte p u n k te 11

Figur 3.

T * s - »rM lo soph. Magazine“. S ta n s f i c ld .  1898, j * 5. Bericht an das Alloys Research Comittee.in 
Juli, S. o9. ; Jnst. Mech. Eng. Proc. Febr. 1899.
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heze ich n en . In  diesem  sind , sow eit es sich  um 
d ie  au sgezogencn  L in ien  lian d e lt, b c o b a e h t e t e  
T h  a  t s  a c h  on n ied e rg e leg t. Im  F o lg en d en  soli 
des w e ite ren  die D e u t u n g  e ro r te r t  w erden , 
w elche  E o b e r t s - A u s t e n  a u f  G rund  des Be- 
o b ach tu n g sm a te ria ls  dom S chaub ilde  g ieb t. In  
d iesem  sind  led ig lieh  die B u c lis tabenbeze ichnungen

e tw a s  geiludert, um  sie in  E in k la n g  m it den in 
dem  A u fsa tz  „E in ig es  iiber das K le ingefiige  des 
E ise n s11, „ S ta h l und E is e n “ 1 8 9 9  N r. 15 und 16 
ab g eb ild e ten  T ex tfig u ren  3 b is 5 zu  b rin g en , 
a u f  die h ie r  zuriickgegriffen  w erden  mufs.

D ie Y org iinge, w elche  sich  beim  E rs ta r re n  
fliissiger E isen -K o lilen sto ffleg iru n g en  vo llz iehen , 
sin d  in  dem  obercn  T h e il des S chaub ildes, T ex t- 
fig u r 7 , d u rch  die L in ie  a b  c d e  v e ran sch au lich t. 
D ie bei w eite rem  S inken  d e r T e m p e ra tu r  in  der 
b e re its  o rs ta r r te n  M asse zu  beobach tenden  E r-  
sch e in u n g en  sind  im u n te re n  T h e il des Scliau- 
h ild es  d u rch  das L in ien sy stem  A B  C D  E  F  G 
s ic h tb a r  gem ach t.

L in ie  a b g ie b t die T e m p e ra tu re n  an , w elche 
m an  gew o h n t is t, a is  Selim elz- oder E rs ta r ru n g s -  
p u n k te  d e r E isen k o h len sto ffleg iru n g en  au fzu fassen . 
D ie L in ie  b e g in n t beim  S chm olzpunk t des n ah ezu  
k o h le n s to ff fre ie n , e lek tro ly tisch  h e rg e s te llte n  
E isen s  bei e tw a  1 6 0 0 °  C. D u rch  s te igenden  
G e h a lt an  K oh lensto ff w erden  die E rs ta r ru n g s -  
p u n k te  e rn ie d rig t. B is zu  einem  G eh a lt von 
■etwa 1 ,2  °/o K oh lensto ff b e s te h t n u r  ein  e in z ig e r 
E rs ta rru n g s p u n k t. B ei w e ite r  zunehm endem  
K oh lensto ffgeha lt t r i t t  d agegen  be i g le ic lih le ib cn d er 
T e m p e ra tu r  yon  e tw a  1 1 3 0 °  C-, en tsp rech en d  
d e r  L in ie  de,  e ine zw e ite  W a rm een tb iu d u n g , 
e in  z w e ite r  E rs ta rru n g s p u n k t auf. E in e  L e g iru n g  
m it e tw a  4 ,3  °/o K oh lensto ff z e ig t  w iederum  n u r 
e in en  e in z ig en  und  z w a r  au f  d e  b e i b ge legenen  
E rs ta r ru n g s p u n k t;  a lle  L eg iru n g e n  m it hoherem  
G e h a lt an K oh lensto ff a is  4 ,3  %  b es itzen  zw ei

E rs ta rru n g s p u n k te . D as ilufsere A nsehen  des 
L in ien zu g es ab  c d e  is t  dem  d e r E rs ta r ru n g s -  
p u u k tscu rv e  d e r L o sungen  von K ochsalz  und 
W a ss e r  bezw . d e rjen ig en  d e r L eg iru n g e n  von 
S ilb e r und  K u p fe r se h r  iihnlich . V org l. T ex t-  
figu r 3 und 4 , „ S ta h l und  E isc n “ 1899  N r. 15 , 
S. 7 1 2  und  7 1 3 . R . o b c r t s - A u s t e n  b e tra c h te t  

dem en tsp rechend  a b  a is 
L in ie  d e r A usscheidung  des 
L o su n g sm itte ls  au s d e r fliis- 
sigen  L o sung , bc a is  L in ie  
d e r A usscheidung  des ge- 
lo s ten  K o rp e rs , und  sch liefs- 
lich  d e  a is  L in ie  d e r  g le ich - 
z e itig e n  A usscheidung  des 
L o su n g sm itte ls  und  des ge- 
liisten  K o rp e rs , also  a is  
eu tek tisch e  L in io . D e r z u de  
gelio rige  P u n k t  b is t  a is  
eu te k tisc h e r P u n k t  au fzu fas
sen . D iese A nalog iesch liisse  
aus d e r U ebereinstim m ung 
in  d e r iiufseren  F o rm  d e r 
E rs ta r ru n g s p u n k tc u rv e n  d e r 
L osungen  von K ochsa lz  und 
W a sse r , K u p fe r und  S ilb e r, 
E isen  und  K ohlensto ff h a 
ben  s ich e r B e rech tig u n g . E s 

h a n d e lt sich  n u n  w e ite r  bei d e r  D eu tu n g  des 
L in ien zu g es  a b  c d e um  dio F r a g e , w as a is  
L o su n g sm itte l und  w as a is  g e lo s te r  K o rp e r  zu 
b e tra c h te n  is t . D e r U m stand , dafs L in ie  de  e r s t  
b e i 1 ,2  °/o K oh lensto ff b eg in n t, dafs also  d ie E r-

A  r

g  F igur 6.

s ta r ru n g  d e r  L e g iru n g e n  m it g e rin g e rem  K oh len 
sto ffgeha lt n u r  in  einem  e in z ig en  d e r L in ie  ab  an - 
g e h o r ig e n P u n k te  e rfo lg t, w e is t d a ra u f  h in , dafs der 
a u f  ab  e rs ta rre n d e  K o rp e r ein  k o h lensto fflia ltiges  
E ise n  is t , dafs a lso  das e rs ta rre n d e  E isen  in  der 
N iihe des S chm elzpunk tes  auch  im fes ten  A g g reg a t-

Pl + 10-. Ir. 

----- >  P<.
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b y  =  M ó g lic l ie  F o r t s c t z u n g  v o o  a h in  W c if s e is e n

A u s s i-b e id u n g  dr$ e n t c k t is c h c n  tie m ia c h cR  v o n  fe s te s  E ise n .

P e r lit  —  e u t e k t is c h e  M is c h u n g  vun C a r b iil  und E ise n

M a g n e tisr.b e  U m w a n d lu n g

zu stan d e  nocli eine gew isse .Menge K oh lensto ff*  
gclO st M it .  E s w iirde sieli dann  bei ab  eine 
,,fes te  L o su n g 11 von K ohlenstoff* in E isen  b ilden , 
und diese a is  das sich ausschcidende L osungs- 
m itte l zu b e tra c h te n  sein . A is ge lo sten  K orper, 
dessen A nsscheidung  liings b c e rfo lg t, fa fs t 
B o b e r t s - A u s t e n  den G ra p h it au f. D iese r m iifste 
bei L eg irungen  m it iiber -1.3 °/o K oh lenstoff z u e rs t 
e rs ta r re n , in fo lge seines g e rin g en  specilischen

die b e re its  zum  g ro fsten  T h e il e r s ta r r te  M asse 
e in b e tte t, m iifste  dann  in  den  in unseren  g rau en  
R oh e isen so rten  b eo b ach te ten  G rap h itab so n d eru n g en  
w iederzusuchen  sein . K u rz  zu sam m en g efafst is t 
dem nach d e r V o rg an g  bei d e r E rs ta r ru n g  der 
E isen  - K oh len sto ffleg iru n g en  nach  R o b e r t s -  
A u s t e n  fo lg en d er: O berha lb  a b c  is t  d ie L e-
g iru n g  vollkonnnen Hiissig. de r gesam m te K oh len 
stoff is t  im E isen  ge lo s t. A ns L o su n g en  m it

-  W a s s e r s to ffp u n k t
-1— r— l--rH— i— r-r-

K o h le n s t o ff  in  °/°

Fjgur /. hcli«iul)il(l der Krstarrungs- und Halfcepunktc <ler Kisenkolilenstotf- Legirungen.
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1200*

1100“
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F lu s s i g e  L o s n n g  v o n  E is e n  und k o h le n s t o i?  /

K o h le n s t o ff  lo s u n g  u n d G ra p h it

M o g lic h e  E r s t a r r u n g  e in e s  e u te k tis r h e n  G e m is c h e s  v o n  fester^  E is e n -K o h le n s t o ff io s u n g  und C em e.n tit in W e iT se ise p

f)6 1----------- i-------  iin/Eiss" ------------------------ ------------ ---------- -^r-rr7M -f.i=rc^łr:tx~ry  v  =  M o g lic h e  A u s s c h e id u n g  v o n  C e m e n tt  

in  g e s e h m o lz e n e m  W c ifs e is e n

1000
feste Losunp j

600 8 
A r O

u sse rtto fF p u n k t

1
^ 3 V a s s e r s to ffp u n k t

H a lt e p u n k t e  b ei d e r  A b k iih lu n g  

- f  e n ts p r ie h t  B r y m b o  - S t a h lb ló c k e n  

•  „  C e n ie n tsta h le n

^  „  r e in e in  im  e le k tr is c h e n  O fe n  g e k o h lt e n  E i s e n .

G ew ich tes in d e r noch fliissigen M utterlauge em por- 
s te ig e n , und a is G rap h itsch au m  (G arschaum ) 
au f  d e r O berilitche schw im m en, wo e r  d e r  Be- 
o b ach tu n g  zugilng lich  w are. Bei den  d e r  L in ie  de  
en tsp rec lienden  zw eiten  E rs ta rru n g sp u n k te n  m iifste 
sich dann  ein eu tek tisch es G em isch, a lso  ein Ge- 
m isch von fe s te r  L o su n g  von K ohlenstoff in E isen  
(L osungsm itte l) und von G ra p h it (g e liiś te r K orper) 
ausseheiden . D ieser G rap h it, w e lch e r sieli in

* Es ist hierbei moglieh, dafs der Kohlenstoff 
niclit ais solcher, sondern ais Carbid oder in anderer 
Fonu in der Losung enthalten ist.

w e n ią |r  a is  -1,3 °/o K oh lensto ff k ry s ta ll is ir t  zu 
n a c h s t ein T h e il des E isens im fes ten  Z ustande 
aus, v e n n a g  a b e r  aucli in diesem  Z ustande  nocli 
bis 1 ,2  Jb K oh lensto ff in „ fe s te r  L o su n g 11 zu 
lia lten . D iese feste  L o su n g  soli d e r  K iirze  w egen 
m it F ec b eze ich n e t w erden . D er R es t d e r kolilen- 
s to ffh a ltig cn  E isenm asse  b le ib t fliissig, w ird  durch 
d ie oben b esch rieb en e  E isen ab sch e id u n g  an  K ohlen
stoff a n g e re ich e rt und  e r s ta r r t  sch liefs lich  bei 
1 1 3 0 °  C. u n te r  Z erfa ll in die beiden B estand- 
th e i le :  fe s te  L o su n g  von E isen  und K oh lensto ff 
(Fe,.) und G ra p h it (G r.). —-  Bei fliissigen K ohlen-
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stoffeisenlSsungen m it iib e r 4 ,3  °/o K ohlenstoff’ 
k ry s ta ll is ir t  d agegen  Ulngs bc  z u e rs t  G ra p liit (G r) 
aus, d e r in  d e r  noch fltissigen M u tte rlau g e  a is  
G arschauni a u fs te ig t. D ad u rc ji w ird  dic M u tte r
lauge k o h lensto ffa rm er. b is sie z u le tz t  die Zu- 
sam m ensetzung  d e r c u tek tisch en  L e g iru n g  er- 
la n g t und d iese boi 1 1 3 0 °  zu einem  G einenge 
Fe,, -j- G r, e r s ta r r t .

D iese D eu tu n g  d e r L in ien z iig e  u b e d e  d u rch  
R o b e r t s - A u s t e n , so v e rh a ltn ifsm afs ig  ein fach  
d ieselbe auch  e rsch e in t, w e is t noch e in ige  L iicken 
auf. W a h re n d  z. B . bei den K u p fe r-S ilb e rleg irn n g en  
die Scliliisse, w elche  au s d e r  au fse ren  F o rm  der 
E rs ta rn m g s p u n k tc u rv e  a u f  die in  den e inze lnen  
S tufen d e r E r s ta r ru n g  sie li au sscheidenden  K o p er 
gezogen w u rd en 1, d u rch  die O sm o n d s c lie n  ih ik ro - 
skopischen Boobacht.ungdn a is d u rch au s zu treffeńd. 
b e s tiltig t sind , fe b lt ob iger D eu tu n g  d e r  L in ien  ab c d i  
noch die w ich tigc  S tiitze , w elche das M ikroskop

lie fe r t. S ch lie fs t m an aus d ieser D eu tu n g  rtick- 
w iirts a u f  das K le ingefuge  e in e r E iseu-K ohlenstoff- 
leg iru n g  m it w en ig e r a is  4 ,3  und  m eh r a is  1 ,2  ®/o 
K ohlenstoff bei e in e r T e m p e ra tu r  u n m itte lb a r  u n te r  
1 1 3 0 ° , so w iirde sich  das in T e x tt ig u r  8  ab- 
geb ild e te  Scliem a e rg eb en . D er G rap liit m ufste  
sich in N este rn  an o rd n en , und  diese A bsonderungs- 
w eise m ufs sich bei gew ćihnlicher T e m p e ra tu r  
u n te r dem M ikroskop v e rra th e n , tro tzd em , dafs 
Foc bei se in e r A bk iililung  Y erilnderungen  e rle id e t. 
Solche R oheisen  m it A nordnung  des G ra p h its  in 
N este rn  g ie b t es z w a r ;  es g ie b t jed o ch  m indestens 
ebensoviele  P ro b e n , w elche  d iese N este rb ild u n g  
n ich t zo igen , sondern  den G rap liit in g le ich - 
m afsig s tc r V erth e ilu n g  e n th a lte n . E s s te h t zu  
e rw a rte n , dafs R o b e r t s - A u s t e n  die E isen so rten , 
w elche ihm  zu r  F e s ts te llu n g  d e r E rs ta r ru n g s -  
p u n k tseu rv e  d ien ten , e in e r erg ilnzenden  m ikro- 
skopischen  P riifu n g  u n te rw irf t , und so die Z w eifel 
beheb t.

D es w eite ren  d ra n g t sie li d ie F ra g e  a u f : 
W elchen  E influ fs h a t die G esch w in d ig k e it der 
A bkiililung  a u f  die L a g e  der P u n k te  d e r L in ie

ab  und  d e ?  G cw isse E isenso rten  k an n  m an d u rch  
ra sc h e re  A bk iililung  ohne G rap h itau ssęh e id u n g  z u r  
E rs ta r ru n g  b rin g en , w ah rend  sie b e i lan g sa m e re r 
A bk iililung  G rap liit ausscheideu . S elir s ilic ium - 
a rm e E isen so rten  ne igen  be i gew o h n lich e r A b- 
k iih lung  iib e rh au p t n ic h t zum  G rau w erd en  durch  
G rap h itb ild u n g . F in d e t ke in e  G rap liitb ild u n g  
s ta t t ,  so b e s te h t das G efiige des w eifsen  E isen s  
m it iiber 0 ,9  % K oh lensto ff aus G em entit (C arb id) 
und  P e r l i t ;  is t G rap h itan ssch e iiłu n g  einget.reten , 
so s e tz t  es sich  zusam m en aus G rap liit, G em entit 
und  P e r l i t ,  bezw'. G rap liit, P e r l i t  und F e r r i t .  D ie 
re c lit un reg e lm afsig e  L a g e ru n g  d e r  im Schaub ild , 
T ex tfig n r 7, m it A bezcichnet.cn B eo b ach tu n g s- 
p u n k te  liings d e r L in ie  d e  lie fse  sich  w ohl du rch  
Y crsch iedenhe iten  in  d e r  A b k iih lungsgeschw ind ig - 
k e i t  e rk lilrcn . R o b e r t s - A u s t e n  h a t desw egen 

. aucli, w ie es sch e in t. das B ed iirfn ifs em pfunden ,

d ie  von L e  C h a t e l i e r  a n g ed eu te te  h y p o th e tisch e  
L ago  e in e r zw e iten  E rs ta rru n g ,ś lin ie  x y v z  u n te r
h a lb  de  anzunehm en , bei d e r sich  im w eifsen 
E isen  ein eu tek tisch es  G em enge d e r  fes ten  L osung  
Fe,, m it C em entit (C arb id) aussclie iden  so li. 
N iihere  A ngaben  iiber die B ed eu tu n g  d ieser L in ie  
h a t  R o b e r t s - A u s t e n  in seinem  5. B erich t an  
das „A llóys R esea rch  C pinm ittee“ n ic h t gem aclit.
O s i n o n d *  s ieh t im K leingefiige  d e r w eilsen  R oh- 
e iseń so rten , w ie es T ex tlig u r !) schem atisch  d ą r-  
s te ll t ,  eine S tiitz e  fiir die oben an g ed eu te te  A n- 
sch au u n g  bezug lich  d e r  L in ie  x y v z .  M an be- 
m e rk t a u f  den Schliffen d ie se r E isen so rten  b a r tę  
C em en titadern  (C) und w e ich e re , in F ig u r  9 
sc lira ffirte  F iilln iasse von P e r l i t  (P ) . In den 
C em en titadern  se lb s t finden sich  z a h lre ich e , zum  
T h e il se lir  fein  v e rth e ilte  E in sch liisse  eines dem 
P e r l i t  g le ichenden  K o rp ers . O sm ond fa fs t nun 
die C em entitadern  C m it ih ren  p e r lita r tig e n  E in - 
schliissevj a is  die U e b e rre s te  des bei -,cyz ge-

* O sm o n d : Sur la cristallograpliie d» fer. Ati- 
nales des Mines. 1000. Jan.
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M ldoten  eu tek tisch en  G em enges von F e c (feste  
L o su n g  von K olilenstoff iu  E isen ) und  C em entit 
au f, in  w elchem  boi w e ite re r  A bk iih lung  u n te r-  
h a lb  x y z  F e c in  C em entit und P e r l i t  ze rfiillt. 
E s  is t  jed o ch  n ic h t ausgesch lossen , die fe inen  
E in sch liisse  des P e r l i t s  im C em entit so zu  e r- 
k liiren , dafs die A dern  des C em entis, iihnlich  w ie 
T e x tf ig u r  10 schem atisch  y e ran sch au lich t, aus 
la u te r  k le inen  eck igen  unregelm iifsig  an e in an d er- 
g e la g e r te n  C em entitk ryg tilllchen  g eb ild e t w erden , 
die zw ischen  sich  von M u tte rlau g e  erfiillte  Z w ischen- 
rau m e  lassen . D ic F iillm asse  g e h t bei n ied e re r 
T e m p e ra tu r  in  P e r l i t  iiber. D ie C em entitadern  
m it  ih ren  P e rlite in sch lu ssen  hed ingen  also  n iclit 
no th w cn d ig erw eise  das Y orhandense in  e in e r eu tek - 
tisch cn  M ischung F e c C em entit in d e r N ilhe 
von x y z \  sie konnen  ebensogu t n u r  ein  sche inbares 
eu tek tisch es  G em enge bilden .

E s  m ufs b e i w eiterem  F o r tg a n g  d e r F o rsch u n g  
d a ra u f  O bach t geg eb en  w erden , ob n ic h t e tw a  
x  y  d ie m ogliche F o r ts e tz u n g  von L in ie  B C in 
S ch au b ild  F ig . 7 d a rs tc ll t .  Y ie lle ich t g ie b t x  y z  

n u r den G ren zfa ll an  fiir 
die E rs ta rru n g s v o rg a n g e  
bei ra sc lie r  A bk iih lung ; 
da dic M enge des aus- 
gesch iedenen  G rap h its  

von d e r A bk iih lungsge- 
sch w in d ig k e it abh iing t, 
so m iifstcn  dann  die E r-  
s ta rru n g s p u n k te  j e  n ach  
d e r  A bk iih lungsgeschw in- 

lerIlt d ig k e it zw ischen  d e  und 
F igur 10. x  y  y e ran d erlich e  L ag e

e rh a lte n .
U eb er die chem ische Z usam m onsetzung  d e r 

z u r  E rm itte lu n g  d e r S ch au lin ie  a b c d e y e r
w endeten  E isen so rten  m ach t d e r V e rfa sse r des 
5 . B eric lite s  le id e r ke ine  A ngaben  au fse r der, 
dafs sie „ re in es  im  e lek trisch en  O fen gek o h lte s  
E ise n “ se ien . E s  is t zu  hoflten, dafs w en ig stens 
iiber den S ilic iu m g eh alt, w e lch e r j a  a u f  die E r-  
s ta rru n g sv o rg iln g e  beim  B oheisen  von so w esen t- 
lichem  E influ fs is t, nach trU glich  noch A ngaben  
g em ac h t w erden , d a  b e i d e r  K olilung  des E isen s 
im e lek trisch en  Ofen ein U eb erg an g  von Silicium  
in  das E isen  n ic lit un b ed in g t ausgesch lossen  
e rsch e in t.

D ie sich  in  d e r  b e r e i t s  e r s t a r r t e n  E isen - 
K o h len sto fflęg iru n g  b e i w e ite re r  A bk iih lung  voll- 
z iehenden  V org ilnge sind  im u n te re n  T e ile  des 
S chaub ild s  F ig . 7 d a rg e s te llt  und  en tsp rech en  der 
b e re its  fr iih e r ( '„S tah l und  E is e n “ 1 8 9 9 , H e ft 15, 
S . 7 1 3 ) gegebenen  C urve. D ie D eu tung  d e r L in ien  
AB,  B C , D E  w u rde  dam als g egeben  a u f  G rund  d e r 
A nalog ie  m it den E rs ta rru n g sp u n k tS cu rv en  d e r 
L o su n g en  von K ochsalz  und  W a sse r  u n d  von  
S ilb e r  und  K up fer, sow ie a u f  G rund  d e r m ik ro 
skopiach  b eo b ach tb a ren  G efiigeerscheinungen . E s 
e n tsp ra c h  Z w eig  A G B  d e r  A bscheidung  des

F e r r i ts  aus d e r fes ten  L o su n g  von K olilenstoff 
(C arb id) im  E isen , B C d e r A bscheidung  des 
C arb ides se lb s t (a is  C em entit), I) E  d e r A bscheidung  
d e r eu tek tisch en  J lisch u n g  F e r r i t  +  C em entit, 
w elche m e ta llo g rap h isch  a is P e r l i t  b eze ich n e t 
w ird .

D ie F o r ts e tz u n g  d e r C uryen von C ab in  
F o rm  d e r p u n k tir te n  L in ie  C K L  i s t  hypo the- 
tisc h e r  N a tu r . Ih re  P u n k te  sind  n ic lit w irk - 
licli b eo b ach te te  H a ltep u n k to . D ire L a g e  w ird  
d a ra u f  g e s tiitz t, dafs oberhalb  1 ,8  °/o C m it w e ite r  
ste igendem  K o h lensto ffgeha lt die l le n g e  des aus- 
gesch iedcnen  C em entits abnelim en soli. D ies 
fand  ich  b ish e r n u r  b e s tiltig t, w enn  g le ich ze itig  
ein b e tr llch tiich e r G ra p liitg e lia lt im  E isen  vor- 
han d en  w ar, durcli w elchen  v o r d e r C em entit- 
au ssche idung  d e r in fe s te r  L o su n g  befindliche 
K ohlenstoff-(bezw . C arb id -)G eh a lt e rh eb lich  h erab - 
g em in d e rt w ar. Solchen  E ise n so rte n  m ufste  
m an  dann  r ic h tig e r  n ic h t e ine A bscisse rec lits  
von P u n k t  C, sondern  e ine solche lin k s  von 
diesem  P n n k te  anw eisen . Aus dem  B e ric h t 
B o b e r t s - A u s t e n s  k a n n  ich n ich t en tnehm en , 
ob die F o r ts e tz u n g  d e r p u n k tir te n  L in ien  in  
diesem  S inne au fzu fassen  is t, oder ob d ie m ctallo - 
g rap h isch en  B efunde  die L a g e  d e r  L in ie  C K  
auch  n ach  A b rech n u n g  des a is  G rap  h it au sg e fa llten , 
m itliin  d e r L osung  en tzo g en en  K oh lenstofts , rec lit-  
fe r tig e n . A naly sen  d e r  b eo b ach te ten  M ateria lien  
s ind  n ic h t angegeben . D as G leiche g il t  von  dem 
F e rr itz w e ig  I i  L.  D ie D a rs te llu n g  d e r V erh iilt- 
n isse  w ie im  S chaub ild  F ig . 7 durcli A B  C K L  
w iirde m eines W issen s  b e i L o sungen  im  gew ohn- 
lic lien  S inne k e in  A nalogon  finden.

E in ig e  P u n k te , w elche in  d e r  B esp reeh u n g  der 
T ex tfig . 5 , „ S ta h l und  E is e n “ 1899  H e f t 15 S. 713  
dam als a is  zu  fe rn lieg en d  iib e rg an g en  w urden , 
m ufs ich  b e i B esp reeh u n g  des 5 . B eric lite s  von 
R o b e r t s - A u s t e n  erg ilnzen . B ei d e r  E rs ta r rn n g  
sch e id e t sich  a u f  den P u n k te n  d e r  L in ie  ab  aus 
d e r koh lensto ffre icheren  fliissigen M u tte rlau g e  ein 
kohlenstoffaiuneres fes tes  E isen  aus. D e r G rund 
h ie rfiir  is t  d e r  U eb erg an g  des E isen s  aus dem 
fliissigen in  den fes ten  A g g re g a tz u s ta n d ; das 
fes te  E isen  v e rm ag  iu  d e r  N ilhe des E rs ta rru n g s -  
p u n k te s  w en ig e r K oh lenstoff g e lo s t zu  lia lte n  ais 
das fłiissige. E s w a r  fr iih e r  (s. o.) an  d e r  H and  
des m ikroskop ischen  B efundes g e z e ig t w orden, 
dafs auch  au f  den P u n k te n  d e r  L in ie  A  G B  sich 
E isen , u n d  z w a r  d iesm al m it g eringem , fa s t zu 
v e rn ach lassig en d en  K o h lensto ftgeha lt, in F o rm  
yon  F e r r i tk ry s ta l le n  au ssch e id e t. D a a lle  V or- 
g ilnge sich  im  festen  A g g re g a tz u s ta n d e  absp ie len , 
k a n n  eine A ggregatzustandsU ,nderung  h ie r  n ich t 
d e r G rund  fiir  diese A usscheidung  des nahezu  
re in en  L o su n g sm itte ls  sein . D ie nah e lieg en d ste  
D eu tung  g ew iih rt die A nnahm e e in e r a llo trop ischen  
U iuw and lung  des E isen s . In  d e r E in le itu n g  w urde 
a is  kennze ichnend  fiir  die a llo tro p isch e  Um- 
w an d lu n g  e ines E lem en tes l i in g e s te l l t : A enderung
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des E n e rg ie in h a lte s  ■ und  A en d eru n g  von physi- 
k a lisch en  E ig en sc lia f ten  ohne A enderung  der 
chem ischen Z usam m ense tzung . D ie A enderung  
des E n e rg ie in h a lte s  g ie b t sich  d u rch  die au f  der 
L in ie  A  B  b eo b ach te ten  H a lte p u n k te  k u n d ;  
A enderung  d e r  p h y sik a lisch en  E ig en sc lia f ten  is t 
c in ge tro ton , da  j a  das L osungsverm ogen  des 
E isens g eg en iib e r K oh lensto ff v e ra n d e r t is t. U n te r 
diesen U m stilnden a u f  A llo trop ie  zu sch lie fsen , 
is t ,  w ie in  d e r E in le itu n g  herv o rg eh o b en , n u r 
m oglich , w enn  au ch  das von B eg le itsto ffen  
freic  e lem en ta re  E isen  den H a lte p u n k t bei A  
ze ig t. D ies is t b ish e r im m er, se lb s t bei den 
koh lensto ffarm sten  b ish e r e rz e u g te n , auch  bei 
den e lo k tro ly tisch  h e rg e s te llte n  E isen so rten  d e r 
F a li gew esen . W e n n  au ch ' b e i d iesen  le tz te re n  
der W a sse rs to ff  ein  n ic lit le ic h t und w ohl auch  
n ich t y o lls tan d ig  zu b e se itig en d e r B e g le ite r  is t, 
also  das E isen  s tre n g  genom m en w ied er n ic lit 
in  e le m e n ta re r F o rm  z u r  U n te rsu ch u n g  g e la n g t, 
so w ird  m an doch so lan g e  z u r  A llo tro p en th eo rie  
seine Z ufluch t nelim en m iissen, b is n ich t neue 
T h a tsa c h e n  z u r  A ufgabe d erse lben  zw ingen . 
D ieser von O s m o n d  au fg es te llten  T h eo rie  zufo lge 
bofindet sich  das E isen  o berha lb  A B  in  der 
A llo trop ie  y -E is e n ,  w elche  K oh lensto ff (bezw . 
C arbid) b is zu einem  bestim m ten  G rade  in fe s te r  
L osung  zu  h a lte n  verm ag . L in ie  A  B  b eze ich n e t 
den U eb e rg an g  des y -  E isen s  in eine zw e ite  
a llo tro p isch e  F o rm , das p - E isen , w elches n u r  
g e rin g e  M engen K oh lensto ff (bezw . C arbid) losen 
k an n . D ie T em p e ra tu r , bei w e lch e r d ie se r U e b e r
g an g  s ta ttf in d e t, d e r  U m w and lungspunk t A r3, 
lie g t bei n ah ezu  kohlenstofffreiem  E isen  n ach  
R o b e r t s - A u s t e n  bei  9 0 0 °  C. D as von diesem  
F o rsch e r z u r  F e s ts te llu n g  d ie se r T e m p e ra tu r  
h e n u tz te  E isen  w a r  durch  E le k tro ly se  e rzeu g t. 
Ob es vollkom m on koh lensto fffre i w a r, is t  im  fiin ften  
B e rich te  n ic lit au sd ru ck lich  e rw a lm t. D urch  
H in z u tr i t t  von K oh lensto ff zum  E isen  w ird , w ie 
der Y e rla u f  d e r  L in ie  A B  (F ig u r  7) le h r t ,  d er 
U m w and lungspunk t A rs * h e ra b g e d r iic k t, g enau  
so w ie d e r T e m p e ra tu rp u n k t, b e i w elchem  A us
scheidung  von E is  aus e in e r K o clisa lz lo su n g  m it 
w en ig er a is  2 3  °/o C lilo rnatriu in  s ta ttf in d e t, durch  
s te igenden  K o c lisa lzg eh a lt vom E rs ta r ru n g s p u n k t 
des re in en  W a ss e r  0  0 b is sch lie fs lich  a u f  —  2 2 0 
e rn ied rig t w ird . Im  koh lensto fffre ien  E isen  w ird  
boi 9 0 0  0 (A r s) d ie  gesam m te M enge des y -E isens 
in /5-Eisen iib e rg e fiih rt. B ei Z u tń t t  oines ge- 
w issen K oh lensto ffgeha ltes , z . B . 0 ,2  °/o, lie g t Ar$ 
bei e tw a  8 3 0 0 C. H ie r  sch e id e t sich  eine 
gew isse M enge /?-Eisen a is F e r r i t  aus. G leich- 
ze itig  w ird  d e r R e s t des y -E isens an  K oh lensto ff 
(bezw . C arb id) a n g e re ic h e rt. D u rch  die A n- 
re icho rung  w ird  d e r  U m w an d lu n g sp u n k t dieses

* Siehe „Stahl und E isenw 1899 Heft 15 S. 712,
Figur 3.

R e s te s  von y -E isen  h e rab g ed riick t, so dafs also 
u n te rh a lb  8 3 0  0 C. neben  dem  ausgesch iedenen  
/?-E isen (F e r r it)  nocli k o h len s to ffh a ltig es  ; -E isen  
b esteh en  kan n . D io u n te rs te  T em p era tu rg ren zo , 
b e i w e lch e r k o h len s to ffh a ltig es  y -E isen  u n te r  
dem  E influ fs seines g e lo s ten  K ohlenstoffes (bezw . 
C arbides) daśe insfith ig  is t, w ird  d u rch  den  P u n k t  B 
zu  6 9 0  0 C. an g eg eb en , dessen A bscisse an d eu te t, 
dafs d e r  zu diesem  Z w ecke b e n o th ig te  K oh len 
stoff e tw a  0 ,8  °/o b e trag en  m ufs. Im  F a lle  des 
E isen s  m it 0 ,2  °/o C. w ird  sich  also  bei 8 3 0  0 C. 
(y lr3) z u r  H e rs te llu n g  des G le ich g ew ich tszu stan d es 
soviel /^-Eisen a is  F e r r i t  ausscheiden , b is d e r 
R e s t  von  y -E is e n  d u rch  A n re ic lie ru n g  einen  
K oh lensto ffgeha lt e rh a lte n  h a t, d e r  ih n  befilliig t, 
bei d ie se r T e m p e ra tu r  noch zu  b esteh en . B e i 
8 3 0  u w ird  sich  also  p lo tz lich  oino betr& chtliche 
M enge F e r r i t  u n te r  A bgabe  e ines en tsp rechenden  
W arm eb e trag es  b ilden . D io gesam m te F e r r i t -  
m enge k an n  a b e r  bei 8 3 0 0 noch n ic h t aus- 
gesch ieden  sein , y ie lineh r m iissen sich  be i w eiterom  
S inken  d e r T e m p e ra tu r  allnu tlilich  g e rin g e  F e r r i t -  
f/3-Eisen) m engen  n achb ilden . D ies is t  deshalb  zu 
e rw a rte n , w eil d e r  K o h len sto ffg eh a lt des R este s  
von  y -E isen  bei d e r n ied rig e ren  T e m p e ra tu r  n ic h t 
m eh r au sre ich en  kan n , um das gesam m te y -E isen  
v o r d e r U m w and lung  in  //-E isen  zu  v e rw a h re n ; 
ein T h e il e rle id e t d iese U m w andlung , und  z w a r  
soviel, dafs die A n re ich e ru n g  an K ohlenstoff j e t z t  
fiir diese neue T e m p e ra tu r  au sre ich t, um  den 
n un  verb le ib en d en  R e s t von y -E isen  in  diesem  
Z u stan d e  zu  e rh a lte n . E s s te l l t  s ich  also  bei 
8 3 0 0 e ine p lo tz lic lie  schroffe A enderung  im  
G le ich g ew ich tszu s tan d  ein, indem  bei d iese r T em 
p e ra tu r  p lo tz lich  eine b estim m te  M enge /¥-Eisen 
m it dem koh lensto ffre icheren  R e s t von y -E isen  
ins G le ichgew ich t t r i t t .  Alit s in k en d er T e m p e ra tu r 
y e rsc liieb t sich  d ieser G le ich g ew ich tszu stan d  all- 
m ah lich  u n te r  A nw achsen  d e r M enge des ,#-Eisens 
und  A bnahm e des A n th e ils  an  y -E isen . D ie 
dabe i a llm ah lich  fre iw erdende  W itrm e w ird  sich 
in d e r  A bk iililungscurye  kaum  b em erk b a r m achen, 
da  d iese ih re r  N a tu r  nach  n u r  schroffe A enderungen  
des E n e rg ie in h a lte s  an zn ze ig en  v erm ag . W o h l 
a b e r  lie fe r t das M ikroskop einen  B e leg  fiir die 
R ic litig k e it d e r ob igen  U eberlegung . S ch reck t 
m an  nam lich  z. B . ein E isen  von  0 ,2  °/o K oh len 
sto ff ab , w en n  es bei se in e r A bk iih lu n g  e tw a  8 5 0 u 
e rre ic h t h a t, so w erden  d u rch  die p lo tz lic lie  
A bk iih lung  die Y org iinge , die sich  u n te rh a lb  8 3 0  0 
absp ie len  und  die im m erliin  eine, w enn  auch  n u r  
k u rz e  Z e it bean sp ru ch en , y o lls tan d ig  o der w en ig - 
sten s zum  g ro fs ten  T h e il u n te rd riic k t, d. h . das 
E ise n  lie g t dann  auch  bei g ew o h n lich e r T em 
p e ra tu r  an g en iih e rt in  dem  Z u stan d e  y o r, w e lch e r 
ilnn bei 8 5 0  0 zukam . D as K loingofiige b e s te h t 
led ig lieh  aus M arten sit, w elcher also  dem K ohlen
sto ff in  fe s te r  L o su n g  e n th a lte n d e n  y -E isen  e n t
sp r ic h t. S ch reck t m an  u n te rh a lb  8 3 0 0 ab,  so
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is t dio M enge des M arten s its  g e r in g e r  gew on len , 
neben  ihm  t r i t t  F e r r i t  auf, dessen M enge der 
des bei d iese r T e m p e ra tu r  ausgesch iedenen  /tf-Eiseiis 
n ah ezu  g le ichkom m t. B ei a llm ah lich  s in k eh d er 
A b sch reck tem p e ra tu r b is e tw a  7 0 0 °  C. w ird  m an 
u n te r  dem M ikroskop im m er m ehr F e r r i t  und 
im m er w en ig e r M arten s it en tdecken .

Die L in ie  F G  im S chaub ild  F ig u r  7 ist d e r 
A usdruck  fiir e ine zw e ite  W ilrm eent/w icklung, 
a lso  A en d eru n g  des E n e rg ie in h a lte s , w elche fiir 
a lle  K oh lensto ff-E iseh leg irungen  b is e tw a  0 ,3 5  °/° 
K oh lensto ff bei 7 7 0  ° 0  lieg t. M it d e r  W an n e- 
en tw ick lu n g  ist eine w esen tlich e  A enderung  im 
m agnetischen  V erhalt.cn  d e r  L eg iru n g  fe s tzu s te llen . 
Dic A enderung  is t  auch  in den koh lensto ffitnnsten  
b ish e r beo b ach te ten  E ise n so rte n  b eo b ach te t 
w o rd en , so dafs auch  h ie r  e ine A enderung  der 
chem ischen  Z usam m ense tzung , bezw . eine Um- 
g ru p p iru n g  d e r  A tom e y e rsch ied en e r E lem en te ,

f ig u r 11.

so lan g e  n ich t en tg eg en sp rech en d e  T h a tsac h en  vor- 
liegen , kaum  z u r  E rk litru n g  h e ran g ezo g en  w erden  
k an n . W ir  hab en  also  w iederum  nach  den in 
d e r E in le itu n g  gem ach ten  B em erku iigen  die 
M erkm nle e in e r a llo tro p isch en  U m w andlung  des 
E isen s  y o r uns. N ach der B ezeichnungsw eise  
O s m o n d s  findet h ie r  ein U eb erg an g  des n ich t- 
m agnetischen  /¥ -E isen s  in die m agnetische  
u -A llo tro p ie  s ta t t .  D er U m w aud lungspunk t w ird  
mit A r2 b eze ich n e t. A is B eleg  fiir die A enderung  
des M agnetism us b e i A r t  —  7 7 0  ° so li F ig u r 11 
d ien en , w elche yon P ro f . C u r ie *  h e rr iih r t und  
dem ,,M e ta llo g rap h is t“ 1 8 9 9  111 S. 175  eiit- 
nom nien is t. Die A hscissen  geben  die T einpe- 
ra tu re n , bei denen die M ag netis irung  eines

* C u r i e ,  Tlićse, P ar is ,  ( fo u th ie r -Y il la r s  1895.

w eichen  E isendralit.es yon 0 ,8 7  cm L an g e  und 
0 ,0 1 4  cm D urclnn. yorgenom m en w urde . Die 
O rd inaten  geben  ein M ais fiir die ln te n s i ta t  der 
M agnetisiru rig  bei den zu den e inze lnen  Schau- 
lin ien  heigesch riebeuen  F e ld s ta rk e n . E s e rg ieh t 
sich  bei a llen  F e ld iti lrk e n  iihereinstim m end ein 
Minimum d er ln te n s ita t bei e tw a  7 7 0  °, also 
bei A rę  • E rh i tz t  m an kohlenstoffarm es E isen 
a u f  d iese T em p era tu r, so b o rt es a u f  m agnetisch  
zu sein . Bei d e r  A bk iih lung  des E isen s  yon 
e in e r T e m p e ra tu r  oberha lb  Ar* t r i t t  p lo tz lich  
b e i diesei' T e m p e ra tu r  M agnetism us ein. N ach 
d e r h o rizo n ta len  L a g e  d e r L inie F G  zu u rth e ilen , 
is t die L ag e  des P u n k te s  A r 2 in  gew issen  
G renzen  unabhślrigig vom K ohlensto ffgelia lt. Das 
bei A r s geb ild e te  [i - E isen  m ufs dem nach seh r 
g e rin g e  M engen K ohlensto ff e n tl ia l te n , sonst 
w iire zu  e rw a r te n . dafs F  G  m it steigem lem  
G e h a lt an  diesem  K o rp e r e tw as  nach  un ten  
s in k t. Bei e tw a  0 .8 5 %  K ohlensto ff treffen  F G  
und A B  im P u n k te  G  zusam m en. D ieser le tz te re  
is t som it ein P u n k t d o p p e lte r U m w andlung; 
d o rt y o llz ich t sich  die A usscheidung  yon p - E isen  
aus d e r festen  L o su n g  yon K ohlenstoff in y -E isen , 
und  g le ic lize itig  f tn d e td e rU e b e rg a n g d ie śe s^ -E ise n s  
in den a -Z u s ta n d  s ta t t .  M an beze ich n e t desw egen 
die P u n k te  d e r L in ie  G B  m it A r 3, 2. W ah ren d  die 
W iirm een tw ięk lu n g  bei -Arg (L in ie  A  B )  p lo tz lich  
s ta tt i in d e t und sich  d a h e r  in den A biihlungs- 
curycn  seh r d eu tlich  zu e rk en n en  g ieb t, is t dic 
U m w andlung  bei Ar-2 e ine a llm ah liche , von den 
P u n k te n  der L in ie  F  G  an  beg innende und sich 
yon da nach  un ten  e rs treck en d e . L in ie  F  G  g ieb t 
n u r die o b e rs te  G renze  d e r U m w andlungsperiode. 
N ach O s m o n d *  lie g t die u n te re  G renze  d ieser 
P e rio d e  ye rm u tlich  u n te rh a lb  D  E ,  a lso  u n te r 
6 9 0 ° .  D iese A n sich t w ird  auch  d u rch  die 
M agn etis iru n g scu ry en  in F ig u r  11 b e s ta tig t. 
Bei 7 7 0  " b eg in n t das p ld tz lich e  E in tre te n  des 
M agnetism us; d erse lbe  nim m t m it s inkender 
T e m p e ra tu r an fang lic li ra sch  z u , e rre ic h t aber 
sein  M axim um  e rs t  u n te rh a lb  6 0 0  0 C.

Die B ed eu tu n g  d e r C urve B  C  w urde  b e re its  
fr iih e r („ S ta h l u. E i s e n 1899  X V . S. 7 1 3 , 714) 
e ro r te r t .  S ie  e n ts p r ic h t d e r A usscheidung  von 
C em entit. Die L in ie  D  E  g ie b t die constan te
T e m p e ra tu r  A r t (i 90  1 a n , bei w elcher der
le tz te  R e s t d e r fes ten  L osung  yon K ohlenstoff 
in y - E is e n ,  die eu tek tisch e  L e g iru n g  m it etw a 
0 ,8  °/o K oh lenstoff, in ein inn iges G em enge yon 
F e r r i t  und C em entit z e rfa ll t .  D er U ebergang  
yon y  - E isen  in ( i-  und . .-E is e n  yo llz ie lit sich zu 
g le ich e r Z eit. E s is t  m og lich . dafs sich  die 
le tz te n  R este  von ( i -E is e n  e rs t noch un te rh a lb  
A r  i yo llstilnd ig  in a - E is e n  u inw andeln . A uf 
d e r  L in ie  D  E  sjiielen die noch riick stand igen

* O sm oiiil, Mctullographist 1899, 111. S. 169. 
W hat is the inferior limit of tlić rritical point A n i
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a llo trop ischen  A ęuderungen  nu r eine u n te rg eo rd n e tc  
R olle, w eil einm al die kulilenstottarinsf.cn E isen - 
so rten  den P u n k t  A rt n ic lit b es itzen , und zum  
a n d e rn , w eil dic d a sę lb s t b em erk b are  W ilrm e- 
en tb in d u n g  m it ste igendem  K olilenstoffgelia lt 
w iichst. D as M ikroskop le lir t  zw e ife llo s , dafs 
m an cs liier m it d e r A usscheidung  d e r eu tek tisc lien  
M isclm ng zu tliun  h a t.

K urz  zusam m engefafst. e rg ie b t sich  fo lgender 
Y erlan f d e r V org;lnge bei d e r A bkiililung  e r s ta r r te r  
E isen k p lilen s to ffleg iru n g en :

1. S e lir ko lilenstoftarm e L eg irtin g en  haben  
zw ei g e tre n n te , deu tlich  a u sg e p ra g tc  H a lte 
p u n k te  A r *  und  A r o ,  b e i dereń  erstem  die Um- 
w aiu llung  von y -E isen  in fi-E isen , und  bei dereń  
le tz tem  der U ebcrgang  von /tf-Eisen in das bei 
g ew ohn liche r T e m p e ra tu r  s ta b ile  a -E ise n  s ta t t -  
findet.

2 . K ohle iisto ffe isen leg irungen  m it w e n ig e r  ais
0 ,3 5  °/o K oh lensto ff liaben  d re i H a lte p u n k te : Bei 
A r 3  findet eine A usscheidung  yon  /¥-Eisen aus 
d er fe s ten  L osung  von  K oh lensto ff (bezw . C arb id) 
in y -E isen  (M artens it) s ta t t .  Bei A r g b e g in n t 
d e r U eb crg an g  des -E isen s in a -E ise n . B ei 
-•O-i t r i t t  Z e rfa ll d e r iib rig  geb liebenen  festen  
L osung  von K ohlensto ff (bezw . C arb id) in y -E isen  
in ih re  L o su n g sb es tan d th e ile : a -E ise n  (F e r r it)  
und C em entit, a lso  P e r litb ild u n g  ein. D er u n te r 
dem M ikroskop b eo b ach te te  F e r r i t  is t  a -E isen , 
z e ig t a b e r g eg en iib er dem  /tf-Eisen ke in e rle i m ikro- 
skop ische U n te rsch ied e .

3 . L eg iru n g e n  m it 0 ,3 5  bis 0 ,8  °/o K o h len 
stoff ze igen  zw ei H a lte p u n k te . D er obere A r s , 2 
g ieb t die T em p era tu r, bei w e lch e r sich ans der 
festen  L o su n g  von K oh lensto ff (bezw . C arbid) in 
y -E isen  (M artensit) fi-Eisen aussche ide t, das un 
m itte lb a r w e ite r in a -E isen  iibergelit. D er u n te re  
A r  i is t  d e r P e rlitp u n k t.

4 . L eg iru n g e n  m it e tw a  0 ,8  °/° K oh lensto ff 
zeigen einen e inzigen  H a ltep u n k t A r 3, 2) 1 > in 
w elchem  die fes te  L osung  von K oh lensto ff (bezw . 
C arbid) in y -E isen  (M artensit) s ich  ohne w eite res  
in F e r r i t  (a -E isen ) und C em entit sp a lte t , also 
P e rlit b ild e t.

5 . L eg iru n g en  m it iiber 0 ,8  °/o K oh lenstoff 
haben  zw ei H a ltep u n k te , von denen d e r obere 
d e r C em entitaussclie idung , d e r u n te re  d e r  P e r l i t 
b ildung  en tsp ric h t. L in ie  B  C  g ie b t die T em 
p e ra tu r . bei w e lch e r y -E isen  m it K o h len sto ff (bez w. 
C arbid) g es iittig t is t, B eim  lln te rsc h re ite n  d ieser 
T e m p e ra tu r  sch e id e t sich d e r  U eberschufs an 
C arbid a is  C em entit aus. Die dabei s ta ttfin d en d e  
W ilrm een tw ick lu n g  e n ts p r ic h t einem  K ry s ta lli-  
sa tionsp roce ls.

In dem S chaub ild  F ig . 7 is t noch  eine w eitere  
lio rizo n ta le  L in ie  d ic h t u n te r  6 0 0 °  e in g eze ich n e t, 
w elche einem  von R o b e r t s - A u s t e n  m it A ru be- 
zeiclineten  H altep u n k t en tsp ric h t. D ieser h a t

eine besondere B edeu tung  desw egen , w eil M o r r i s *  
in einem  E isen m it 0 ,0 8  fo C, 0 ,0 0 3  % S,
0 ,0 7 8  fó P  und S pu ren  von Mn bei e in e r T em pe
r a tu r  von e tw a  5 5 0 °  C ein M inimum d er P e r -  
m eab ilitilt en td eck te , dessen  L a g e  n ah ezu  m it 
Ar„ iibere in stim m t. W eg en  d e r g ro fsen  R e in h e it 
des E isen s  d iirften  Zw eifel d a ran , dafs dic E r -  
sc lie inung  dem E isen  se lb s t, und  n ic h t den B e- 
g leits to ffen  zu zu sch re ib en  is t, k aum  aufkom m en. 
F ig . 12 is t ein von M o r r i s  iiber die E rg eb n isse  
se in e r Y crsuche in d ie se r R ich tu n g  zusam m en- 
gcstellf.es S chaub ild . D ie  A bscissen  geben  dic 
T em p e ra tu re n  an , bei denen die M ag n etis iru n g  
yorgenom m en w urde , die O rd iu a ten  en tsp rec lien  
d e r m agnetischen  In d u c tio n  in K ra ftlin ie n  a u f  
d as Q u ad ra tcen tim e te r u n te r  dem  E influ fs d e r 
den einze lnen  C urven beigeśc liriebenen  F e ld s ta rk c n . 
Al le  Inductio riscu ryen  ze igen  e in  M inimum bei 
e tw a  5 5 0 °  C, und z w a r  is t die E rsch e in u n g  in

Figur 12.

m itte ls ta rk e n  F e ld e rn  am  au sg esp ro ch en sten .
G le ich z e itig  best.iitigen die C’urven ebenso w ie
die in F ig . 1 I das V crschw inden  des M agnetism us 
bei e in e r T e m p e ra tu r  von A r2 =  7 7 0  A r0
w iirde einem  neuen H altepunkt. en tsp rec lien . 
G luck licherw eise  lia t die A nsic lit O s m o n d s ,  dafs 
d iesel- P u n k t  Ar„ kein  se lb s ta n d ig c r H a lte p u n k t, 
sondern  v ie lle ich t n u r die u n te re  G ren ze  der
U m w am llungsperiode A r2 b eze ich n e t, v ie l W a lir-  
scliieiiiliches fiir sich.**

* M o r r i s .  Philos. Magazine, B i l .  44. S. 218—254. 
1897.

** O sm o n d . Metallograpliist 1899, U l. S. 1(59.
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B etrachtet man auf Grund der oben ge- 
gebenen Tlieorien beispielsweise den Yerlauf der 
E rstarrung und Abkiihlimg eines gegossenen 
Flufseisenblocks, so miissen sich folgende Vor- 
giingc abspielen:

1. Erstarren einer festen Losung von Kohlen
stoff (bezw. Carbid) in y-Eisen. Diese feste 
Losung krystallisirt. Die Krystallisation ist die 
primilre im Błock.

2. Vorgange auf den Linien A  B, F G  und D fi: 
Secundare Bildungen.

Die Form der primilren Krystalle ist vielfacli 
in Holilraumen in Form von Tannenbaumkrystallen 
sichtbar, sie scheinen Oktaederskelette zu sein. 
W ir beobaehten die Krystalle bei gewohnlicher 
Temperatur, nachdem alle secundilren TJmwand- 
lungen vor sich gegangen sind. Ein Schliff 
durch einen solchen K rystall ergiebt dann auch 
kein einheitliches Gefiige, wie man es von einem 
ilufserlich krystallisiert. erscheinenden Korper 
gewohnt ist, sondern ein Gemenge von F errit

und P erlit, welche secundare Bildungen aus der 
urspriinglich den K rystall bildenden festen Losung 
von Kohlenstoff (bezw. Carbid) in Eisen sind. 
Die Rufsere Krystallform ist beibehalten, die 
innere Masse ist verilndert. Der Tannenbaum 
ist aufzufassen ais eine Pseudomorpliose eiues 
Gemenges von F errit und P erlit nach fcster 
Losung von Kohlenstoff (bezw. Carbid) in Eisen. 
Betragt der Kohlenstoffgehalt iiber 0,8 °/o, so 
ist die Erscheinung ganz ahnlich, nur ist der 
F errit ersetzt durch Cementit. Aehnlich ist der 
Fali bei der E rstarrung eines Schwefelblockes. 
Es bilden sich zunachst grofse primare Saulen 
des monoklinen Scliwefels. Dieser geht unter
halb 95,6° C allmahlich iiber in die rhombische 
Allotropie. Die Uufsere Form der monoklinen 
Saulen bleibt bestehen, sie werden aber je tx t 
von zahlreichen rhombischen Pyramiden gebildet. 
Es liegt eine Pseudomorpliose eines Haufwerks 
von rhombischen Schwefelkrystalleu nach mono- 
klinem Schwefel vor.

Die P ariser W eltausstellung’. V.

Schwedens Eisenindustrie-Ausstellung.

W ahrend am Tage der Eroffnung der Pariser 
W eltausstellung die meisten Abtheilungen einen 
nocli recht unfertigen Eindruck machten, bot die 
Berg- und Huttenmaunischc Ausstellung Schwe
dens, dank der umsichtigen Leitung A x e l  
W a h l b e r g s ,  schon am Yorabend ein fertiges 
und harmoniach abgeschlossenes Bild dar. Die 
bis in alle Eiuzelheiten geschmackroll durcli- 
gearbeitcte Gesammtanordnung (vergleiche nacli- 
stehendo Abbildung) ist eine Schopfung des 
schwedischen Architekten F. L i l j e k v i s t ,  der 
auch die Zeiclmungen fiir viele der im Nacli- 
stelienden niiher beschriebenen Sonderausstel- 
lungen geliefert hat.*

S t o r a  K o p p a r b e r g s  B e r g s l a g s  A k t i e -  
bo l a g .  Die stattliche Schaustellung deraltesten  
und bedeutendsten schwedischen Actiengesellschaft 
nimmt den grofsten" Theil der Yorderseite des 
schwedischen Ausstellungsgebietes ein, wahrend 
die beiden, den Eingang flankirenden Haupt- 
pfeilcr die ansehnliche Hohe yon 12 m eiTeichen.

* Die meisten der folgenden Angahen yerdanken 
wir dem freundlicheu Entgeorenkommen des Hru. A x e l 
W a h lb e r f f .

Die folgenden Analysen der ausgestellten 
Eisenerze lassen auf die vorziigliche Beschaffen
heit der zur Verhiittunggelangcnden Rohmaterialien 
schliefsen.

F rz  von * Eisen Phosphor Schwefel
°/o °/o %

Johannesherg . . , 51,4 0,002 0,03
Buriingsberg . . . .  55,5 0,005 0,025
B is p b e r g ................... 68,1 0,003 0,003
S t r i p a .......................  52,0 0,008 0,003

Von Holzkohlen sind Proben ausgestellt, 
die sowohl von geflofstem Holz ais auch yon 
Sagewerksab fitllen herriiliren und nach dem 
Domnarfvetverfahren (mit Gewinnung der Neben- 
producte) hergestellt sind. Durch das Flofsen 
yerringert sieli der Aschengehalt merklich, so 
dafs derselbe in der Kohle nur 0,2 bis 0,25 °/o 
betragt, wahrend der Gehalt an Schwefel und 
Phosphor zwischen 0,003 und 0,006 liegt.

Die ausgestellten Thomasblocke, die einen 
yollkommen dichten Bruch zeigen, habeu 310 111111 

im Quadrat uud besitzen einen Kohlenstoffgehalt 
vou 0,,5 bis 0,75 °/o. Ih r Gefiige deutet auf 
einen Aluminiumzusatz. Durchschnittsanalysen 
zeigen 0,016 °/o Phosphor und 0,005 0/° Schwefel.

| W eiter liegen Brucliproben yon sehr weicliem,
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w arin b earb e ite tem  T h o m aśm eta ll v o r, w olclie e inen  I 
hohen G rad  von  Z a h ig k e it e rk en n en  la ssen , w as 
iib rigcns le ic h t e rk lilrlich  is t, w enn  m an aus der 
A naly se  erfsih rt, dafs d e r G e h a lt an  K olilenstoff 
— 0 ,0 5  °/o, an  S ilicium  =  0 ,0 0 7  °/o, an  M angan  
=  0 ,1 9  °/o, an  P h o sp h o r =  0 ,0 0 8  °/o und an  
S ehw efel =  0 ,0 0 5  °/o bet.rllgt.

Zum Y erg le ich  m it diesen B ru ch p ro b en  sind  
iihn liche P ro b e n  von L an cash ire isen  au sg es te llt. 
Tm Z usam m enhang  h ie rm it sind  e in ige  Q ualitU ts- 
p roben  zu  erw illm en , w elche  die au fse ro rd en t-

allrii& hliches A u ftre ih en  m itte ls  D orn  w u rd e  d ieses 
L och  b is zu  50  mm D urchm esser e rw e ite r t ,  
w obei die D icke des S tiickes an  d e r d iiim sten  
S te lle  b is 3 ,5  mm lie ra b g in g ; dabei h ab en  sich  
k e in e rle i R isse  g eze ig t. A elin liche  P ro b e n  w urden  
auch  im w arin en  Z ustande  a u sg e f iih r t, w obei 
das g eb o h rte  L och  b is 116  min a u fg ew e ite t 
w urde  und die D icke des S tiickes b is 1,5 mm 
lie rabg ing .

E in e  w e ite re  in te re s s a n te  P ro b e  z e ig t ein 
i an d eres  S tiick . Z w ei P la t te n  w urden  m itte ls

Schwedens Berg- und Huttenniiinnische Ausstellung.

liche  Z ilh igke it d ieses w eichen  T hom asfln fseisens 
e rk en n en  la ssen . B o lzen  von 2 0  b is 2 5  mm 
D u rch m esse r w urden  k a l t  b is  a u f  e ine D icke 
yon 3 b is 4 ,5  mm au sg ch a in m crt, w o ra u f  m an  sie 
e in e r sch arfen  B iegep robe  u n te rzo g . S ch rauben - 
bo lzen  yon  den g le ich en  A bm essungen  sin d  k a l t  
um 18 0  0 gebogen  w orden , ohne R isse  zu  ze igen , 
an d ere  w ied er w u rd en  k a l t  a u sg e p la tte t,  eben fa lls  
ohne R isse  zu bekom m en. F e rn e r  lie g t e ine 
g ro fse  M enge g u te r  K a lts ta u c h  - P ro b e n  vor. 
E in  B olzen  von 25  mm D u rch m esse r w urde 
k a lt  a u sg e p la tte t, w o ra u f  a n  dem  au sg e p la tte te n  
E n d e  ein L och  von 4 mm g eb o h rt w urde . D urch

25 , 111111 d ick e r N ie te  zu sam m en g en ie te t, w obei 
die L o ch e r in  den beiden  P la t te n  im D urch m esse r 
bis zu 3 mm von e in an d er yersch ied en  w a ren . 
N ach  dem N ie ten  h a t  m an  das S tiick  in  d e r 
M itte  der B o lzen  d u rc h s c h n itte n ; es z e ig te  sich  
dabei, dafs le tz te re  a lle  d re i L o ch e r v o lls tan d ig  
a n sg e fa ll t  h a t t e n , tro tz d e m  d iese n ic h t g le ich  
gi-ofs w aren . E in ig e  w e ite re  P ro b e n  yeriin schau- 
lichen  die au fse ro rd en tlich e  S chw eifsb a rk e it d ieses 
w eichen  M a te ria ls ; th e ils  sin d  es S chw eifsfugen , 
die d u rch  E in tre ib e n  e ines D orns in  e inze lne  in 
die F u g ę  g eb o h rte  L o c h e r bedeu tend  au fg e tricb en  
w urden , ohne dafs sich die F u g ę  o ffnete ; th e ils
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sind  es K a ltb ieg ep ro b en , dic iiber je n e n  F ugen  
yorgenom m en w urden . S tre c k p ro b e n , die m it 
Y Jerk an te isen  du rch g efiilir t w u rd e n , w elche 
eine Scliw eifsfuge zw ischen  den E in sp an n s te llen  
besafsen , ze igen , dafs die C on trac tion  au fse rh a lb  
d e r Scliw eifsfuge e rfo lg t is t. Sch liefslich  liegen  
noch Schw eifsp roben  vor, bei denen b a r te r  S ta h l 
m it w eichcm  F lu fse isen  źusam m engeschw eifst 
w u rd e ; die n ach tr ilg lich  po lirten  un d  g e iltz ten  
P ro b en  lassen  die vo rziig liche B esehaffenheit der 
SĆ liw eifsstellen e rk en n en . E in es  d ie se r S tiicke 
is t au s 100  yersch iedeuen  T he ilen  zusam m en- 
g e se tz t,  yon denen  die H iilfte b a r t ,  die H iilfte 
w eicli is t, so dafs die p o lir te  Q uerschnittsflilche 
ein sc h a e h b re tta r tig e s  A usselien ze ig t.

Yon den iib rigen  A uśste llnngsgegeustilnde ii 
is t in sbesondere  ein F e in b lech  von 0 ,3  111111 D icke zu 
erw iilinen, d e s s e n H y lte re s is n u r  0 ,0 0 1  b e tr a g t ;  be- 
m erk en sw erth  sind  fe rn e r  S ta lilgu fs- und  Schm iede- 
stiieke , K u n stsch m ied ea rb e iten , H ufnilgel, sow ie 
P ro b e n  von S tab e iseh , das nach  <lem L an casliire - 
y e rfa h re n  m it H o lzkoh len  h e rg e s te llt w ird  und  von 
w elchem  se h r  g ro fse  M engen nach dem O rien t geben . 
G anz besońdere  B e a c h tu n g  verd ienen  auch  die aus- ; 
g e s te ll te n , im G ebraucli gew esenen  W erk zeu g e . ; 
E in  D rehm esser be isp ie lśw eise  h a tte  9 7 0  k g  
D relisp ilne von M a rtin s ta h l m it 0 ,4  °/o K oh len 
sto ff ab g en o m m en , ohne dafs es no tliig  ge- 
w esen  w iire , den S ta h l von nenem  zu sch le ifen . 
M it einem  B o h re r h a tte  m an 4 ,2 8  111 Roh
eisen  g e b o h r t , ohne ihn neu  sch le ifen  zu 
m iissen, u. s. w .

A v e s t a  ,T e r n v e r k s  A k t i e b o l a g .  D ie H a u p t-  
au ss te llu n g so b jec te  d ieser F irm a  sind  B leche, 
D am pfkesse lbodcu  von 6 0 0  b is 18 0 0  111111 D urcli- 
m esse r, F e in b lech e  und F o rm eisen p ro b en  sow ie 
M artin s tah lb lo ck o , B andeisen , Q uad ra te isen  von 
16 bis 2 0 0  111111 und  R undeisen  von 11 bis 
185 111111. D ie ausliegenden  Q ualitiitsp roben  la ssen  
die G iite des M ateria ls  zu r  G eniige erkenneii. 
B esońdere  E rw illin u n g  yerd ienen  S treck - und 
K altb iegep roben  y e rsc liied en ste r Ar t ,  die m it 
Y ierkan te isen  von 75 his 125  111111 au sg e fiih rt 
w u rden . S e h r  schon siiul auch  v ie r  k a lt  ge- 
w undene S tiicke von 95  mm Q u ad ra te isen . E ine  
S e rie  von B ruchp roben  von Y ie rk an te isen  ze ig t 
die T e x tu r  d ieser S tah lso rten , dereń  K oh lenstoff
g e h a lt  yon 0 ,3  b is  1 ,5  °/° a n s te ig t . E inen  
w e ite ren  B ew eis d e r  Y o rz iig lich k e it des in  A yesta  
h e rg e s te llte n  F lu lse isen s  lie fe r t end lich  noch ein 
g ro fses, aus einem  e in z ig en  B lech ged riick tes  H orn .

D ie  A c t i e n g e s e l l s c h a f t  O s t e r b y  B r u k  
h a t  se h r  sclione T ieg e ls tah lp ro b en  au sg es te llt. 
D aneben auch  P ro b en  der b e riihm ten  D anne-

m o raerze  sow ie d a rau s  h e rg e s te llte s  R oheisen . 
D ie Ś ch au ste llu n g  liiitte  ohne Z w eifel d u rch  B ei- 
g ab e  von A naly sen  w esen tlich  an  \Vei;th ge- 
w o n n en , obw ohl auch  die au sg es te llteu  T ieg e l- 
s ta h l-B ru c h p ro b e n  der J la rk e n  „D aniiem ora*1, 
„D an n em o ra  S p e c ia l“ , ,,E x tra  S p e c ia l11, ,,D o ra “ , 
„D o ra  W o lfra m “ und  „!M agnetstah l“ an  sieli 
schon a u f  die Y orziig lichkeit des .M aterials 
sch liefsen  lassen .

E in  an d eres  T ieg e lg u fss tah lw e rk , das durch  
eine R eihe  se h r  sch o n er B ruchpro lien  yon K o h len 
stoff-, W o lfram - und C hrom stah l y e rtre te n  ist, 
is t je n e s  d e r L a r s b o - N o r u s - G e s e l l s c h a f t .

P ro b e n  yon B essem ers tah l und  L an cash irc - 
E isen , sow ie yon n ah tlo scn  R o h ren , W erkzeugen  
a lle r  A rt h a t I g g e s t t n d  au sg es te llt.

D ie U d d e h o l m  A k t i e b o l a g  h a t  yorziig - 
liche P ro b en  yon ka l t  g ew alz tem  S ta h l z u r  A us
s te llu n g  g e b ra c h t. G anz besońdere  B each tu n g  
y e rd ien t ein au fse ro rd en tlich  lan g es  S a g e b la tt. 
Y 011 den  iib rigen  A usste llungsstiicken  erw iilinen 
w ir  noch a lle rle i W ag en ac lisen , H ufn itgel und 
W erk zeu g e , sow ie R olir- und D rah tp ro b en .

G. W . B i l  il t  in S tockholm  b a t ein  1̂ ijdoll 
se in e r se lb s tth iitig en  B esch ick u n g sv o rrich tu n g  
fiir G en era to ren  au sg es te llt.

E ine  re c h t geschm ackyo ll an g eo rd n e te  C ollectiy- 
au ss te llu n g  b ie te t das S o d e r t o r s - W e r k ,  dessen 
S p ec ia lita t d e r  sau re  M artin s tah l-F o rm g u fs  b ih let. 
B esonders h em ęrk en sw erth  sind  die d a rau s  her- 
g e s te llte n  W ind fo rm en  fiir H ochofen und L an ca - 
sh ireh erd e .

G anz Y orziig lichcs h a t d ie A c tien g ese llsch a ft 
O l o f s t r ó m  in gezogenem  und gep refstem  M ate ria ł 
g e le is te t;  a is  b’|so n d e re  N euheit erw iilinen w ir  die 
beiden au sg es te llteu  gezogenen  T orpedoendstiicke .

Die A u ss te llu n g  d e r  F a g e r s t a  J e m  B r u k  
z e ig t P ro b en  yon L an cash ire -E isen , M artin s tah l-  
giisse sow ie E rz e  u. a . 111. Y on h e ry o rrag en d em  
In te re sse  sin d  B locke yon E ise n , das w iihrend 
des E rk a lte n s  m it E rz  gem iselit w urde und  das 
a is  E in sa tzm a te ria l fiir den M artinofen d ien t. 
Zu erw iilinen sind  auch  liohle B locke fiir R o h re n ; 
die B locke w erden  in d e r W eise  lic rg e s te llt, dafs 
m an  sie z tth ilelist voll g ie fs t und  a lsdann  n ach  e in e r 
e rfą liru n g sm a ls ig  fe s tg e s te llten  Z e it den im  In n e rn  
noch ftiisslgen S ta h l au slau fen  liilst. W e ite re  
S pecia litilten  yon F a g e rs ta  sind  S ag en , n ah tlo se  
R ohren , D ra h t ,  D rah tg e flech te  und D ra litse ile  
sow ie W erk zeu g e  a lle r  A rt und W ag en fed ern .

A uf ilie m it d e r le tz tg e n a iin te n  Ś ch au ste llu n g  
y e re in ig te  A u sste llu n g  d e r  B  r  i 11 e 11 s c h  e 11 F  e - 
s t i g k e i t s p r i i f u n g s m e t h o d e  w erden  w ir vor- 
au ss ich tlich  noch zuriiekkom m en.
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Die neue amerikaniscłie Hochotenanlaęe „Columbus44.
A bbildung 1 zeigt die V orderansic lit, Abbil

dung 2 den L ageplan und Abbi ldung 3 die 
Seitenansicht der neuen in Co l umbus ,  Ohio, 
ausgefiihrten  A nlage.* Die H ochofenm ittel sind 
73 m voneinander en lfe rn t; es sind Oefen von 
2 2 ,8 6  m  I-Ióhe und 5 ,1 8  m im K ohlensack.

W inderh itze r vorgeselien. N ach m ir gew ordenen  
zuverlassigen M ittheilungen blasen die A m erikaner 
n u r  m it 4 S 0  bis 5 9 0 "  C. heifsem  Wi nd.

Es sind fiinf s tehende G eblasem asch inen  yor- 
j h anden , dereń  G eblasecyliuder 2 1 3 3  m m  D urch

m esser und 1372  m m  Hub h a b e n ;  die M aschinen

Abbildung 2. Lageplan der neuen Hochofenanlage in Columbus, Oliio.

D er G asfang und die A ufgebevorrichtung sind i  

m ehrfach  in „S tah l und E isen“ beschrieben . ** 
Jeder H ochofen h a t n u r d re i ste inerne  W in d 
erhitzer von 5 ,4 8  m  D urchm esser und 2 2 ,8 6  m 
H ohe; indessen ist d e r R aum  fiir einen vierten

* „The Iron Age“ 1899 Nr. 18 vom 3. Mai S. 16.
** „Stahl und Eisen* 189S S. 97, 409, 571, 891;

1899 S. 890.

! konnen n ach  beiden Oefen b lasen. D er D am pf 
w ird in sechs stehenden  R ohrkesseln , von w elchen 
jed e r den D am pf fiir 3 5 0  P .S . liefern soli, e rzeu g t; 
jeder d ieser Kessel h a t seinen eigenen Schornstein , 
doch konnen alle sechs Kessel auch d u rch  einen 
K anał m it dem  grofsen S chornstein  in V erbindung 
geb rach t w erden, w elcher 2 ,4 3  m (8  Fufs) lichte 
W eite und 8 3 ,8  m  H ohe h a t. Die W inderh itzer

Abbililu n«r 1. Y der neuen in Columbus, Ohio.
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sow ohl ais die Kessel e rha lten  ih r Gas aus einem  
unterird ischen  G askanal, w elcher m it beiden Iloch- 
ófen in V erbindung steh t. Jeder H ochofen h a t eine 
Giefshalle von 1 8 ,2 8  X  8 3 ,8  m . Die Erz- und
K okslagerraum e sind au f eine Breite von 1 8 ,9 0  m
und eine L ange von 91 m  iiberdacht.

O s n a b r i i c k ,  im  Mai 1900 .
F r itz  W. Lurm ann.

Abbildung 3. Seitenansicht der neuen Hocliofenanlage in Columbus, Ohio.

Ueber yerschiedene im Handel befindliche Chainottesteine.

T ro tz  der an erk an n t vorziiglichen L eistungen 
d e r deutschen C ham otte-Industrie , h a t dieselbe 
im m er noch u n te r einer sta rk en  ausland ischen  
G oncurrenz zu le iden , denn es be trug  im Jah re
1 8 9 8  die E infulir feuerfester S teine 4 1 5 9 6 6 ,  die 
A usfuhr 1 1 7 8 5 0 7  und im Jah re  1899  die E infulir 
feuerfester S teine 4 1 4 7 9 2 ,  die A usfuhr 1 4 9 7 8 5 4  
M etercentner.

In neuerer Zeit sind w iederholt K lagen lau t 
gew orden iiber die ungerech tfertig te  B evorzugung 
ausland isclier C ham ottesteine vor solchen in- 
land ischen  F abrica ten , w elche in dem  R uf stehen, 
gule E rzeugnisse zu sein. Um zu e rm itte ln , ob 
diese Bevorzugung durch  einen grijfseren tech 
nischen W erth  d e r ausland ischen  Erzeugnisse 
gerech tfertig t sei, u n te rsu ch te  ich eine Reihe jener 
h ier und da  bevorzugten auslandischen  E rzeugnisse 
und stellte das U ntersuchungsergebnifs detnjenigen 
gegenuber, das iiber deu tsche E rzeugnisse vor!ag, 
w elche dem  C h e m i s c h e n  L a b o r a t o r i u m  fi i r  
T h o n i n d u s t r i e  P ro fesso r Dr. H . S e g e r  &
E. C r a m  e r  in B erlin in den letzten W ochen  zur 
B egu tach tung  eingesandt w aren . D a fiir die deu t
schen F ab rica te  also n ich t eine besondere A usw ahl 
getroflen w urde, so ist d e r e tw aige E inw and, dafs 
ich eine besonders gunstige A usw ahl zum  Nach- 
theil der auslandischen Erzeugnisse getroflen haben  
konn te , von vornherein  h infallig , und die U nter- 
suchung  d a rf  A nspruch au f eine vorurtheilsfreie 
B eurtheilung der in- und  auslandischen Fabrica te  
erheben . In der folgenden Tabelle,' w elche die 
U ntersuchungsergebn isse  en thalt, ist die H erkunft 
d e r auslandischen Erzeugnisse n am h aft gem acht, 
bei den in landischen  dagegen  ist die A ngabe der 
betheiligten F irm en  unterblieben, um  nich t w enigen 
W erken  einseitig zu dienen.

Aus dieser Z usam m enstellung  geh t also her- 
v o r, dafs der K ieselsauregehalt der un tersuch ten  
auslandischen  S teine zw ischen 5 4 ,2  und 6 4 ,3 7  % , 
der T honerdegehalt zw ischen 3 0 ,5  und 4 2 ,6  % 
und  der E isenoxydgehalt zw ischen 1,4 und  6 ^  
schw ank t — ein ganz enorm  h oher Eisenoxyd- 
gehalt fiir C ham ottefabricate  — , w ah rend  der 
A lkaligehalt sich zw ischen 0 ,5  und 3 ,9  % bew egt. 

I Der G ehalt an  Kalk und M agnesia , m eist n icht 
i erheblich , liegt um  1 % in S u mma .  Es erreich t 
I som it keine dieser M arken einen M inim algehalt an 

F lufsm itteln  und  einen M axim algehalt an Thon- 
erde, w ie die deutschen S teine A und F, w elche 
m it den S teinen G zu den schw erschm elzbarsten , 
in le tz ter Zeit von dem  C hem ischen L aboratorium  
fiir T hon industrie  un tersuch ten  deu tschen  F ab rica ten  
gehoren . Die un tersuch ten  deu tschen  S teine haben  
an  K ieselsaure einen G ehalt von 50  und 5 9 ,7 6  Jó, 
an T honerde  einen solchen von 4 2 ,7 2 , 4 0 ,5 6 , 
3 5 ,3 6 , 3 8 ,7 1 , 4 6 ,2 1  Jb, d er G ehalt an  Eisen- 
oxyd schw ank t zw ischen 0 ,8  und 1 ,60  % und 
der A lkaligehalt zw ischen 0 ,3  und 1,2 Jo.

Ein Vergleich der analy tischen  E rgebnisse 
der frem dlandischen  und der deu tschen  Erzeugnisse 
zeigt, dafs die deu tschen  S teine die fiir die Schw er- 
schm elzbarkeit bei w eitem  geeignetste Z usam m en- 
setzung  besitzen, und aus der zw eiten Spalte  der 
n achstehenden  T abelle , in w elcher die durch 
prak tische  V ersuche erm itte lten  Schm elzpunkte 
der S teine nach  Segerkegeln  angegeben  s in d , ist 
e rs ich tlich , dafs en tsp rechend  der M enge der 
F lufsm ittel die S chw erschm elzbarkeit zuriickgeht. 
Diese T h a tsach e  bietet im allgem einen nichts 
N eues, auch ist es F achleu ten  hin langlich  bekannt, 
dafs m anche  M arken, w elche un ten  dem  Zeichen 
auslandisclier B eriihm theit bei uns eingefiihrt
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SiOa . . . 60,90 
ai2o-, . . 33.51
Foj03 . . 2,20 
CaO . . .  0,00 
MgO . . . 0,14 
Ka0 . . . 2,31 
GlUhyerl. 0,36
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SiOa . . . 01,45 
A!a03 . . :«,40 
FejOa . . 3,85 
CaO . . . 0.50 
JlgO . . . 0,42 
KaO . . . 0,54 
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SiO, . . . 62,70 
AI2O3 . . 32,35 
FeaOa . . 2,14 
CaO . . 0,40 
MgO. . .  0,21 
K.,0 . . . 2,11 
GlUhyerl. 0,14

31—32 2,1702 2,177 4,3 3,8 0,07
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SiOa • • • 64,37 
Al,0, . . 31,95 
KoaOa . . 1,01 
CaO . . . 0,55 
MgO . . . Spur 
KaO . . . 1,21 
GlUhyerl. 0,53

31—32 2,15 2,164 11,9 4,0 0 , 2 2

100,05 100,22
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SiOa . . . 54,48 
AI2O3 . .  40,50 
FcjOa . . 2,42 
CaO . . .  0.65 
MgO . . .  0,38 
KaO . . . 1,42 
GlUhyerl. 0.32

fast 33 2,3076 2,322 7,6 5,5 0,15
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SiOa . . . 01,66 
AlaOj . . 32,14 
FeaOa . . 2.03 
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SiOa . . . 63,75 
AlaOa . . 30,82 
FeaOj . . 2,83 
CaO . .  . 0,46 
MgO . . . 0,72 
KaO . . . 1,41 
GlUhver). 0,43

gut 30 2,1865 2 , 2 2 9,7 7,5 0,29
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SiOa . . 57,40 
AI2Oa . . 37,86
FojOj . . 2,00
CaO . . .  1,00 
MgO . . .  0,45 
KaO . . . 0,97 
GlUhyerl 0,44
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SiOa . . . 58,74 
AI3O3 . . 35,09 
FeaOa . . 2,80 
CaO . . . 0,27 
MgO . . .  0,S0 
KaO . . . 2,11 
GlUhy.rl. 0,40

31 32 2,19 2,13 9,1 6,5
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SiOa . . . 60,90 
AlaOa . . 31,27 
Fea03 . . 5,94 
CaO . . . 0,55 
MgO . . .  -  
KaO .  . . 1,63 
GlUhyerl. 0,32

gut 30 2,645 2,65 11,5 6,8 0,08

lO 100,21 1 rH 100,61
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SiOa . . . 58,02 
AlaOa . . 36,84 
FeaOj . . 2,64 
CaO . . . 0,45 
MgO . . . 0,52 
KaO . . .  1,54 
GlUhyerl 0,22

3 1 - 3 2 2,2424 2,174 9,5 6,5
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SiOa . . . 58,50 
AI.O3 . 31,41 
FeaOj . . 6,00 
CaO . . . 0.70 
MgO . . .  0,64 
KaO . . . 2,41 
GlUliyerl. 0,50

2 8 - 2 9 2,4322 2,45 1 1 , 3 3,7 0,08

O
_S
3

SiOa . . . 61,88 
Al 03 . . 32,31 
Fe A .  . . 4,00 
CaO . . . 0,45 
MgO . . -  
KaO . . . 1.40 
GlUhyerl. 0,36

31—32 2,615 2,65 11,5 6,3 0,35

100,16 100,40
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SiO a . . . 61,2+ 
AlaOj . . : » . «  
► caO , . . 3,20 
CaO . . . 0,45 
MgO . . . 0,54 
KaO . . .  3,90 
GlUhyerl. 0,54

fast 31 2,3813 2,35 1 1 ,6 9,7

(Lineare
Ausdeh-

nung)
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rH

SiOa . . . 51,22 
Al Oa . . 42,66 
Ko,O, . . 1,40 
CaO . .  . Spur 
MgO . . . 0,33 
KaO . . . 1,27 
GlUhyerl 0,32

34 2,57 2,61 12,09 10,4 0,54

100,.35 100,20

V)

Sb
:o
►'■h

SiO a . . . 01,86 
AlaOj . . 32,09 
^ ,0 3 . . 2,04 
CaO . . . 1,15 
MgO . . . 0.64 
KaO . . . 2,21 
Glfllivurl. 0,30

29—30 2,12 2,112 1 1 % 6

(Lineare 
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nung) i

0,21

S iO , . . . 51,15 
AlaO3 . . 45,72 
F p j  0 j  , 0,80 
CaO . . . 1,77 
MgO . . .  -  
KaO . . .  0,34 
GlUhyerl 0.28

3 5 -3 6 2,5126 2,5155 8,2 6,1 0,25

100,29 100,06
•
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Materiał BO- BI 2,3 2,29 10 10

(Linearo 
Ausdeh- 

n u nu)
0,073

A!aOa . . 40,56 
FeaOa . . 1,36 
CaO . . .  — 
MgO. . .  -  
KaO niclit best. 
Głtihverl. 0,56

fast 35 2,-18 2,18-1 8,4 8,1 0,08

100,03

AljO* . . 35,36 
F©aOa . . 2,4® 
CaO . . . 0,45 
MgO . . . 0,48 
KaO . . . 0,61 
GlUhverl. 1,30

fast 38 2,523 2,53 11,4 10,0 0,08

100,28

-

SiO a • • - 5884 
AlaOa . i 38,71 
Fea03 . . 1.20 
CaO . . .  o,:w 
MgO . . . 0,20 
KaO . . . 0,74 
GlUhverl. 0,33

54 —35 2,519 2,591 8,1 0,4 1 , 2

100,32

SiOa . . • 50.00 
AI2O3 . . 46,21 
FeaO* . . 1,62 
CaO . . . 0.55 
MgO . . . 0,35 
KaO . . - 1,21 
Gltlhverl. 0.12

35—30 2,49 2,52

'

9,8 8,1 0,4

100,06

sin d , kaum  eine grofsere S chw erschm elzbarkeit 
besilzen ais Segerkegel 3 0 . N ur ein auslandisches 
E rzeugnifs, der u n te r N r. 17 aufgefiihrte Bjufstein, 
e rre ich t eine Schw erschm elzbarkeit von S eger
kegel 3 4 , dann  niihern  sich zwei der au landischen  
S teine d e r S chw erschm elzbarkeit von S eger
kegel 33 , nam lich  die u n te r N r. 3 aufgefiihrte 
M arkę B und  M und  die u n te r N r. 13 aufgefiihrte 
M arkę A llh u sen ; 8 der ausland ischen  S teine 
schm elzen zw ischen Segerkegel 31 und 3 2 ,  vier 
zw ischen Segerkegel 3 0  und 31 und zwei zw ischen 
Segerkegel 2 8  und  2 9 ;  es sind dies die M arkę (7) 
P reston  G range und die M arkę (9 ) H oganas. 
R einer der un tersuch ten  ausland ischen  S teine h a t 
eine Feuerfestigkeit ersten  R anges aufzuw eisen 
w ie die deu tschen  S teine A, C, E  und  F.

U m  nun w eiter festzustellen , w ie grofsere 
Stiicke der S teine sich bei e inem  H itzegrade 
verhalten , w elcher im  G rofsbetrieb in den m eisten 
Porzellan- und C em entofen und  in der Glas-, 
W asserg las- und  E isen industrie  du rchgehends m it 
L eichtigkeit erre ich t wi r d ,  h abe  ich grofsere 
S tucke in einem  Porzellanofen  bei Segerkegel 1(5 
nochm als b rennen  lassen . V ergleicht m an  das 
A ussehen der bei d ieser T em p era tu r geb rann ten  
S teine m it d e r B rennfarbe, w elche die S teine be

sitzen , w enn sie in den H andel k o m m e n ,  so 
zeigt s ich , dafs die ausland ischen  Erzeugnisse 
du rch  das verhaltn ifsm afsig  n ich t hohe Feuer 
ungebiihrlich  angegrifTen sind, narnentlich  ist dies 
bei den M arken N r. 7, 9 , 14, 15 und 10 von 
P res to n  G range, H oganas, R am say  und Glenboig 
der F a li; d ieselben sind n ich t n u r im ganzen 
erheblich  g eb rau n t, sondern  sie zeigen auch 
besonders auffallende schw arzb raune Eisenllecke 
in g ro fsler M enge. Das sind U nterschiede und 
V eranderungen, die m an  bei unseren  in landischen 
m ark tfah igen  C ham ottesteinen  bei dieser T em pe
ra tu r  n ich t gew ohnt ist zu beobachlen . D a nun 
die auslandischen  S teine, die schon  eine so weit- 
gehende Z ersto rung  bei Segerkegel IG zeigen, 
in dem  Z ustand , wie sie in  den H andel kom m en, 
ziem lich farblos sind, so is t die V erm utliung nahe  
geleg t, dafs d ieser n iedrige B rand beabsich tig t 
und dazu ausersehen  ist, den eigentlichen W erth  
der F ab rica te  zu verbergen. H oher g eb rann t 
w urden  sie m inder verkaufsfahig sein. Infolge 
dieses V erhallens en ts tand  die F ra g e , ob die so 
schw ach  geb rann ten  S teine bei so starkem  Feuer, 
wie es an  der V erw endungsstelle  zwTeifellos be
steh t, n icht noch w eitere  nach lheilige Verande- 
rungen  narnentlich in Bezug au f V olum enbestandig- 
keit zu T ag e  tre ten  lassen w urden . Um dies zu 
erm itte ln , w urde  das specifische G ew icht der auf 
den M arkt gebrach ten  und d e r bei Segerkegel 16 
n achgeb rann len  S teine bestim m t. In der neben- 
stehenden  U ebersichtstabelle sind die U nterschiede 
kenntlicli g em ac h t, w elche durch  die hoheren 
B rande, sow ohl hinsichtlich  des specifischen Ge- 
w ich ts , sow ie beziiglich d e r W asserau fn ah m e
fahigkeit und der linearen  S chw indung nach  dem  
erneu ten  B rande eingetreten  sind. Diese Zahlen 
w eisen zum  T heil enorm e Schw ankungen  auf. 
B esonders die A ngaben  iiber das bei hoheren  
H itzegraden  e in tretende N achschw inden  sind bei 
der Versvendung zu beriicksiclitigen , und  sie 
w eisen naclidriicklichst d a rau f h in , wieviel w erth- 
voller der scharfe r geh ran n te  S tein  sein w iirde, 
ais der zu schw ach  geb rann te  es ist.

W ah ren d  bei den deutschen M arken die 
W asserau fnahm efah igkeit w enig schw ank t, — sie 
geh t in keinem  Fali um  m eh r ais 2 ,6  zu- 
riick — , ist sie bei den ausland ischen  M arken 5, 
und  0 von 9,1 fó au f 6 ,5  und von 9 ,5  au f 6 ,5  
bei 7 von 11, 3 au f 3 ,7 , bei dem  Stein 9 von 11 % 
au f 6 bei dem  Stein 11 von 11 ,9  au f bei 
dem  Stein 13 von lO fó  au f 5 ,7  $ ,  bei 14 von 11,5 
au f 6 ,S  #  und  bei 15 und  16 von 12 % au f 6,1 
bezw . von 11,5 au f 6 ,S  zuriickgegangen.

Die W asserau fnahm efah igkeit ist also bei den 
auslandischen S teinen im allgem einen aufser- 
o rden tlich  h o ch , und die P o ro s ita t m in d ert sich 
bei In ansp ruchnahm e im B etriebe erheblich . 
N ach einem  m ir zu H anden gekom m enen Gir- 
cu la r , be tite lt: „in Sachen  des V erhaltens eines 
englischen S teines beim  B ren n en ” , es handelt 
sich um  einen G lenboigstein , w ird  ausgefiihrt,
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dafs d e r M angel an P o ros ita l die N eigung zum  
Springen begiinstige. Es heifst d o rt w o rtlich : 

„Feuerfestc  S teine sind n ich ts w erth , w enn 
sie springen  und re ifsen , sei es infolge von 
pliitzlichem  T em pera lu rw echse l oder Schm elzen 
bei h o h e r und lang an d au ern d e r H itze , und 
diejenigen F ab rican ten  erzielen die besten Er- 
folge, w elche die grofste Sorgfalt d a rau f ver- 
w enden, die P orosita l des Steines zu erhalten , 
d am it er n ich t reifsl und ein m oglichst sch lech ter 
W arm ele ite r ist. S te ine , w elche diclit sind 
und kein W asse r au fnehm en , eignen sieli ja  
vorziiglich fiir H a u se rb au ten , aber w er m it 
Schm elzofen v e rtrau t is t , w ird  diese Eigen- 
schaften  bei feuerfesten S teinen n ich t su c h e n .“ 

N un, da  nach  den vorliegenden U ntersuchungen  
bei den auslandischen  M arken die P o ro s ita t aufserst 
sta rk  h e ru n te r g eh t, w ohingegen ahnliche 
S chw ankungen  bei den  deu tschen  M arken nicht 
zu bem erken sind und  auch die P orosita t der 
letzteren n u r w enig  sinkt, so diirfen die e rw ahn ten , 
der englischen A npreisung en tnom m enen  grofsen 
Vorziige w ohl m eh r den deu tschen  ais den aus
landischen F ab rica ten  zuzuschreibcn sein.

Ein Blick auf die letzte Spalte der T abelle 
le h r t, dafs die auslandischen S teine beim  aber- 
m aligen B rand  zum  T heil s ta rk  nachgeschw unden , 
zum  T heil erheblich gew achsen sind. Diese 
V olum enveranderung  b e trag t beispielsw eise bei 
den N um m ern  5 ,6  und 12 ungefahr \ , bei
dem  Stein N r. 13 A llhusen b e trag t die lineare 
A usdehnung ann ah ern d  2 ,4 7  % und bei dem 
Stein N r. 15 sogar 4, 11 % • E in solches W achsen  
der S te ine , das wohl vorw iegend auf die Ver- 
ringerung  des spec. G ew ichtes des Q uarzes, viel- 
leiclit ab er auch oder zurn T heil auf ein Blahen 
der durch  E isenverb indungen  verunrein ig ten  T hon- 
substanzen  zuruckzufiihren ist, m ufs doch fiir die 
S tab ilita t des M auerw erks ais rech t w enig forderlich 
be trach te t w erden.

Vielleicht sind die sta rken  S chw ankungen , 
w elche nam entlich  die englischen S teine hinsicht- 
lich der Y olum enbestandigkeit sow ie beziiglieh 
der P orosita t aufw eisen , zum  T heil auch d a rau f

zuruckzufiihren, dafs in  E ng land  zum  M agern des 
T hones an  S telle von G ham otte vielfach un- 
geb ran n te r n u r  gekollerter Schieferthon verw endet 
w ird zu G unsten aufserorden tlich  n ied riger Ge- 
stehungskosten . A ndererseits ab er ist der au fser
ordentlich  schw ache B ra n d , w elcher so vielen 
ausland ischen  F abrica ten  eigentliiim lich is t , nu r 
fiir solche F ab rican ten  von Vortheil, w elche einzig 
und allein d a rau f au sg eh en , die C oncurrenz ge- 
legentlich in d e r Subm ission  zu b e s ie g e n ; die 
S tetigkeit der B eziehungen zw ischen F ab rican ten  
und C onsum enten kann  nich t gefordert w erden , 
w enn S teine, die ais hellgrau  oder w eifslich-gelb 
in den H andel k o mme n ,  nach  einm aligem  Um- 
b rand  kastan ienb raun  ausse lien , w ie z. B. die 
englischen M arken R am say  und G lenboig, w as 
eine F olgę des eno rm  hohen zw ischen 4 und 
ann ah ern d  6 fó liegenden E isenoxydgehaltes ist.

Augenfiillig ist, dafs m anclie  S teine, w ie z. B. 
die M arken 5, 6 , 12, 13 und  15, tro tzdem  sie 
sich beim  erneu ten  B rennen bei h o h erer T em pe
ra tu r s ta rk  ausgedehn t h ab en , eine n ich t uner- 
hebliche A bnahm e der P o ros ita t aufw eisen. Es 
ist diese oft beobachtele  E rscheinung  m eines Er- 
ach tens au f freien Q uarz in den T honen  zuruckzu
fiihren, w elcher beim  B rennen nich t schw indet, wie 
die T honsubstanz , sondern  sein Volum en vergrófsert. 
Da nun  die T honsubstanz  schw indet, der Q uarz aber 
n icht, so ist es w ahrschein lich , dafs d e r le tz tere  die 
P o ren rau m e m eh r und m eh r ausfiillt und  dadu rch  
eine V erringerung  der P o ro s ita t herbeifiih rt.

Ais G esam m tergebnifs d ieser U ntersuchungen  
ist zw eifelsohne anzusehen , dafs die E rzeugnisse 
der deu tschen  C ham otte-Industrie  jeder frem d- 
landischen  C oncurrenz in vollem Mafse gew achsen 
sind. Mogę diese T h a tsac h e  n ich t n u r  den 
ras tlo s  vo rw artsstrebenderi F ab rican ten  eine Ge- 
n u g th u u n g  bleiben, sondern  auch den C onsum enten 
zur G ewifsheit w erden .

C h e m .  L a b o r a t o r i u m  f i i r  T h o n i n d u s t r i e : 
Prof. Dr. H . Seger u. E . Cramer.

B e r l i n  im  Mai 1 900 .
Reg.-Rath Dr. II. Ilecht.

Giefsptannenwageii fiir 20000 kg Pfaimeiiinlialt.
Der M a s c h i n e n b a u - A c t i e n g e s e l l s c h a f t  

T i g l e r  zu M eiderich w u rd e  im  vergangenen  
Jah re  von einem  lo th ring ischen  H iittenw erke der 
A uftrag ertheilt, neben  einem  dam pfhydrau lisclien  
G ielswagen auch einen solchen m it du rchaus 
elektrischem  B etriebe herzustellen . W ah ren d  der 
Bau e rs tg en an n te r W ag en  von der F irm a  seit 
Jah ren  ais besondere Specialitat gepflegt w urde, 
w ar der Bau eines elektrischen G iefsw agens eine 
vollstandig neue und w ohl b isher noch n ich t 
ausgefiihrte A ufgabe. Um so erfreu licher w a r es, 
ais im A nfange dieses Jah res der G iefsw agen j

in den W erk s ta tten  der genann ten  F irm a vor- 
gefiihrt w erden konnte und gleichzeitig m it diesem  
zum  V ergleiche auch ein dam pfhydrau lischer Giefs
w agen im  B etriebe w a r , der gegen die friiher 
erbau ten  einige V erbesserungen aufw ięs. Aus den 
beigegebenen  pho tog raph ischen  A ufnahm en  ist die 
C onstruction  der G iefsw agen ersichtlich . D er 
dam pfhyd rau lische  G iefswagen (A bbildung 1) be
s teh t einerseits aus dem  fah rb a ren  U nterw agen  
m it h in ten  aufgebautem  G ehause, in w elchem  der 
D atnpfkessel sow ie die von ihm  abhang igen  Be- 
triebsvorrich tungen  aufgestellt s in d . andererseits
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aus dom  vorne auf einer Saule ruhenden  Aus- 
leger m it G iefspfanne, dem  lediglich hydraulischen 
T heile des W ag en s. Den A usleger bilden zwei 
schm iedeiserne T rą g e r , die in der M itte durch  
eine gufseiserne den P refscylinder tragende  T raverse  
vcrbunden sind. D er P refscylinder bew egt sich 
m it einem  w irksam en H ub von 8 0 0  bis 1 0 0 0  m m  
auf d e r Saule und  bildet im  Verein m it d ieser 
zugleich den A ccum ulator fiir das P refsw asser 
der einzelnen hydrau lischen  A ppara te . Vorne 
zw ischen beiden A uslegerarm en befindet sich auf

H an d rad  m it K egeliibertragung  und Schnecke mil 
Schneckenrad  erfo lgen , w elch letzleres auf der 
D rechachse d e r P fanne sitz t, oder ab e r durch 
eine Zwillings-DifTerential-Reversirm aschine.

D er ganz aus Schm iedeisen hergestellle  Unler- 
w agen  w ird  von vier R adsatzen  getragen . In 
der Mitte d e r beiden vorderen ist die S tah lsau le  
in  schw erem  gufseisernem  E inbaustuck  gelagert, 
die in ih re r L angsseite  d u rch b o h rt ist zw ecks Zu- 
fiih rung  des P refsw assers von der A ccum ulator- 
pum pe. L etz tere , eine d reifache, stehende

Abbildung 1. Dam pfhydraulisćner Giefswagcn.

L agern  m it Laufrollen d reh b a r angeo rdne t die 
G iefspfanne, w ahrend  n ach  h in ten  zw ischen den 
A uslegerarm en das G egengew icht und auf diesem  
bezw ., in denselbem  die E in rich tungen  zum  
S chw enken , V erschieben und Kippen d e r P fanne 
angeo rdnet sind. Zwei seitlich  neben  dem  P refs
cylinder an geb rach te  Cylinder bew erkstelligen 
m iltels K etten und eines du rch  die Saule fbcirten 
K cttenrades das Schw enken des A uslegers um  
die S au lenac lise , \vogegen ein h in te re r auf dem  
G egengew ichte an g eo rd n e te r C ylinder du rch  d irectes 
E ingreifen m ittels K olbenstange au f ein s ta r r  m it 
d e r G iefspfanne verbundenes G estange ein Ver- 
schieben d e r P fanne bew irkt. D as K ippen der 
P fanne kann  en tw eder von H and  aus durch

P lungerpum pe, ist im G ehause des U nterw agens 
aufgeslellt. Sie en tn im m l das W asse r einem 
u n te r ih r im  R ahm en  e ingebauten  B eh a lte r, der 
zugleich auch  das R iicklaufw asser w’ieder auf- 
n i mmt ,  und driick t es d u rch  geeignete Sicher- 
heitsvorrich tungen  in den A ccum ula to r, de r bei 
leerer P fanne etw a 15 A lm . und bei gefiilller 
P fanne bis 3 0  A lm . D ruckw asserp ressung  liefert. 
Die erw ah n teS ich erh e itsv o rrich tu n g , die ein Zuhoch- 
gehen des A uslegers einerseits verh indert, erm oglichl 
auch in diesem  Falle andererse its  ein ruh iges W eiter- 
arbeiten  der P u m p e, die dann  vom W asser- 
beha lte r arbeite t. Die F ah rm asch in e  ist eine 
liegende Z w illin g s-R ev ers irm asch in e , die dem 
W ag en  eine m inutliche G eschw indigkeit von
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60 m verleiht. Den fu r die P u m p e  und  die 
Maschine erforderlichen  D am pf liefert ein liegender 
R auchrohrkessel von 9 A tm . U eberd ruckspannung . 
Zur B edienung des W ag en s  sind zwei Mann 
erfordeflich. Der P filirer des U n terw agens bedient 
von seinem  S tand aus den Kessel, die M aschine, 
die P u mp e  und den A ccum ulalor durch ein 
handiich vor ihm  angeordnetes H ebelw erk , das

neben S ch ieber, Ventilen und U m steuerung  auch 
alle G ondenshahne betbatig t. Der zw eite M ann 
hat seinen S tan d o rt au f dem  A usleger se lbst und 
fflftrt durch einen hydrau lischen  D oppelschieber 
die B ew egungen des Schw enkens und  des Ver- 
schiebens sow ie das K ippen der P fanne herbei.

W esentlicli e in facher erschein t der in den 
Abbi ldung 2 und  3 dargestellte  e l e k t r i s c h  b e -  
t r i c b e n e  G i e f s w a g e n .  D er fah rb a re  U nterw agen 
ist h ier zu einem  von n u r 2 R adsatzen  getragenen  
schm iedeisernen  R ahm en  zusam m engebau t, d e r in

se iner M ille w iederum  ein gufseisernes E inbąustflck 
zur A ufnahm e der m assiven S talilsau le  trag t. Der 
A usleger, zugleich der H aup tbestand theil des 
W agens, w ird auch  h ier du rch  zwei schm iedeiserne 
T rag e r gebildel, die in d e r Mitle d u rch  eine gufs- 
eiserne T raverse  m it S au lenfiih rung  versch rau b t sind. 
Vorn befindet sich die G iefspfanne, w ah ren d  der 
h in tere  T heil m it dem  G egengew icht von einem

vollstandig bekleidelen, m it einigen F en sle rn  ver- 
sehenen  G ehause iiberbau t ist, das, den F ah rm o lo r 
au sgenom m en , sam m tliche  A ppara te  und den 
F iih re rs tan d  au fn im m t. Oben au f der S aule ist 
ein d re h h a re r K opf aufgesetzt, w elcher du rch  ein 
eigenartiges G etriebe m it der F u h ru n g  des Aus- 
legers v e rb u n d e n , andererse its  aber d u rch  Ein- 
w irkung  eines E lek trom otors auf dieses G elriebe 
eine Auf- und  A bw artsbew egung  des A uslegers 
bis 1 5 0 0  m m  H ub herbeifiih rt. fn Abbi ldung 2 
s teh t der A usleger in h o ch st gehobener S lellung.

Abbildung 2. Elckti-iscli bctriebencr Giefswagen.
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D er Saulenkopf verm itte lt auch  gleichzeitig noch 
die S trom zufiih rung  und  ist d ieserhalb  du rch  R ohr 
u nd  C ontactw agen  m it der oberird ischen  S trom - 
zufiihrung in le itender V erbindung. Das S chw enken 
des A uslegers bew irk t ein zw eiter M otor du rch  
einfache U ebertragung  auf ein R adergetriebe, das,

Das A nlassen des F a h rm o to rs , d e r , w ie schon 
angedeutet, in  dem  R alim en  des U nterw agens 
eingebau t i s t ,  geschieht ebenfalls vom  A usleger 
aus, w ie auch in d e r A bbiidung die S trom zufiih rung  
nach  un ten  zu erkennen  giebt. S am m tliche  E lek tro
m otoren sind fiir beide D rehrich tungen  eingerichtet.

Abbiidung 3. Elektrisch betriebener Giefswagen.

wie auch  in  der A bbiidung ersichtlich , du i ch  ein 
Ritzel au f ein durch  die Saule fixirtes und  ge- 
fiihrtes S tirn rad  einw irkt. Das V erschieben und 
Kippen der P fanne beso rg t ein gem einsam er Motor, 
d er im  ersteren  Falle du rch  M utter und S chrauben- 
spindel au f ein starkes m it der P fanne verbundenes 
G estange einw irk t und andernfalls d u rch  D rehung 
einer Schnecke das auf d e r P fannenachse  sitzende 
S clm eckenrad  dre lil und  dam it die P fanne kippt.

Z ur B edienung dieses W agens ist n u r  ein 
M ann erforderlich , der, ohne seinen S lan d o rt ver- 
lassen zu m iissen, sam m tliche  M otoren bedienen, 
alle in iibersich tlicher W eise angeordneten  bew eg- 
lichen Theile und  das S cha ltb re tt libersehen und 
den G ang des W agens selbst bequem  beobachten  
kann . Die Installa lion  sam m tlich er M otoren und 
A p p a ra le . w ie auch  die Isolation d e r Leitungen 
ist die denkbar sicherste  und solideste, zum al da
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auch alle L eitungen und em pfindlicheren  Theile 
der B ew egungsm echanism en fest und  s taubsicher 
eingekapselt sind. Alle B ew egungeti konnen d a 
her aufserst exact un d  sicher ausgefiih rt w erden . 
Zu G unsten des e lektrischen G iefsw agens w iire 
wohl noch  zu e rw ahn ten , dafs derselbe, abgesehen

von derw esenLlich einfaeheren B edienung, bedeutend 
w en iger P latz  in A nspruch  n im m t, ais der Dampf- 
g iefsw agen , nach  allen Seiten schw enken kann 
und  jederzeit betriebsfertig  is t, also auch n ich t 
w ah ren d  der B etriebspausen bedient zu w erden  
brauch t.

Kruppsche Greschutzyerschlusse.
Y on J. Castner.

(Schlufs von Seite 582.)

2. S eh rau b en  y ersch lu is  von (le B nnge.
(Abbildung 21 und 22.)

D e r cy lin d risch e  V ersch lu fsk o rp e r oder Y e r
sch lufsb lock  h a t  dem  S ch rau b en v ersch lu fs  seinen 
Nam on gegeben , w eil in seine M antelfliiche ein 
S ch rauhengew inde  e in g esch n itteu  is t, das in  ein 
.U uttergew inde des R o h res  e in g re if t. D ie Sclirauben- 
giinge b ilden  som it das W id e r la g e r  geg en  den 
R iickstofs beim  Scliufs. Z u r A b k iirzu n g  des ze it-  
raubenden  E in sch rau b en s  is t das G ew inde in d re i 
den G ew indefe ldern  g le ich  b re iten  S tre ife n  fo rt-  
genom m en, so dafs je n e  in  den g la t te n  F e ld e rn  
in der R ic h tu n g  d e r S eelenachsen  g le iten  konnen.

D er Y ersch lu fsb lock  liifs t sich  d a h e r  in  d as R o h r 
h ineinsch ieben , und  es b e d a rf  dann  n u r e iner 
D rehung  um 60 0 zu m  festeu  Y ersch rau b en . D am it 
is t das P r in c ip  des S ch rau b en y ersch lu sses g e lo s t;  
a lles  iib rige  an m eclian ischer E in ric litu n g  d ien t 
nu r z u r  R eg e lu n g  der B ew egung  und  H an d h ab u n g  
beim  Oeffnen und  S ch liefsen .

D er Y ersch lu fsb lock  w ird  von d e r  Y ersc lilu fs- 
th iir  g e tr a g e n ,  die um einen  am G esch iitz roh r 
an g eb rach ten  G elenkbo lzen  se itlic li sc liw enkbar 
is t. In  d e r rin g fo rm ig en  V e rsch lu fs th iir  e rh illt 
d er Y ersch lu fsb lock  in  den A u ssch n itteh  fu r  die 
G ew indefe lder F iih ru n g  w iihrend  d e r L iings- 
bew egung  beim  Oeffnen und  S ch liefsen . Zum 
B ew egen des V ersch lu fsb lockes d ie n t eine H and- 
h a b e ,  sow ie e in  Y e rsc h ln fsh e b e l, d e r sich  um 
einen  G elenkbo lzen  zw ischen  zw ei O esen der

Y ersch ln fssch rau b e  heben  und senken  liilst. 
B eim  Sch liefsen  g re if t  e r  m it e in e r ex cen trischen  
Y ers tilrk tin g  se in e r G elenkose in einen  A n ssch n itt 
d e r Y ersch lu fstliiir  und  m it dem G riffende in eine 
A usnehm ung  des R o h rs , w odurch  ein unzeir.iges 
D rehen  des V ersch liifsb lockes v e rh iu d e r t w ird . 
A us d iesen  E ingriffen  w ird  d e r H eb e l bei seinem  
A ufw iirtsheben  g e lo s t, w o rarif sich  die Y ersćh lu fs- 
sch rau b e  um  6 0 °  nach  links d rehen  liifst; dann  
liegen  die G ew indefe lder in den g la t te n  F e ld e rn .

D as D reh en  der Y ersch ln fssch rau b e  w ird  durch  
das A nsto fsen  der Y ersch lufshebeliisen  geg en  A n- 

schlŁgflilchen der V ersch lu fs- 
th iir  b e g re n z t. W a h re n d  die 
le tz te r e  j e t z t  noch durch  
E in g riff  e in e r K lin k e  in 
das R o h r fe s tg eh a lten  w ird , 
g łe i te t d e r Y ersch lu fsb lock  
zu ru ck , w ird  ab e r w iihrend  
des Z u riickz iehens am D re 
hen d u rch  den  in eine 
F u h ru n g sn u th  eing re ifenden  
B a r t  e ines Sch liisselbo l- 
zen s , der au ch  das Z nriick- 
zielien  b e g re n z t, v e rh in d e rt. 
Im  le tz te n  A ugenb liek  d ie
se r B ew egung  g le i te t  e ine 

N ase d e r T h iirk lin k e  in  eine A usseiikung  des 
Y e rsc h lu fsb lo c k s , so dafs die K lin k e  u n te r  
dem  D ru ck  e in e r F e d e r  an s dem  E in g riff  in 
das R o h r a u s t r i t t  und  nun  das H erum schw en- 
k en  d e r Y ersch lu fstliiir  n ach  lin k s g e s ta tte t .  
Das R o h r is t  j e t z t  f re i zum  E in se tz e n  der 
L ad u n g . B eim  Schliefsen  w iederho len  sich  die 
B ew egungen  des V ersch lu sses  in u m g ek eh rte r 
R eihenfo lge.

D er zw ischen  M eta llscha len  g e b e tte te  p la s tisch e  
L id e ru n g s rin g  w ird  vorn  an  d e r V ersch lu fs- 
śch rau b e  durch  den p ilz ah n lich en  bew eg lichen  
K opf g e lia lten , dessen  d u rch  den L id e ru n g s rin g  
und  den Y ersch lu fsb lock  d e r L an g e  n ach  h iiidurch- 
g eh en d er S tie l das Z iindloch e n th a lt.

D er G ru n d g ed an k e  des S ch rau b en y ersch lu sses : 
H e rs te llu n g  des S eelenbodens durch  einen in das

Abbildung 2‘2.
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G eschu tzro lu ’ e inzudre liehden  V ersch lu fsb lock , 
sow ie die d am it y e rbundenen  A u fg a b e n : T ra g e n  
der S ch rau b e  durch  eine am  R o h r schw enkbar 
befęstiglte T h iir  (oder ein  C onsol), se lb sttlilltig es  
R eg e ln  a lle r  B ew egungen , S ichern  der bew eg- 
lichen  T h e ile  g eg en  u n ze itig e  B ew egung , sind  
bei den yerscliiedenen  V ersch ln fsco n stru c tio u en  
in  m ann ig faclier W eise  m echanisch m eh r oder 
m inder yo llkonunen g e lo s t w orden . I l in z u g e tre te n  
s ind  bei den S ch n e llfeu e r-Y ersch lu ssen  m it P a -  
tro n e n lid e rn n g  d e r S ch lagbo lzeu  m it S pann - und  
A b z iig syo rrie litung  und der A u sw erfe r oder A us- 
z ie lier, fo rtg e fa llen  is t  dann  die p la s tisch e  L id e ru n g .

3. K ru p ili S ch raubenyersc lilu fs  m it S tufen- 
se lirau b e  und Scliubliebel.

(Abbildung 23 bis 28.)

D ie K ru p p sch e  F a h r ik  h a t  fiir d iesen  Y e r
schlufs das yon  dcm  seliw edischen In g en ieu r A xel 
W e lin  erfundene S ystem  d e r s tu fen fo rm igen  V er- 
sch lu fssch rau b e  an g ew en d e t, 
h a t  ab e r  die G ew indeste i- 
g u n g  in  R iick sich t au f  die 
bei diesem  V ersch lu fs zu r  
A nw endu iig  koim nende P a -  
tro n e n lid e ru n g  au fgegeben .
D e r V ersch lu fsb lock  is t  m it 
sch rau b en g an g ah n lich en  R e i
fen o h n e  die den S ch rauben - 
g a n g  e h a ra k te r is ire n d e  S te i- 
g u n g  yerseheii. D a  der V ersch lu fs 
lic lie rw eise  die B eze ichnung  „S ch raubenyersc lilu fs  
b eh a lten  h a t, so sind  auch  in der nach steh en d en  
B esc lire ibung  die iibliclien, w en ng le ich  techn isch  
n ich t zu treffenden , B eze ichnungen  be ib eh a lten  
w orden .

D e r S ch rau b en m an te l is t in  8  g le ich  b re ite  
F e ld e r  g e th e i l t ,  yon denen  j e  4  n ebene inander- 
liegende  eine g leiclnu iifsig  fo r tsch re iten d e  S tu fen - 
folge b i ld e n , in  d e r  die S tu fenhohe d e r Ge- 
w iiu le tiefe  e n ts p r ic h t; an  der Y ersch lu fssch rau h e  
is t  das tie fs te  F e ld  e in  g l a t t e s , die fo lgenden  
d re i s ind  G ew indefelder. Im  R o h r is t die F o lg ę  
u m g e k e h r t, das F e ld  m it dem g ro fs te n  R ad iu s 
is t  e in  g la t te s . In  den g la t te n  F e ld e rn  g le iten  
beim  Oeffnen und  Sch liefsen  die hochsten  Ge- 
w in d estu fen  der Y ersch lu fssch rau h e . E in  D re lien  
d e r le tz te re n  um  4 5 u nach  rec lits  b r in g t sam m t- 
liclie G ew indefe lder in E ing i'iff und  eine u m g ek e ln te  
D reh u n g  e n tr ie g e lt den gesch lossenen  Y ersch lu fs . 
D ie S tu fe n sc h ra u b e b ie te t den Y o rth e il, dafs G/s ih res 
U m fanges die W iderstandsfl& che geg en  den R iick- 
sto fs b ilden , w ah ren d  yon a llen  a n d e rn  S eh rauben - 
system en  n u r  4/8 des S chraubenum fanges an  
d e r W id e rs ta n d s le is tu n g  sich  be th e ilig en . D ie 
S tu fonsch raube  le is te t d ah e r 1/3 m eh r a is  die 
le tz te re n  und  d a r f  bei g le ich e r L e is tu n g sfa h ig k e it 
um  ' / 3 k u rz e f  sein , w o rau s sich  neben Gewicht.s- 
e rsp a rn is sen , besonders am  R o h r, auch  d e rY o r-  
tlie il e rg ie h t, d a ls  das A usscliw enken  des S cliranben-

blocks aus dem R olire  m echan isch  e in fach er er- 
re ic h b a r  is t. A ufserdem  is t die In an sp ru ch n ah m e  
des R o h rw id e rs tan d es  g eg en  den R iicksto fs in 
fo lge des zunehm enden  Y e rth e ilu n g sb o g en s  eine 
g iin s tig e re . D ie se r V o rth e il w ird  du rch  die 
kon ische  F o rm  d e r K ru p p sch en  S tu fonsch raube  
noch g e s te ig e r t, die au fserdem  das A usscliw enken 
m it k u rze rem  R ad iu s erm ogliclit.

D ie  Y ersch lu fssch rau h e  A  w ird  in  der Y er- 
sch lu fs tln ir  V  du rch  eine A rt B a jo n iie tyersch lu fs  
g eh a lten , ab e r bei geoffnetem  V ersch lu fs  durch 
den in  d e r Y e rsch lu fs th iir  g e la g e r te n  K uppelungs- 
r ie g e l K  m it S ch rau b en fed e r G am  D reli en v er- 
h in d e r t. D er zum  A us- un d  E in schw enken  des 
V ersch lu sses  d ienende S chubhebel I) besorgt- auch 
das D re lien  der V ersch lu fssch rau b e  zum  V errieg e ln  
und  L osen  d e rse lb en , indem  e r sich  um  einen 
sen k rech ten  B olzen K  in der V ersc lilu fsth iir 
d re h t und  m it einem  z u r  A chse d e r Y ersch lu fs- 
sch rau b e  ra d ia l g e s te ll te n  Z apfen  in  einen Aus-

fVbbilduni!' 23.

sc h n itt  derse lben  e in g re if t. F o rm  und  S te llu n g  
des Z apfens sind  so bem essen , d a fs , w illirend 
e r beim  D re lien  des Scliubhebels einen  K egel- 
m an te l b esch re ib t, sich  se ine  Manteslflkclie in der 
N u tli d e r V ersch lu fssch rau b e  ohne G le iten  a h ro llt, 
um die R eib u n g  a u f  das J lin d es tm afs  zu  be- 
scln-anken. E ine  im S chubhebel liegende  ge- 
fed e rte  S p e rrk lin k e , die m it ih re r  N ase  in  einen 
A u ssc lin itt d e r \ ’erschl ul s th iir  g re if t  u n d  dadurch  
den S chubhebel in  d e r  S te llu n g  fe s th a lt ,  die 
e r  n ach  dem Sch liefsen  des Y ersch lu sses  aniiim m t, 
w ird  beim  E rfa s se n  des S cliubhebels zum  Oeffnen 
in  den G riff h iiie in g e d n ic k t und  d ad u rch  ausgelSŚt, 
so dafs der S chubhebel g e d re h t w erd en  kann . 
B ei se inem  Schw enken  d re h t e r  zu n ac lis t die 
Y ersch lu fssch rauhe  um  4 5 0 lin k s  herum  und  lm t 
d iese D reh u n g  y o lle n d e t, sobald  e r  m it e iner 
A u ss tu fu n g  gegen  die Y e rsch lu fs th iir  an sto fst 
und  se lb s t n ic h t w e ite r  d re h b a r is t. D a  aber 
j e t z t  d e r Y e rsę flu fs  im R o h r e n tr ie g e lt i s t ,  so
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begiimfc in  diesem  A ugenb lick  sein  H erum - 
sch w en k en , das durcli A nsto fsen  geg en  einen  
A nsa tz  x  des A u sw erfe rs  O, u n te r  B e tlu ltig u n g  
des le tz te re n , b e g re n z t w ird . D e r um  den 
G elenkbolzen  d e r Y e rsc h lu ls th u r  sieli d rehende 
A u sw erfe r u n ifa ls t die K a rtu sc lih iilse  m it beiden  
A rm en  oben und  u n ten  v o r dem B o d en ran d  und  
w irf t d ieselbe m it einem  k riif tig en  R u ck  au s dem 
R ohr. E r  g le ic lit in  se in e r W irk u n g  dem 
A u sw erfe r d e r R ru p p sc lien  E e ilv e rsc liliisse  und 
ze ic lm et sich  dad u rch  v o rth e ilh a f t vo r den A us- 
z ieh e rn  des S chneider-C anetsc lien  und  A rm - 
s tro n g sch en  S ch n e lllad ev ersch lu sses  aus.

Sobald  der S chubhebel beim  Oeffnen die Y er- 
sc lilu fssc liraube zu d reh en  b eg in n t, g le i te t ih re  
an ste ig en d e  Spannflilche an  d e r des S clilagbo lzens B

8 c h a it t  I — L

Abbildung 26.

B olzen  an d e r S te lle , an d e r  e in  h a lb cy lin d risch e r 
A u ssc lin itt d esse lben  bei der F e u e rs te llu n g  der 
S ic lie rung  einem  A n sa tz  des Schubliebels den 
W e g  fre ig ie b t, m it seinem  s teh en  geb liebenen  
T h e il gegen  d iesen  A n sa tz  und  y e rh in d e r t d am it 
ein  Schw enken  des Schubliebels.

O bgleich  d ie se r V ersch lu fs  in B ezu g  au f  
S ic lie ru n g  und  A usw erfen  der H iilsen  m ehr le is te t, 
a is  d ie au s land ischen  S ch rau b en y e rsch lu sse , is t 
e r  docli d iesen  g eg en u b er von e in e r w a lir lia ft

Abbildung 24.

e n tla n g  un d  sch ieb t d iesen um  das M ąfs der 
S te igungsliohe  nach h in ten , w odurch  er dio S clilag- 
fed er N  in se in e r H o h lu n g  sp a n n t. D iese  s t i i tz t  
sich  g eg en  den S p an n a rm  des A bzugs C, d e r 
um den  in  der Y ersc lilu fs tliu r sen k rec lit s teh en d en  
S icherungsbo lzen  M  d re h b a r is t und  m it se in e r 
haken fó rm igen  N ase  in  die R a s t  des Sclilag- 
bolzens e in sch n ap p t, sobald  derse lbe  g en u g  zu riick - 
gezogen  is t, und  so den S ch lagbo lzen  in  der 
S p a n n ste llu n g  fe s th a lt .  D ie  N ase  w ird  durch  
einen Z ug  an  d e r in  d ie A bzngsose  e in g eh ak ten  
A bzugssc lm ur au sg eh o b en ; d e r fre igew o rdene  
S ch lagbo lzen  fo lg t dem  D ruck  d e r S clilag feder 
zum  A bfeuern  des Schusses. S o llte  d e r Scliufs 
y e rsag en , so lilfst sich  der S ch lagbo lzen  só fo rt 
ohne v o rh e rig es  D rehen  d e r ^ 'e rsch ln fssc lirau b e , 
durcli Z iehen  an  dem  durcli die V ersch lu fsth iir 
nacli h in te n  h in an srag en d en  H aken , der aucli durcli 
seine F iih ru n g  in d e r  Y ersch lu fs th iir  das D rehen  
des S c lilagbo lzens beim  S pannen  y e rh in d e rt,

w ied er spannen . D e r S ch lagbo lzen  befindet sich  
w illirend des Scliliefsens in gesp an n tem  Z u stan d e , 
ein  E n tsp a n n e n  w ird  ab e r dadurc li v e rh u te t, dafs 
ein  A n sa tz  in  d e rY e rsch lu fssch rau b e  beim  S pannen  
neben  dio S p e rrn a se  des A bzugs g e tre te n  is t  und  
d ieselbe so la n g e  fes tliillt, b is d e r Y ersch lu fs 
y o lls ta n d ig  gesclilossen  is t.

D as A bfeuern  des ge lad en en  G esch iitzes und 
g le ic h z e itig  ein  B ew egen  des Schubliebels lilfst

Abbildung 25.

sich  durch  die S ic lierung  um noglich  m achen, 
dereń  W irk u n g sw e ise  d ieselbe Id ee  zu  G rundę 
l ie g t ,  w ie  der bei den K eilyersch liissen . Beim 
D rehen  des S ich eru n g sb o lzen s il/ leg t sieli ein 
A n sa tz  an  seinem  S cliaft gegen  die s teh en  ge- 
b liebene B riicke  in  e in e r cy lind rischen  E rw e ite -  
ru n g  des A bzugs. G le ich ze itig  leg t sieli der
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gen ia len  E iń fa c h h e it, denn  e r  b e s te h t n u r aus 
17 , T h e ile n , u n te r  denen sich  ke ine  e inz ige  
B e festig u n g sch rau b e  b efin d e t, so dafs sein  A us- 
e iuanderiiehm en le ich t und ohne ein e inziges

Abbildung 27.

H iilfsw erk zeu g  au sf iih rb a r is t. D as A bschw enken  
des Y ersch lusses g e h t le ich t von s t a t t e n , auch 
das D relien  d e r S tu fen sch rau b e  beim  Oeffnen und 
Sch lie lsen  g e h t leicht. und ohne besonderen  
K ra f ta u fw a n d ro r  
sich , w ozu die ko 
li isfche F o rm  der 

Y ersch lufs- 
sc h ra u b e b e itr ilg t.

D iese le ich te  
H andhabung  is t 
um desw illen  be- 
m erk en sw ertli,a ls  
z . I!, fiir den A rm - 
s tro n g sch en  Y er- 
sclilnfs ein  S teck - 
sch lu sse lzum  Auf- 
stecken  a u f  den 
H andhebel vorge- 
sehen  i s t , um 
beim  E n trie g e ln  
d e r  Y ersch lu fs- 

sch rau b e  eine 
g ro fse re  K raft. an- 
w enden  zu k o n 
nen . E rfah ru n g sg em afs  g e lin g t d as D reh en  der Yer- 
sch lu fssc liraube  A rm stro n g sch er Y ersch liisse  von 
2 0  cm und  m eh r K a lib e r beim  Oeffnen e rs t dann , 
w enn zw ei M ann ih re  vo lle  K ra f t  d a ra n  se tzen . 
D em gegeniiber is t d e r K ru p p sch e  Sclirauben- 
yersc lilu fs in d e r Tliat- von sp ie len d e r G an g b ark e it.

Von a llen  Y ersch ln fstlię ilen  konnen  S ch lag 
bolzen und S clilag feder am  ehesten  schadhaft 
w erden  und  deshalb  einen  E rs a tz  no thw end ig  
m aclien ; es is t d a h e r , w ie beim  K ruppschen  

L e it\v e llv e rsch lu fs  (s. u n te r  C. 1) auch  boi 
diesem  S ch rau b e ity ersch lu ls  ein sch a tzen s- 
w e rth e r  Y orzug , dafs sich  S c lilag feder und 
S ch lagbo lzen  bei g e s c h l o s s e n e m  Y er
sch lufs schnell und  ohne W erk zeu g h iilfe  
au sw echsein  lassen . A uch v e rd ie n t es lier- 
yo rgehoben  zu w erd en , dafs ein  fre iw illig es 
Y orsclm ellen  des S ch lagho lzens, sow ie ein 
A hziehen  desse lben  e r s t  bei g an z  geseh losse- 
nem  Y ersch lu fs , n iem als w ilhrend  se in e r 
L adebew egungen , n iśg lich  is t ;  w ohl aber 
k an n  bei Y e rsag e ru  d e r S ch lagbo lzen  bei 
gesch lossenem  Y ersch lu fs , ohne vo rlie riges 
Oeffnen d e sse lb en , he lieb ig  o ft g esp an n t 
und abgezogen  w erden . D iese  E in ric h tu n g  
is t von g an z  besonderem  W e rth e , w eil das 
Oeffnen des Y ersch lu sses nacli Y e rsag e rn  
n ich t im m er unbedenk lich  is t. —

W ie  K ru p p , so h a t  auch  die F irm a  
Y ick ęrs , Sons &  Co. in  Sheffield das W e lin - 
sclie System  d e r S tu fen sch rau b e  fiir ih re  
n euen  Y ersch lu fsco n stru c tio n en  angenom -

Im en. F iir  die g ro lsen  K a lib e r  is t  m asch in e lle r 
(h y d rau lisc lie r oder e lek trisch e r)  oder auch 
H an d -lie tr icb  zum  Oeffnen und  Sch lie lsen  

des Y ersch lu sses im  G ebrauch . D iese  Y ersch liisse  
s ind  fiir dii; p la s tiseh e  L id e ru n g  (de H angę) und 
zum  A bfeuern  m it e lek trisch en  oder P e rk u ss io n s - 
Z iindung e in g e rich te t, w eshalb  sie  auch  eine E in -

Abbildung 28.

r ic h tu n g  zum  se lb s tth iltig en  A us w  e r fen d e r S clilag- 
ro h ren  beim  Oeffnen e rh a lte n  haben .

D iese  V ersch lu fseo n stru c tio n en  m iigen w ohl 
g egen iiber den so n s t in  E n g la n d  gebriluch lichen  
A usfiih rungen  m echanisch  e in fach e r sein  und  sich 
auch  le ic h te r u n d  sch n e lle r  nuseinandernelnm sii
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lassen , a is  je n e , b le iben  a b e r dennoch in  d iesen  
B ezięliungen  liin te r  dem  K ru p p sch en  Schubhebel- 
S ch raubenversch lu fs  zuriick .

D. Schlufsbetrachtungen.
Die E n tw ick lu n g  des G escliiitzw esens in don 

le tz te n  be iden  Ja h rz e lin te n  lia t n iancbe Ilee res- 
im d M arin ey e rw a ltu n g  vor d ie  W a lii e ines Ge- 
sch iitzsystem s g e s te l l t ,  w obei es sich  d an n  um 
die E n tsch e id u n g  der F ra g e  h a n d e lte : ob K eil- 
oder S c lirau b en y ersc lilu fs?  D a ra u s  e rg ab  sieli 
n a tu rgeim ils  die V e rąn la ssu n g , die Y orziige und  
N aclitlie ile  be id e r V erscb lu l'sa rten  a u f  das ein- 
geliendste  zu  p riifen  un d  gegene iriander abzuw ilgen . 
D ie A n sich ten  un d  M einungen h ie riib er s ind  j e 
doch iiber die n iich s tb e th e ilig ten  K re ise  h in au s  
w enig  b e k a n n t gew orden  und  haben se lb s t in 
den n ah esteh en d en  F a c li li te ra tu re n  kaum  die 
w iinscliensw ertlie  B each tu n g  g e fu n d e n , obw ohl 
sie bei dem allgem einen  In te re sse  fiir B ew affnungs- 
frag en  des H eeres  und  d e r M arinę A nspruch  
d a ra u f  h a tte n , den  w e ite s te n  K re isen  zugiing lich  
gem ach t zu w erden . D eshalb  miige den vor- 
s tehenden  B esćh re ib u n g en  eine y erg le ichende  
B e trac litu n g  der beiden geb rau ch lich en  Y ersch lu fs- 
a rte n  fo lg e n :

1. E s w ird  a is  ein  Y o rzu g  des S c ln au b en - 
versc lilu sses b ezeic lm et, dafs boi zw ei g leićli 
lan g en  R ohren  desse lben  K a lib e rs  das R o h r m it 
S cliraubenyersc lilu fs einen  um  das M afs yon  
e tw a  1 1/2 K a lib e r lilngeren  gezo g en en  S eelen - 
tlie.il lia t, a is  das m it K e ilv e rsc h lu fs ; d a rau s  
e rg ieb t sich fiir le tz te r e s  e ine g e rin g e re  Miin- 
dungsgeschw ind igke it. D iese r Y e r lu s t b e tra g t,  
wie W e y e r in d e r M arinę - R u n d sch au “ 18 0 8  
S e ite  10 73  an g ieb t, b e i 40  K a lib e r lan g en  R ohren  
in d e r  T lia t (i bis 9 m. In  der P ra x is  k an n  
dem śelben jed o ch  kau m  eine e rn s te  B ed eu tu n g  
z u e rk a n n t w erden , w eil e r  in n e rh a lb  d e r n a tiir -  
liclien S tre u u n g sg re n z e n  beim  Schiefsen  lieg t.

D ie  yerm ein te  G ew ich tsv erm eliru n g  des R olires 
is t m it dem  K e ily e rsch lu fs  jed o ch  n u r  bei k le in en  
K a lib e rn  yerbunden , w eil bei den  g ro fse ren  K a- 
libern  das R o h r m it K e ily e rsch lu fs  im B odenstuck  
einen k le in e ren  D u rch m esser h a t ,  a is  iiber dem 
L ad u n g srau m , w illirend beim  S c liraubenyersc lilu fs 
beide R o h rth e ile  den g le ichen  D urchm esser haben .

2. D as G ew ich t des K e ily e rsch lu sses  is t  nacli 
den A ngaben  des „ L e itfa d e n  fiir  den U n te rr ic lit 
in d e r A rti lle r ie  an  B ord  des A rtille rie sch u l-  
schiffeś11, T h e il I , B erlin  1 8 9 8 ,  S e ite  8 4 ,  e tw a  
doppelt so g ro fs , a is  das des S ch rau b en v ersc lilu sses  
fiir dasse lbe  K a lib e r . W en n  auch  bei den n eueren  
K ruppsclien  K e ilco u s tru c tio n en  der h ie r  an- 
gegebene G ew ich tsu n te rsch ied  s ic h ' n ich t un- 
w esen tlich  zu  G unsten  des K e ily e rsch lu sses  ge- 
ilndert h a t ,  so is t das g riilse re  G ew ich t des 
K eilyersch lu sses im V erg le ic li zum  S ch rau b en - 
verselilu fs doch eine n ich t zu b e s tre ite n d e  T lia t-  
sach e ; n u r  f r a g t  es s ich , w elche B ed eu tu n g

d ieselbe fiir d ie P ra x is  h a t ,  w o rau f es doch 
ankoriiint.

a) Am nachstcn  lie g t da offenbar die F ra g e ,
ob denn nun d e r K e ily ersch lu fs  auch  en tsp rech en d  
sch w ere r zu bew egen  is t ,  a is  d e r le ich te re  
S ch raube iiyersch lu fs . Bei d e rB e a n tw o rtu n g  d ieser 
re in  p ra k tisc h e n  F ra g e  is t  die A r t  d e r B ew egung  
a iissc lilaggebend . D e r K eil w ird  um e tw a  
den D urchm esser des L adungsrau in s in  g e r a d e r  
R ich tu n g  se itlich  b e w e g t, w obei sein  G ew icht 
a u f  den L au fro llen  ru lit , die m it ro lle n d e r R ei- 
b u n g  au f  d e r u n te re n  K eillochw and  lau fen . D ie 
B ew egungen  des Oeffnens und  S ch liefseus sind  
in fo lgedessen  so le ich t a u s f iih rb a r , dafs der 
65 5  k g  schw ere  2 4 - cm K eilyersch lu fs  yon
e i n e m  M annę ohne je d e  T Jeberhastung  und 
U eb e ran s tren g u n g  in d e r M inutę sich  zelm m al 
oifnen und  sch liefsen  la f s t ,  e ine S ch n e llig k e it, 
d ie auch  beim  b esten  S ch rau b e iiy ersch lu fs  dieses 
K a lib e rs  n ic lit arinaliern tl e rre ic lib a r is t. G erade  
die ze lm m alige  un u n te rb ro ch en e  W ied erho lung  
is t  fiir das g e rin g e  K ra fte rfo rd e rn ifs  zum  Oeffnen 
mul S ch liefsen  des 24-cm  K e ily ersch lu sses  der
iibe rzeu g en d s te  B ew eis , m eh r a is  die e inm alige  
A u sfiih rung  in 1 ' / 2 S ecunden.

D e r S cliraubenyersc lilu fs m ufs e rs t e n tr ie g e lt, 
d ann  m eist noch in  der R ic h tu n g  der Seelen- 
achse  ans dem R o lir g ez  o gen , dann  se itlich  ge- 
sch w en k t w erden . D as e rfo rd e rt w e i t  a u s -
g r e i f e n d e  B e w e g u n g e n ,  m e i s t  n a c h  
y e r s c h i e d e n e n  R i c h t u n g  e n ,  w obei das
G ew icht des Y ersch lu sses  an  einem  lan g en  
H e b e lsa n n  h iiiig t und um  einen  G elenkbolzen  
zu  schw enken  is t. Um die L an g e  d ieses U ebe ls-
a rin es is t, w enn m it E rlio h u n g en  g e feu e rt w ird , 
d e r V ersch lu fs zum  R ohre  eine schiefe E bene 
h in au fzu h eb e ii; dazu  is t  um so m ehr K ra ft auf- 
zuw enden , je  g riifse r der E rh o h im g sw in k e l und 
j e  sch w ere r d e r V ersch lufs is t. W eil d e r liierzu  
e rfo rd e rlieh e  K ra fta u fw a n d  die L e is tu n g sfa h ig k e it 
d e r R ed iem m gsm annschaft u b e rsc h re ite t, deshalb  
b ey o rzu g t m an  in E n g la n d , F ra n k re ic h  u. s. w. 
bei S ch rau b e iiy ersch lu ssen  schon vom 20-em  
K a lib e r  an den m asch ine llen  B e t r i e b , d e r fiir 
K eilyęrsć lilu sse  auch  bei G escliu tzen  des g ro fsten  
K a lib e rs  n iclit e rfo rd e rlich  is t. D e r E rh o h u n g s- 
w in k e l des R o lires e rsc h w e rt das B ew egen  des 
K e ily ersch lu sses n ic lit , j a ,  d ie E rfa liru n g  lę lir t, 
d afs d ie tie fe  S en k u n g  des B odenstiicks die 
B ew egbai-keit des K e ily e rsch lu sses  elier fo rd e rt, 
a is  hem m t.

Iii B ezu g  a u f  B ew eg b a rk e it is t d e r K e il
y ersch lu fs , tr o tz  seines g ro fse ren  G ew ich tes, dem 
S ch raube iiyersch lu fs  u n b ed in g t w e it iiberlegen .

b) E in e  y ie le ro r te r te  F ra g e  is t  d ie , ob info lge 
d e r gi-ofseren R o h rlan g e  und  des g riifseren  Ge- 
w ic lits  des Y ersch lu sses auch  das R o h r m it K e il
ye rsch lu fs  sch w ere r w erden  m ufs, a is  das R o h r 
m it S cliraubenyersc lilu fs . D iese  F ra g e  la fs t sich 
durch  den Y erg le ich  K ru p p sch e r m it frem den
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R o h ren  b e a n tw o rte n , fiir w elche w ir  die A n- 
gab eh  dem M ariiie-A lm anacli fiir das J a h r  1 9 0 0  
und  B ra ssa y s  N ay al A nriul fiir 1899  entnom m en 
haben .
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H ie rn ach  sind  die K ru p p sch en  R o h re  die
h ń stu n g sfiih ig s tęn , ojbgleich sie den K eilyersch lu fs 
haben . A lso auch in d ieser B ez ieh u n g  is t  ein
Y o rth e il n iclit nacliw e isbar, d e r den R o h ren  m it
S ch rau b en y ersch lu fs  w egen  g e rin g e re n  G ew ichtes 
d er le tz te re n  vo r den  K ru p p sch en  R ohren  zu-
e rk a n n t w erden  k onn te .

c) W en n  ab e r das g ro fse re  B odenstiiekgew ich t 
d e r R o h re  m it K e ily ersch lu fs  w irk lich  eine V er- 
sch ieh u n g  der S ch w erp u n k ts lag e  des R o lires be- 
w irk e n  s o l l te ,  so w iirde die d a rau s  fo lgende 
Y e rk iirzu n g  des B odenstiicks,, w ie  K ap itiln leu tn an t 
W e y e r  in  der ,,M arine-R undseliau“ 1 8 9 8  S. 1 0 7 4  
au sę in a n d e rse tz t, so g a r den V o rth e il e iner V er- 
r in g e ru n g  des T h u rm d u rch m esse rs  b e i A u fs te llu n g  
in  P a n z e rth iirm e n  b ie ten .

3 . D as au fg ęsc lin itten e  L adelocli d e r K eil- 
ro lire  b e g iin s tig t n ic lit n u r  e in  sciinelles L ad en , 
es g ew ilh rt aucli den n ich t lioch g en u g  zu  sch iltzen- 
den Y o rth e il,  dafs die H ilnde der L adenum m er, 
w enn  in  der E rre g u n g  des G efech ts d e r Y er- 
sch lu fs zu  friili gesch lossen  w ird , vom  K eil fo r t-  
g e d riin g t w erd en , w ah ren d  sie beim  S ch rauben - 
sch lufs schw eren  Y e rle tzu n g en  kaum  en tgehen  
konnen .

4 . D as B ew nfstse in  d e r h ie rm it yerbundenen  
G efah r v e r le i te | die L adenum m er le ic h t dazu , 
die P a tro n e  n ich t w e it g en u g  in den L ad e rau m  
zu scliieben. W ah ren d  h ie rm it beim  K e ily ersch lu fs  
k e in e r le i U eb e lstan d  y erbunden  is t ,  da  d e r K eil 
m it se in e r A hsc liragung  die P a tro n e  ohne irg en d - 
w elchen  N ach th e il allm iililicli in den L ad u n g s- 
rau m  sc h ie b t, is t  beim  S ch rau b en v ersch lu fs  in 
solchem  F a lle  d e r A n p ra ll d e r Y ersch lu fssch rau b e  
an  den B oden d e r P a tro n e  beim  E inscliw enken  des 
Y ersch lu sses  ke inesw egs ohne G efalir. E in e  fe lile r- 
lia fte  oder zu  em pfim lliche Z iindschraube k an n  
d u rch  den S tofs, a b e r auch  eine tad e llo se  Ziiiul- 
sc liraube  d u rch  die in fo lge  eines V erseh en s oder 
au s an d e re r  U rsaclie  aus dem V ersc lilu fsb lock  
h e rv o rra g e ń d ę  S ch lag b o lzen sp itze  en tz iin d e t w e r
den, in  w elchem  F a lle  die Y e rsch lu fssch rau b e , 
da sie  noch n ich t gesch lossen  w a r, aus dem  R ohre  
h inausgeschossen  w ird . E in  so lcher U ng liicksfa ll 
e re ig n e te  sieli am  2 8 . S ep tem ber 1 8 9 5  a u f  dem

S ch ie fsp la tze  zu  S andy  H ook, a is  boi e in e r 12-cm  
C anet-K anone durcli ein  V erseh en  das Spannen  
des S ch lagho lzens v e rg essen  w o rd en  w a r. Beim  
E inscliw enken  des V ersch lu sses  t r a f  die S p itze  
|das Z iindliiitclien und  der Schnfs g in g  los. Un- 
gliicksf& lle so lcher A r t  sind  im  System  des 
S eh rau b en v ersch lu sses  b eg riin d e t und w erden  des
halb  s te ts  y o rk o m m en , w e il d e r S clilagbolzen  
b e re its  in  der Z iin d rich tu n g  lie g t, w enn  der 
V ersch lu l'sb lock  e rs t in  das R o h r e ingeschw enk t, 
d ieses ab e r noch n ich t gesch lo ssen  is t.

B eim  K e ily ersch lu fs  befindet sich  der S ch lag- 
bo lzen  e r s t  dann  in d e r R ich tu n g  d e r P a tro n e n -  
ziiiu lung, naclidem  d e r Y ersch lufs gesch lossen  
is t ;  ein  y o rze itig e s  A bfeuern  is t d ah e r unm oglich .

5. D ie b ek an n t gew ordenen  za lilre ich en  F illle  
eines H inausfliegens des V ersch lu fsb locks beim  
Schiefsen , w obei der le tz te r e  w ie ein au f  die 
B ed ien u n g sm an n sch aft d esG esch iitzes  ab g e feu e rte s  
G eschofs w irk t , h aben  ih re  unhe ilyo lle  U rsaclie 
sow olil in  einem  irrth iim lich en  A bfeuern  des Ge- 
sc lu itzes , beyor noch die V ersc lilu fssc liraube  zum 
V errieg e ln  im R o h r h e ru m g ed reh t w a r , a is  aucli 
in  M itngeln des V ersc lilusses, die ein „decu lasse- 
m e n t“ m oglich  und , w ie es sc lie in t, n ich t ver- 
m eid lich  m achen , d ie a lso  dem  S ystem  an h aften .

B eim  K ruppsc lien  K e ily e rsch lu fs  s ind  d er- 
a r t ig e  au f  die C onstruc tion  zu riickzu fiih rende  U n- 
gliicksfillle  ausgesclilóssen . Kin H inaussc lileudern  
des Y ersch lu fsk e ils  is t nocli n ic h t yorgekom m en. 
S o llte  e in  Schufs y o rz e itig , b evo r der V ersclilu fs 
im R o h r fe s t y e rr ie g e l t is t, lo sgelien , so w iirde 
das F e u e r  an d e r y o rd e ren  V ersch lu fsflache . se it- 
lic li zum  K eilloch  liinaussch lagen , ohne notli- 
w end igerw eise  U nlieil an zu rich ten .

A ufser diesen dem  System  des S ch rauben - 
y e rsch lu sses  an h aften d en  g e fah ry o llen  M iingeln 
liifst sich noch eine g an ze  R eihe  von  N ach theilen  
au fzilh len , die z w a r  an  B ed eu tu n g  liin te r  je n e n  
zu riick steh en , die a b e r doch n ich t b e lang lo s sind.

6. D as fiir S ch ne llfeuer-G esc liu tze  u n b ed in g t 
no thw end ige  N ehm en d e r H ohen- und  S eiten - 
r ic h tu n g  w ilh rend  des L adens und  Schliefsens 
des V ersch lu sses g e s ta tte n  die R o h re  m it K eil
yersch lu fs  in  b eąu em ste r W e ise , w eil sow olil die 
L ad e-, a is  d ie Y ersch lu fsnum m er se itw ilr ts  des 
R olu 'es ste lien  und  deshalb  die V is ire in r ich tu n g  
u n m itte lb a r  am  R ohrkO rper a n g eb rach t w erden  
kann . B ei G escliiitzen  m it S ch raubenyersch lu fs 
is t  d ies n u r e rre ic h b a r, w enn die V isire in ric litu n g  
in einem  g w issen  A b stan d e  se itlich  vom  R ohre 
an  besonderen  T rilg e rn  a n g e b ra c h t und  au fser- 
dem  yo rgeschoben  w ird . S ie  m ufs deshalb  zu 
U n g u n sten  des gen au en  R ich ten s  k iirz e r  au sfa llen , 
a is  be i R o h ren  m it K e ily e rsch lu fs .

7 . G esch iitze  m it K e ily e rsch lu fs  konnen  yon 
h in ten  und  yon d e r  S e ite , G esch iitze  m it S ch rau b en 
ye rsch lu fs  n u r von h in te n  ge lad en  w erden . D as 
is t yon  w esen tlichem  E influfs a u f  das R ich ten  
des G eschiitzes.
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8. D ie G esch iitz ro lire  m it K e ily e rsch lu ls  b ilden 
fu r das E in se tz e n  der M unition  eine na tiir lich e  
L ad esch a le , la ssen  sich  deslm lb, w obei der L ad e- 
au ssch n itt m i th i l f t , b e ą u e m e r , sch n e lle r und 
sich e re r lad en  a is  G esch iitz ro h re  m it S ch rauben - 
versch lu fs . B e i d iesen  m ufs das G eschofs iiber 
die G ew indereifen  des R oh res  h inw eg  e in g eb rach t 
und d e r L ad u n g srau m  g ew isserm afsen  dabei auf- 
g esu ch t w erden , w obei B esclu id igungen  des R oh res, 
zum al bei g ro fsen  K a lib e rn  und  g e tre n n te r  M unition, 
oft genug  yorkom m en. —

U n ser S c lilu fsn rtlie il konnen  w ir  nunm ehr dah in  
zusam m enfassen , da ls  die B ed ienung  d e r G esch iitz 
ro h re  m it K eilversc lilu fs e in fac lier, sch n e lle r , vo r 
a llen  D ingen  g e fah rlo se r , sow ie die e rre ic h b a re  
L ade- und  F e u e r  seh n e llig k e it e ine g ro fse re  is t, 
a is  bei den R o h ren  m it S chraubenversc lilu fs.

E s is t  n ich t u n se re  A bsich t, der F ra g e  n iiher 
zu tre te n , w eshalb  von so v ie len  A rti lle r ie n  der 
S ch rau b en y ersch lu fs  dem K eilversch lu fs  vorge- 
zogen  w orden  is t, t ro tz  d e r y o rs teh en d  nach- 
gew iesenen  V orziige  des le tz te re n . W irb e g n iig e u  
uns d a ra u f  h inzuw eisen , dafs m an  im  C u ltu slande  
des S ch rau b en y e rsch lu sse s , in  F ra n k re ic h , bei 
der W a h l des neuen  S ch n e llfeu er-F e ld g esc lu itzes  
n ich t den S ch rau b en v ersch lu fs , sondern  a llem  A n- 
scheine nach  den sog. Y ersch lu fs  m it excen- 
tr isc h e r  S ch rau b e  von N ordenfe lt angenom m en 
h a t. D e r Y ersch lu fsb lock  d ieses V ersch lu sses h a t 
die G e s ta lt e ines n ied rig en  C y lindęrs, d e r m it 
seinem  in  die M antelfliiche e in g esch n itten en  Ge- 
w inde in  die B odenflilche des G esch iitz ro h rs  ein-

gesclu-aubt is t. D u rch  diesen  V ersch lu lsb lock  
i s t  die L adeoffnung  d e ra r t ex cen trisch  g e fiih rt, 
dafs e r  d u rch  eine D reh u n g  um 1 8 0 °  —  m itte lś  
des an  se in e r H iu te rfla ch e  a n g eb rach ten  Y cr- 
sph lufshebels —  aus der L ad e - in  die F e u e r-  
s te llu n g  kom m t, in  w e lch e r d e r vo lle  T h e il des 
V ersch lu fsb locks die Seele  sch lie fs t. In  diesem  
T h e il lie g t d e r S ch lagbo lzen  m it A bzug sy o rrieh - 
tu n g  fiir den G eb rau ch  von M eta llp a tro n en . D ie 
V orderflilche des V ersch lu fsb lockes b ew eg t sich 
von  d e r L adeoffnung  b is zu  d e r den S eelenhoden 
b ildenden  F lilc lie  in  F o rm  e in e r sch iefen  E bene , 
die beim  S ch liefsen  des V ersch lu sses das a ll- 
m ahliche H ineinsch ieben  d e r P a tro n e  in  den 
L adungsraum  b ew irk t, quer z u r  R o h rach se  w ic 
beim  K eily e rsch lu ls . H ie rau s  g e h t h e rv o r , dafs die 
W i r  k u ń g s w e i / s e  d i e s e s  V e r s c h l u s s e s  
n i c h t  der des  S e h r a u b e n - ,  s o n d e r n  im 
w e s e n t l i c h e n  d e r  d e s  K e i l v e r s c h l u s s e s  
g l e i c h t ,  n u r m it dem  U n te rsc h ie d c , dafs die 
g e rad lin ig e  Q uerbew egung  des K eilversch lu sses  
in eine bogen lo rm ige  v e rw a n d e lt is t. B eide  Y er- 
sch liisse  yerm eiden  den  s to fsa r tig e n  A n p ra ll an  die 
P a tro n e  beim  Sch liefsen  und  b ringen  den S ch lag 
bolzen  e r s t  dann  in  die Z u n d rich tu n g , w enn  der 
Y ersch lu fs fe s t gesch lossen  is t. D am it sind  auch  
b e i dem  N o rd en fe lty e rseh lu ls  m it ex ceh trisch e r 
S cliraube die gefillirlich s ten  M angel des S chrauben- 
y e rsch lu sses b e se itig t. D agegen  feh len  ihm  im m er- 
h in  die Y orziige  des K e ily e rsch lu sse s , d ie der 
L ad eau ssc lm itt und  das E in se tz e n  d e r L ad iu ig  
von d e r S e ite  des G esch iitz ro h res  b ie te t.

Mechanisclie Handhabung- yon Erzen und Kohlen.
Y on E isen b ah n -B au - und  B e trieb s in sp ec to r Fralim.

(Fortsetzung v

F iir  e in fache V e rh a ltn isse  k an n  das in  A b
b ildung  13 y e ra n sc h a u lic h te , n ach  H u n tsch en  
G rundsiltzen  e rb a u te  U eb erlad eg e riis t der „W in - 
frede  Coal C om pany11 in  C inc inna ti O. w egen  der 
niclit. zu  g ro fsen  H e rs te llu n g sk o s ten  in  F ra g e  
kom m en. V on einem  aus sen k rech ten  P fo s ten , 
R iege ln  und  S te ifen  zusam m en g ese tz ten , g eh o rig  
v e rs tre b te n  H o lzg e riis t g e h t e in  aus w ag e rech ten  
und g en e ig ten  B a lk en  b es teh en d e r A u sleg e r aus, 
a u f  dem die L a u fk a tz e  m it dem d a ran  lu lngenden 
G re ife rk iibe l du rch  eine a u f  e in e r B iiline stehende  
W in d y o rr ic h tu n g  h in  und  h e r gezo g en  w erd en  
k an n , nachdem  die zum  F iillen  des K iibels er- 
fo rd erlich en  B ew egungen  s ta ttg e fn n d e n  haben .

E in e  n ach  ah n lich en  G rundsiltzen  g eb au te , 
au f  den  „ S a lt le y  W o rk s 11 in B u-m ingham  zum  
H an d h ab en  von K oks yerw en d e  E in ric h tu n g  z e ig t 
A bb ildung  14 . Y on e in e r s e n k re c h te n , d reh -

ou Seite 603.)

b a ren  K ra h n sa u le  g e h t ein  n u r  w en ig  g eg en  die 
W a g e re c h te  g e n e ig te r  A u sleg e r aus, d e r du rch  
ein S ystem  von  P fo s te n  und  Z ugb ilndern  yer- 
s t il rk t is t. A u f dem A u sleg e r b ew eg t sich  der 
m it zw ei B o d en k lap p en  y e rseh en e  K iibel, dessen 
B ew eg u n g en , w ie auch  d ie jen igen  des g an zen  
K ra lin e s , d u rch  P re f sw a s se r  b e w irk t w erden .

Zu den  E in ric h tu n g e n  u n te r  3 . iibergeheud . 
s ind  z u n a c h s t n u r k u rz  die schon  m elirfach  be- 
sch riebenen , auch in  „ S ta h l und  E is e n 11 (1 8 9 3 ' 
N r. 18) d a rg e s te llte n  C. W . H u n tsch en , a is  P a te r -  
n o s te rw e rk e  e in g e r ich te ten  B eeh erw erk e  zu  e r- 
w ilhnen. A n e in e r endlosen  K e t t e , die m it 
R o llen  a u f  L au fsch ienen  g e fiih rt is t  und  w age- 
re e h t, senk i’ech t oder sch rilg  g ezogen  sein  kan n , 
s itz e n  a u f  je d e r  z w e ite n  A chse  d e r L au fro lle  
b e c h e ra r tig e  F o rd e rg e fa fse  (A bb ildung  15). D ie 
K e tte  m it den B ech ern  w ird  d u rch  ein besonderes
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Abbildung 18. [ eberladegeriist der W infrede Coal Comp. in Cincinnąti (Ohio).

Abbildung 14. jjandhabungseinricli&ńig aut' den Sfllley  W orks in Birmingham.
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Abbildung 15.

■« .?Meamtpr:~

Abbildung 16. Abbildung 18.

Abbildung ‘20.

Abbildung 22.Abbildung 21,

w erden  die B eck er m itte ls  e in e r eud losen  T r ic h te r-  d iu ig  16); D urch  ein V o rg e leg e  w ird  e in  S echs-
k e tte  (s iehe u. a . d ie angezogene  (Juelle in „ S ta h l-  eck  in  D reh u n g  v e rs e tz t , in  dessen  E ckert sechs
und E ią e n “ ) g e fiillt, g eb en  dann  dem Z uge d e r F a llk lin k e n  d re h h a r  b e fe s tig t sind. D ie D reh u n g

15. Juni 1900.

K lin k w erk  (A bbildung  16) in  D reh u n g  v e rse tz t , 
w obei die B eck er also  eine in  sieli w iederkehrende. 
B ew egung m achen. A n e in e r b estim m ten  S te lle

Stahl und Eisen. 655

K e tte  fo lgend  z u r  E n tla d e s te lle , wo sie durck  
eine A r re t iru n g  au sg ek ip p t w erd en . S elir sinn- 
re ic li is t das A n trieb w erk  h e rg e s te llt  (A bbil-

Mechanische Handhabung von Erzen und  Kohlen.
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des S echsecks e rfo lg t so um 
eine fe s ts itzen d e  lie rzfo rm ige  
Scheibe, dafs ein T h e il der 
K lin k en  a u f  dem  U m fange 
d er Scheibe lie g t oder m it 
einem  k le in en  daum enform i- 
g en  A n sa tz  ih n  b e riih r t. 
Indem  nun  die K lin k en  bei 
d e r  U ind rehung  des S echs
ecks n ach e in an d er in en t- 
sp rechende  A u ssc lm itte  der 
K e tte  fa llen , scliieben sie 
die K e tte  m it den  d a ra n  liiln- 
genden  B ech ern  y o rw ilrts .

A n d ere  llan d h ab u n g se in - 
rich tu n g en , w elche  in  d iese 
K la sse  fa llen , s te l l t  die L in k - 
B elt J la c h in e ry  C am pany in  
C hicago h e r. D e r b e re its  
f r iih ęr*  gcgebeneii aligem ei- 
nen B e lo h re ib u n g  d iese r E in -  
r ich tu n g ęn  m ogen noch fo l
gende n iihere  A ngaben  h in- 
zu g efiig t w erden . D ie L in k - 
Belt. - G ese llsch aft ver\ven- 
de t fiir ih re  H an d h ab u n g s- 
e in rich tu n g en  y ersch iedene

Abbildung 23,

Abbildung 24,

Abbildung 25.

A rte n  besonders c o n s tru ir te r  K e tten , von denen 
haiipts& clilich zu n ennen  s in d :

a) D ie E w a rtsc h e  P a te n tk e t tc  m it Y iereckigen, 
e inze ln  abh eh m b aren  G liedern . Je d e s  G lied h a t 
an  einem  E n d e  eine W u ls t m it e in e r cy lindrisclten  
H oh lung , in  die sich  ein S tab  des an d e ren  G liedes 
h in e in leg t (A bb ildung  17 und  18). A u fser der 
h ie r  geze ic lin e ten  A r t w erden  nocli an d e re  A rten  
iii den H an d e l g e b ra c h t, die nach  den g le ichen  
G ru n d sa tz e n  a n g e fe r tig t sind , n u r in  der F o rm  
d e r G lieder e tw as  vo n e in an d e r abw eiclien .

b) D ie D o d g e-K ette , eine au s  g le ich  langen  
G liedern  zu sam m en g ese tz te  P a te n tk e t te ,  zw ischen 
d ereń  G lieder abnehm bare  S a tte ls tiic k e  e ingefiig t 
w erd en  konnen . D ie K e tte  w ird  d u rch  besonderc 
S ch lu fsg lied e r gesch lossen  (A bb ildung  19 und  20). 
S ie is t  w egen ih re r  H a ltb a rk e it  uinl i brew n ich t 
hohen P re is e s  fiir  lan g e , sch w er a rbe ite iu le  B echer- 
w e ik e  g ee ig n e t.

c) D ie R o h re n k e tte , e ine aus besonders k riif- 
tig e n  G liedern  gefo rm te  K e tte  von  g ro fse r F e s tig - 
k e it , d e ren  G lieder abw echselnd  rohre iifo rm ige  
A nslitze  hab en  (A bbildung  2 1 ).

d) D ie R ie sen k e tte  (A bb ildung  2 2 ). S ie w ird  
n u r fiir  e inze lne  ungew ohn liche  F iille  h e rg e s te llt, 
w en n  eine g ro fse  A u flag e rtia ch e  m it e in e r bc-Abbildung 20,
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le ich t au szuw echse lnden  B iiehsen und  S ch a rn ie r-  
b o lzen  a u sg e s ta tte t.

A u fser d iesen  fiin f A rte n  kom m en u. a. noch 
die G ray - und  G as to n -K e tten  z u r  Y erw endung .

D ie FordergefiU se , w elche  von  d e r L in k -B e lt 
M ach inery  C om pany an  d iesen  fiir ilire  H and- 
ta b u n g s e in r ic h tu n g e n  y e rw en d e ten  T re ib k e tte n

X1I.»0

sich  h e r  sch ieben . E in e  d e ra r tig e  E in ze lan o rd - 
n u n g  m it D o d g e-K ę tten  z e ig t A bb ildung  2 6 ;  sie 
i s t  e in e r H a n d h ab u n g se in r ich tu n g  entnom m en, die 
fiir die P h ila d e lp h ia  and  R ead in g  E isen b ah n  in 
P h ila d e lp h ia , P a . ,  h e rg e s te l lt  w o rden  is t ,  um 
A n tlirac it-S tiick k o h len  a u f  e ine L ocom otiv-K ohlen- 
biihne zu  fo rd e rn . A n belieb igen  S te llen  sind

3

deutenden  F e s t ig k e i t  v e r la n g t w ird . D ie G lieder b e fe s tig t w erd en , h ab en  versch iede iie  G rofse und
sind au sw ech se lb a r. i  C onstruetion , je  nach  den zu  b e fo rd e rn d en  Stoffen

e) D ie L e y -K e tte . S ie  is t  an ssch lie fs lich  fiir und  der E in ric h tu n g  d e r G esam m tan lage . In
F o rd e re in rich tu n g en  bestim m t, die g ro fse  M engen A bb ildung  23  sind  ans Schm iedeisen  oder S ta lil-
Stofte von  g ro b e r uud  die a rb e iten d en  T h e ile  b lech  a n g e fe r tig te  n a litlo se  B ech er d a rg e s te llt ,

Abbildung 27 uml 28.

s ta rk  ab n u tz e n d e r B eschaffeńheit, w ie z. B . E rz e , 
S ch lacken , S te in e  zu  fo rd e rn  liaben . F iir  der- 
a r t ig e  Stoffe w erd en  zw eck m alsig  T re ib k e tte n  
m it g eh iir te ten  A bnutzungflilchen  an g ew an d t. D ie 
S ch a rn ie re  der L e y -K e tte n  s in d  m it g eh jlr te ten , |

w ilh rend  A bbildung  2-1 g ro fse re  aus S tah lb lech en  
zusam m engese tz  te  F ordergefiU se  z e ig t. In  an d eren  
F iillen  w erden  B leche  (K ra tz e r)  d e r in  A bb il
dung  25  d a rg e s te llte n  F o rm en  an  den K e tte n  
b e fe s tig t, wrelche die Stoffe in  einem  T ro g  v o r

Abbildung 29.
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bei so lchen  E in rich tu n g en  in  dem T ro g  B oden- 
offnungen a n g eb rach t, die w alirend  der F o r t-  

. bew egung  der Stoffe d u rch  einen  eigenen  M echanis-

E in e  an d ere  F o rm  d e r H au dhabungse in rich - 
tu n g e n  d e r L in k -B e lt M achinery  Com pany is t das 
b ew eg lic h eT ro g b an d . E s  b e s te h t aus e in e r A nzah l

Abbildung 31. Anlage zum Aufspeichern von Kohlen bei South Plainfield, N.-Y.

m us geoffnet und  gesch lossen  w erden  konnen  
(A bbild . 27  und  2 8 ). D er A n trieb  d ieser K e tten  
w ird  durch  besonders gefo rm te  K e tte n r ild e r be-

e in ze ln e r, sich  e tw as iiberdeckender tro g fo rm ig er 
B leche  m it flachem  oder ab gerunde tem  B oden. 
die, au f  e in e r end losen  K e tte  s itz en d , die Stoffe

Abbildung 32. Anlage zum Aufspeichern von Kohlen in Salem, Mass.

w irk t, d ereń  Z ahne in  die K e tte n g lie d e r  e ing re ifen . ; 
A bb ildung  29  s te l l t  A n trieb rild e r fiir E w a r t-  
K e tten , A bb ildung  30  e in  A n tr ie b ra d  fiir D odge- 
K e tte n  dar.

in  einem  langsam  dah infiiefsenden  S tron i von  der 
B e lad este lle  zu  dem  an  der E n tla d e s te lle  betind- 
lichen  U m lenk rade  le iten , wo die e in ze ln en  T ro g - 
ab sc lin itte  bei der A enderung  der B ew egungs-
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Abbildung 33. Anlage zum Aufspeichern von Kohlen in South Amboy, N.-Y.

Abbildung 34. Entnahmestelle am Fufse der Fordereinrichtung in South Amboy, N.-Y.
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r ic litu n g  a u sg e s tiirz t w erden . D iese  C onstruc tion  
e ig n e t sieli f iir  z e rb rech lich e  K ohlen .

D as F e ld  fiir die A nw endung  d e r E in rich tu n g en  
der L in k -B e lt M ach inery  C om pany is t  ein ziem lich  
w eite s . W o  es sich  d aru m  h an d e lt, E rz e  oder 
K oh len  a u f  eine n ich t zu  g ro fse  E n tfe rn u n g  
fo rtzu schaffen  und  zu  heben , kann  m an sie ge- 
h rau ch en , also  n am en tlich  zum  L aden  in  Schiffe, 
E ise n b a h n w a g e n , zum  A ufspe ichern  in K ohlen-

J a h rg a n g s  1 8 9 3  von „ S ta h l und E is e n “ is t  eine 
d e ra r tig e  A n lag e  bei South  P la in fie ld , N .Y ., be- 
sch riebeu  und  d u rch  die W ie d e rg a b e  ein iger 
E in ze lan o rd n u n g en  v e ra n s c h a u lic h t; es diirfte 
u n te r  den je tz ig e n  Z e itv e rh illtn issen  von In te re sse  
sein , auch  die G esam m tano rdnung , die aus den 
fr iih e ren  D a rs te llu n g e n  n ich t m it der w iinscliens- 

: w ertlien  D eu tlic lik e it zu e rk en n en  i s t ,  durch 
e in ige A bb ildnngen  zu  e rlilu te rn . A bb iidung  31

Abbiidung 85. Yorriclitung zum W ieilcrvcrladen in South Amboy, N. Y.

hofen , a u f  L o co m otiv sta tionen , w o m an die K ohlen  
in  hoch liegende B e lu ilte r sch a fft, um  die L oco- 
m o tire n  schnell und  b illig  dam it v e rso rg en  zu  
konnen . Zu den g ro fsa r t ig s te n  A n lag en  der 
L in k -B e lt-G ese llsch a ft g eh o ren  die Y o rrich tu n g en  
zum  A ufspeichern  von  K oh len , die sie se it A n- 
fan g  d e r u eu n z ig e r J a l i r e  in  G em einschaft m it 
der D odge Coal S to rag e  C om pany h e rg e s te llt  
h a t  und  die eine A ufspe icherung  d e r K oh len  iu  
M assen g e s ta tte n , also  d azu  d ienen  konnen , die 
schlim m en F o lg en  d e r A rb e itse in s te llu n g en  in 
den K o h leng ruben  zu  m ildern . In  N r. 10 des

s te ll t  e ine G esam m tansic lit d e r A n lag e  d a r . W ic  
au s den B esch re ibungen  in  „ S ta h l und  E isen 11 
18f)3 N r. 10 und  aus d e r A bb iidung  lie rv o rg eh t, 
is t  fiir je d e  zu  sch iittende  H alde  e in  aus zw ei 
G itte rs t ii tz e n  b e s teh en d e r B ock a u fg e s te llt. D ie 
eine G itte rs t ii tz e  s te h t m it ih rem  F u fs  in  der 
N ahe  des fiir  die Z u fu h ru n g  d e r K oh lenw agen  
d ienenden  G eleises und  tr iig t e ine n ach  den 
G ru n d sa tzen  d e r L in k -B e lt-G ese llsch a ft c o n s tn iir te  
F o rd e re in r ic h tu n g , bei d e r au f  e in e r endlosen 
K e tte  e inze lne  K ra tz e r  s itz en , die sich  in  einem  
T ro g e  bew egen . D er B oden des T ro g es  is t  aus
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B andeisen  liergestellt.,- iln ten  um  eine T rom m el 
gew ick e lt' und  oben an  e in  S e il gebunden , 
das iiber e ine R o lle  am K o p f des B ockes nacli I 
dem M aschinenhause g e fiih rt w ird- D ie K oh len  
w erden in eine neben  oder u n te r  dem G eleise 
liegende G rube a b g e s tiirz t un d  yon d o rt m itte ls  
der F o rd e re in ric h tu n g  in  die H ohe geli oben- 
D abei k an n  dic A bst.urzhohe b e lieb ig  g e re g e lt 
w erd en , indem  m an den B oden d e r R in n e  so 
e in s te llt, dafs e r  oben m it d e r S p itz e  des S ch iitt- 
kegels a b sc lm e id e t; m an  is t  also  in  d e r L ag e , 
im mer au f  eine se lir g e rin g e  H ohe ab zu stiirz en , 
w as z u r  S chonung der K oh len  uugem ein  b e itra g t. 
Zum W ie d e ry e rla d e n  der K oh len  d ien t eine be- 
sondere, aus e inem  fe s ts teh en d en , g en e ig ten  und 
einem d reh b a ren , w ag e rech ten  T h e il bestehende  
L ad ev o rrich tu n g . *

A bbildung  32  s te l l t  e ine k le in e re  d e ra r tig e  
A n lage  d e r L eliigh  and  W ilk e s  B a r re  Coal 
Com pany in  Salem , M ass., d a r, die fiir 80  0 0 0  t

* „Stalli und Eisen" 1893 S. 415 und 410.

berec lm et i s t ,  w ah ren d  die A n lag e  in  S ou th  
P la in fie ld  3 1 0  0 0 0  t  fa fs t. Sow ohl die beiden 
B ocke zum  S c h u tte n  zw e ie r H a ld e n , a is  auch  
der w a g e re c li te , h in ten  au f  Sch ienen  lau fende 
T h e il der Y o rric h tu n g  zum  W ied e ry e rlad en  sind  
deu tlich  d a rau s  zu  e rkennen .

A us A bb ildung  3 3 , die e ine A n lage  der 
P e n n sy lv a n ia  - E isen b a lin g ese llsch a ft in  South  
Am boy, N. Y ., y e ran sch au lich t, g e h t au fse r der 
G esan n n tan o rd n u n g  nam en tlich  die L a g e  d e r Zu- 
fiilirungsge le ise  lie rv o r. D ie iu te re s s a n te  E in ze l- 
an o rd n u n g  an  der E n tn ah n ie s te lle  am  F u fse  der 
F o rd e re in ric h tu n g  m it den nach  oben g ek eh rten  
K ra tz e rn  d e r le e r  zu ru ck g eh en d en  F o rf le rk e tte  
is t  aus A bb ildung  34  zu e rkennen . A bbild . 35 
z e ig t d ie  Y o rric h tu n g  zum  \V ied e rv e rlad en  in 
S ou th  Am boy n eb st R a tte rw e rk ;  es sind  m eh re re  
T asch en  zu r  A ufnahm e der w ied e r zu  ye rlad en d en  
K oh len  y o rhanden .

D er V ert.re te r der L ink-B elt, H ac liinery  Com
pan y  in  D eu tsch lan d  is t  W ilh e lm  F re d e n h a g e n  
in  O ffenbach a. J l . (Fortsetzung folgt,)

Bericht ttber in- und ausliiiidische Patente.

Patentanmeldungen,
w e lch e  von dem  a n g e g e b e n e n  T a g e  an  w a h r e n d  z w e i e r  
M o n a t e  z u r  E in s ich tnahm e  fiir J e d e r m a n n  im K aiserl ichen  

P a t e n t a m t  in Berlin  a u s l i eg en .

28. Mai 1900. KI. 31, J t  17 088. Laufform fur 
(iiefsanlagen mit endlosem GieTstiscli. James W illinrd 
Miller, London, Tavis Jim  19 Holborn und Edward
A. Ueliling, P ittsburg , Carnegie Building 831, l ’a.,
V. St. A .; Y ertr .: F . 0. Glaser und L. Glaser, Berlin, 
Lindenstr. 80.

KI. 49, G 13 982. Scbmiede])resso. Gesellscliaft 
fiir Huberpressung, C. Huber & Co., Karlsruhe*

KI. 49, H  22 702. Fallhammer. James Alexander 
Horton, New York, V. St. A .; Y e rtr .: F . C. Glaser und 
L. Glaser, Berlin, Lindenstr. 80.

KI. 49, P  10058. Lothverfaliren, bei welcliem 
durcli Eińtauchen in fliissiges Loth geliithet wird. 
Joliaun Pfeifer und Ferdinand Christ, W ien; V e rtr .: 
August Rohrbaeh, Max Meyer und W ilhelm  Binde- 
wald, Erfurt,

KI. 49, Y 152. Yerfahren zur H erstellung von 
Matrizen fiir (las Driicken und Austreiben von unter- 
sclnutteuen Blecbgegenstiinden. Thomas Young, Stoke- 
Newington, Grafscli. London, E n g l.; Y ertr.: A rthur 
Baermann, Berlin, K arlstrafse 40.

31. Mai 1900. KI. 27, G 13 618. Y entilator mit 
schwingendem M antelgeliause; Zus. z. Pat. 94 885. 
Gaus & Co., Kemmelbaoh, Nieder-Ocsterr.; Y ertr.: 
R. Deifsler, J . Muemeckc und Er. Deifsler, Berlin, 
Luisenstrafse 31 a.

KI. 49, G 13365. Yerfahren zum Auswalzen er- 
hitzter M etallbarren zu Blechen. JohnF rench  Golding, 
Chicago, y .  St. A .; Y ertr.: C arlPieper, H einrich Spring- 
inann u. Th. Stort, Berlin, H indersinstr. 3.

KI. 49, H 21 652. Burstvorrichtung zur Entfernung 
des Gliihspahns von warmen Schmiedestiicken. Gott- 
lieb Hammesfahr, Solingen-Foelie.

Kl. 49, K 1882G. Treibapparat fiir hydrauliselie 
Arbeitsmaschinen; Zus. z. Pat. 100 046. Caspar Solin- 
niacher, K alk b. Koln a. Rh., HaUptstr. 171.

Kl. 49, S 10391. DornfUlunmg zur Herstellung 
von Rohren aus massiveu Blocken. H einrich Spatz, 
Essen a. d. Ruhr, K ruppstr. 1.

Kl. 49, T  6556. Y orrichtung zum Ausriicken des 
Schaltbetriebes fiir Stanzen, Scheeren u. dgl. Firm a
G. H. Thyen, Brake, Oldenburg.

Kl. 80, E  6850. K ollergang m it ununtcrbrociienei' 
Zufiihrung des Mahlguts. Clir. Erfurtb  & Solin, 
Teucliern.

5. Juni 1900. Kl. 5, M 17 298. Artesisclie Brmmeit* 
Anlage. Patrick  Joseph Moran, Memphis, Tennessee, 
Y. St. A .; V ertr .: B. Jah r, Berlin, Elisabeth-U fer 57.

Kl. 31, A  6839. E inrichtung zum Giefsen feinerer 
Gegenstiiude. 'William Daniel Allen, Corner of Gates 

i & Madison Streets, Huntsville, Jladison County, Ala- 
| bania, V. St. A .; Y ertr.: C. Felilert u. G. Loubier,
| Berlin, Dorotheenstr. 32.

Kl. 31, R  13960. Forinkastenfiihrung mittels 
konischer Ansiitze. R ichard Rost, Leipzig, Eberliard- 
strafse 12.

Kl. 31, W  15 376. V erfahren zum sclincllen Ab- 
kiihlen gebrauchten heifsen Formsandes. Franz Weeren, 
Rixdorf, Delbriickstr. 39/41.

Kl. 49, M 17 537. Verfahren zur H erstellung yon 
K etten; Zus. z. Pat. 110138. Alfred Masion, Briissel,
u. Emile Gobbe, Jumet, Belgien; V ertr.: C. H. Knoop, 
Dresden.

Kl. 50, .T 5395. Sehlagerraiihlo fiir Kohlenstaub- 
feuerungen. The Ideał Fnel Feeder Company, New- 
York, Y. St. A.; Y erfr.: A rthur Baermann, Berlin, 
Karlsti-. 40.

7. Juni 1900. Kl. 24, B 25197. Vorrichtung, nm 
die von Yerbrennungsofen abziehenden Gase unsehiid- 
lich zu machen. Dr. A rthur Brecbot, Versailles, 
15 Avenue Y illeneuve-rEtang; V e rtr .: R. SchmeHik, 
Berlin, Luisenstr. 47.
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KI. 35, 8 12 982. Fangvorriehtung fiir Forder- 
korbe mit in dio gezałinten Fiihrungen eingreifenden 
Hemmscliicnen. Carl Sluyter, Bendorf a. Eli.

KI. 40, E GG27. Rcgelungsvorrichtiing fiir olek- 
trische Schmelzofen. Elektricitiits - Actiengesellschaft 
Yormals Schuckert & Co., Niirnberg.

KI. 49, H 22 033. Yerfahren zur Be- und Yer- 
arbeitung von Metallklćin. Dr. A. Hof, W itten a. Euhr.

KI. 49, M 17 348. Y orrichtung zum Seliarfen von 
SSgebliittern mit Innenzahnung. Mann & Schlegel- 
milch, Neundorf b. Suhl i. Th.

KI. 49, Y 3738. Yerfahren znm Kaltschmieden 
kugelformiger Muttern, Kugeln fiir Ziersclirauben und 
-Nicten, sowie von schmiedeisernen Nieten und Sclirau- 
ben mit kugelformigcm Koiife. Heinr. Yieregge, Holt- 
linusen b. Plettenliurg i. YTestf.

KI. 50, 1\ 18 801. Staubsanimler mit tangentialem 
E in tritt des Staubluftstromes und centraler Abfiilmmg 
der ausgescliiedenen Staubtheile. Georg Kiefer, Feuer
bach b. Stuttgart.

Ki. 81, B 25C44. Y orrichtung zum Anlieben der 
Plattform  abgefederter Transportwagen. F ritz  Brandt, 
Berlin, Dorotheenstr. 2.

G eb rn u c lism u ste re in trag m ig en .
28. Mai 1900. KI. 5, Nr. 134428. Gesteins- 

Handbohrmąschine m it drehbar in der hohlen Yorriick- 
spindel liegender Bohrspindel. Gustav Diisterloh, 
Eottliausen.

KI. 31, Nr. 134492. Der Ausdehnung der zu um- 
giersenden Form theile selbstthatig naehgebeude Vor- 
riebtung an Giefsformen. W. Holzapfel & Hilgers, 
Berlin.

KI. 49, Nr. 134109. Mit dem Ambofs losbar 
yerbundener Fufshammcr fiir Schmiede. .Tohann Gerdes, 
Sievern.

KI. 49, Nr. 134179. A rbeitsgerathscliaft zur Her- 
stellung von profilirten Metallschieneu mit Kurbel- 
antrieb und auswecliselbaren Walzensclieiben. Ju l. Do- 
nath, Berlin, Elsasserstr. 16.

5- Juni 1900. KI. 1, Nr. 134581. An Maschinen 
zum Eeinigen und Sortiren von Kies, Sand u. dgl. 
mit Treibkette yerbundener elastischer Bandbelag, auf 
welchem Schopfbeeher befestigt sind. A lfred Gniidig
u. Jakob Koch, Ueberlingen a. Ried.

KI. 4, Nr. 134730. Lampe fiir Grubenwagen mit 
federudem Trage- und Stutzarm, sowie unterer breiter 
Sehutzplatte. Remigius Schneider, Borsigwerk O.-S.

KI. 7, Nr. 134659. Aus Schmiedeisen liergestellte 
tragbare ringformige D rahthaspel m it auf Rollen 
laufender Aufwickeltrommel. Carl Berlin, Weifsenfels.

KI. 10, N r. 134 664. Yersclilufsstein fiir Gicht- 
und Absaugelocher, an Koksofen, gekennzeiclmet durch 
einen nach unten koniseh verlaufeuden Verschlufs- 
kiirper, dessen Aufsenfliielie m it einer B ille fur die 
Asbesteinlage versehen ist und innerhalb dessen sich 
ein Hebcbiigel befindet. Dr. Theodor vou Bauer, Berlin, 
M ansteinstr. 11.

KI. 10, Nr. 134665. Senkstein fiir Koksofen, ge- 
kennzeichnet durch eine Senkplatte mit Asbestdichtung, 
welche mit einem Hebebugel ausgestattet ist. Dr. Theodor 
von Bauer, Berlin, M ansteinstr. 11.

KI. 19, Nr. 134 641. Drehbare und selbstthiitige 
Tragzunge aus Eisen oder anderem Metali fiir Schienen 
und andere Gegenstiinde. Emil Kronhausen. Wendisch- 
Drehna.

KI. 19, Nr. 134824. Yorrichtung zur Befestigung 
der Schienen auf Eisenąuerscliwellen mit H akenplatte 
und horizontalem Keil. C. Herder, Elberfeld, Rons- 
dorferstr. 28.

KI. 19, Nr. 134861. Schienenverbindung ans zwei 
durch eine Zugschranbe zusammengezogenen, die 
Sehienenfiifse umfassenden, zweitheiligen Querschienen.

J . M. Henigan u. Cli. W .  AYatt, Uvalde; Y ertr.: M. 
L. Bernstein, H. Schlofs u. G. Sclieuber, Berlin, 
Blumenstr. 74.

KI. 19, Nr. 134862. Stralsensebiene von |_ |-fo r- 
migem Querschnitt m it eingezogenen Schenkeln. Bis- 
marckhiitte, Bismarckhiitte, b. Scliwientochlowitz.

KI. 20, Nr. 134638. Gcprefster, sęhiniedeisęrncr 
Achslagerkasten fiir Eisenbalinfahrzeuge aller Art. 
Franz Siirtli, Dortmund, Balinhofstr. 4.

KI. 31, Nr. 134670. Verschhifsvorrięhtung fiir 
Gicfsmaschinen, dadurch gekennzeiehnct, dafs die be- 
wegliclie Formenhiilfte durcli einen auf einem Escentur 
gefiihrten Haken an die feststehende Formenhiilfte 
herangezogen resp. von derselben zuriickbewcgt wird. 
Maschiuenfabrik E. Franke, Berlin.

KI. 49, Nr. 134678. Preis-, Stanz- oder Hammer- 
werk mit rundeni Stenipelstock bezw. Biir und be- 
sonderer Fiihrung hinter dcm Hubdaumen. Alexauder 
Obenneyer, Barmen-Rittershausen.

KI. 49, Nr. 134 762. Selieerenmesser fiir Bleeli- 
scheeren mit doppelt gelagertem Excenterdruckbolzen. 
Edmund Hiidrich, Saalfeld a. S.

KI. 49, Nr. 134851. Matrize zur H erstellung der 
Schneidkanten an sogcnannten K ranskopf - Bohrem.
F. \Y. Engels, Remsclieid-Yieringliausen.

Deutsche Reichspatente.

KI. 40, N r. 10S OBi, vom 24. Februar 1899. 
C o m p a g n i e  E l e k t r o  - M e t a l l u r g i ą u e  d e s  
P r o c e d ć s  G in  e t L e l e u x  in  P a r i s .  bchandlung 
von K upfer-, Nickel-, Kobalt-, Blei- und Siłber-Erzen 
im  elektrischen Ofen.

Die Erze, insbesondere geschwefelte Erze, werden 
in einem elektrischen Ofen, in dem die untere E lek
trodę c aus einem Metali besteht, das mit dem zu ge- 
winnenden Metali keine Legirung zu bilden vermag, 
hingegen die obere a aus einem solchen gebildet ist,

das zu dem Sehwefel des Erzes eine grofsere chemische 
Yerwandtschaft, ais das aus dem Erz abzuseheidende 
Metali besitzt, behandelt. Bei der Erhitzung des Erzes 
durcli den Stroni — es kann Gleiehstrom oder AYechsel- 
strom benutzt werden — verbindet sieli der Sehwefel 
mit dem Metali der oberen Elektrode zu Schwefelmetall, 
wahrend sich das freigewordene Metali des Erzes auf 
dem Boden des Ofens ansammelt und abgestoeheu wird. 
Das leichtere Schwefelmetall schwinunt auf ersterein 
und kann olnie Scliwierigkeit davon getrennt worden. 
Die untere Elektrode ist zweckmafsia: gekiihlt.tt D
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Sehlitz h‘i ein am Hebel il bcfestigter Zapfen c ein- 
greift. H ierbei w ird dic Glocke zuniichst angelioben 
uiul bleibt in dieser Stellung, bis der S tift c in den 
anderen geraden Theil des Schlitzes b~ e in tritt, wo- 
durch die Glocke wieder gesenkt wird. Die Glocke

ais die nach der Stichlochwand zu gelegenen Kanale w. 
Hierdurch wird eine intensivere Flammenentfaltung 
nach der Arbeitsseitc des Ofens hin, wo der Begel 
nach der grofste Theil der Beschickung liegt, liervor- 
gerufen und dadurch ein schnclleres und gleichmafsigeres 
Niederschinelzen derselben bewirkt.

KI. 49, Nr. 10S 738, vom 14. August 1898. H a r r y  
P e r r i n s  in  S m e th w ic k  (Stafford). Verfahren zu r  
Bildung des Schweifspaekets fUr Metallrohre.

Das Schweifspacket fiir das zu walzende oder zu 
ziehende Rohr besteht aus einem H ohlbloek, der ans 
vier nicht zusammen zu bindenden profilirton Schienen 

zusammengesetzt ist. Von diesen be- 
sitzen dic beiden iiufseren a und b 

r  w>, r! muldenformigen Quersclinitt und ge-
rade Untcrfliichen. Die Puge c zwi- 
schen ihnen liegt wagerecht und wird 
durch dio Gestalt der beiden inneren 

yZźŹ?!' Schienen d und e m it senkrecliter 
Puge fotfengehalten. Durcli den h ier

durch erzeugten Druck wird das Zusammonscliweifsen 
aller vier Schienen befordert, wiihrend ihre eigenartige 
Gestalt ein Zusamraenhinden oder ein Befcstigen der
selben iiberfliissig macht.

w ird , wahrend sie sieli in angehobener Stellung bo- 
findet, selbstthatig um 90° gedreht. und zwar uurch 
Y erm ittlung zweier auf der \\relle g aufgekcilter Bogen- 
stucke h und h l, iiber die eine um das Rad i fiihrende 
Kette i 1 liiuft. Bewegt werden dieselben durch den 
gegabelten Hebel f , der auf der W elle g befestigt ist 
und dessen Gabelenden f l einen Zapfen e m it einem 
gewissen Spielrauni unischliefsen, der in dem auf der 
W elle v sitzenden K reissector b eingeschraubt ist. 
Infolge des Spielraumes der Gabelenden beginnt die 
Drehbcwegung der Glocke erst dann , wenn sie an- 
gehoben worden ist, und ist bereits beendet, bevor sich 
die Glocke wieder senkt. I und b' sind Gegengewiehte 
fiir die Glocke und den liogen b, a° eine Zugstange, 
die an einem auf der W elle a aufgekeilten Arm a 1 
angelenkt ist.

KI. 24, N r. 107 541, vom 28. December 1898. 
C a r l  W  i c k  e i n F r i e d r i c h  -W  i l h e l m s - H i i t t e  
a. d. S ie  g. Umsteuercentil fiir  Gase.

Zwei lose, wiihrend des Betriebęs auswechselbare 
Klappen c, die die festen Achsen d m it Klauen uni- 
fassen, sind der W irknng eines mit einem Gegen- 
gewiclit h yersehenen Doppelhebels e derart unter-

Kl. 24, N r. 108SCO, vom 6. August 1899. M a i  
Z a lin  in  A r t e m  i. T h . Treppenrost.

D er Treppenrost ist zur Erzielung einer gleich- 
niafsigen Brennstoffbedeckung an einer oder menreren

worfen, dafs die jew eilig  den oberen W eg absperrende 
Klappe dies unter dem Drueke des Gegengewichtes h 
tliu t, wahrend die jew eilig den unteren W eg ab
sperrende Klappe nur mit ihrem Eigengewicht ab- 
sperrend wirkt. E in Yerbrennen der Aclise f  wird 
dadurch vermieden, dafs dieselbe liohl g(;staltet ist 
und gekiihlt wird.

Stellen mit Krijpfungen yersehen, denen gegeniiber 
zweckmafsig W elire m aus feuerfester Masse an- 
geordnet sind.

KI. 24, N r. 106832, vom 23. December 1898.
H. P o e t t e r  in  D o rtm u n d . Umstcuerungsvorrichtung 
fiir Gloclcenoenlile.

Die Glocke w  ist mittelś der Spindel k  an dcm 
einen Endo des Hebols d, der bei v gelagert ist, auf- 
geliangt. Ihre Bewegung in senkrecliter R ichtung wird 
durcli Drehen des Kreissectors b bew irkt, in dessen

K I. 2 4 , N r. 106 996 , vom 27. Januar 1899. 
A lc x a n d c r  P lo t r o w s k y  in  S o s n o w ic e  ( llu ss .-  
P  o 1 en). Siemens-Martin-Ofen.

Die nach der Herdsohle zu gerichteten Aus- 
stromungskaniile v, die sich in der Nahe der Arbeits- 
thUrcn b befinden, haben eine grofsere lichte W eite,
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Statistisches.

Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

E i n f u h r A u s f u h r
i. Januar bis 30. April 1. Januar bis 30. April

1899 1900 1899 1900

E rze : t t t t
Eisenerze, stark eisenlialtige Converterschlacken 
Schlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle . . 
Thomasschlacken, gemahlen (Thom asphosphatm ęhl)

1 076 698 
246 470 

15 575

1 087 751 
342 623 

27 148

1 070 655 
9 548 

32 074

1 004 552 
12 403 
28 745

R oheisen, Abfiille und  H a lb fa b r ic a te :
Bruclieisen und E isen ab fa lle ................. .....................
R o h e i s e n ...........................................................................
Luppeneisen, Rohschienen, B lf lc k e ..........................

20 340 
124 197 

533

35 353 
206 479 

726

21 439 
65 150 

9 075

12 075 
42 409 

6 662
Roheisen, Abfalle u. H albfabricate zusammen 145 070 242 558 95 664 61 140

F ab rica te  w ie F aęo n e isen , S ch ienen , R ieclie 
u. s. w . :

Eck- und W inkeleisen....................................................
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc.................................
U n te r la g s p la tte n .............................................................
E ise n b a h n sc h ie n e n .........................................................
Schmiedbares Eisen in Staben etc., Radkranz-,

P flu g sch aa ren e isen .....................................................
P latten und Bleehe aus sehmiedbarem Eisen, roh
Desgl. polirt, gefirnifst etc..............................................
W eifsb lech .......................... ................................................
E isendraht, r o h ..............................................................
Desgl. verkupfert, verzinnt etc.....................................

156
88
54

100

7 653 
585

1 785 
7 482
2 309 

484

156
4

18
85

13 398 
2 051 
2 040 
6 785 
2 24-t 

452

65 214 
8 590 

472 
37 485

73 089 
51 874 
2 076 

40 
32 341 
23 666

65914 
11 114 

514- 
49 67S

52128 
49 974 

2 734 
64 

30 052 
27 004

Faęoneisen, Schienen, Bleehe u. s. w. im ganzen 20 696 27 233 294 847 289 170
G anz g ro b e  E isen w aaren :

Ganz grobe E is e n g u f s w a a re n ...................................
Ambosse, Brecheisen etc.................................................
Anker, K e t t e n ................................................ ....
Brucken und B ru ck en b estan d th e ile ..........................
D ra h ts e ile ...........................................................................
Eisen, zu grob. Maschinentheil. etc. roh vorgeschmied.
Eisenbahnachsen, Riider etc..........................................
Kanonenrohre ..................................................................
RShren, geschmiedete, gewalzte etc............................

8 034 
179 
660 
738 

54 
110 

1 145 
1

6 012

6 208 
44.8 
668 
221 

53 
75 

879- 
2

9 519

9 386 
1 140 

151 
581 

1 039 
679 

13 362 
45 

9 389

9 961
1 184

434
2 821 

714 
770

15 795 
235 

13 236

G robe E isen w aaren :
Grobe Eisenwaaren, nicht abgeschliffen, gefirnifst,

verzinkt etc.....................................................................
Messer zum Handwerks- oder hausliehen Gebraueh,

unpolirt, unlackirt1 .................................................
W aaren, e m a i l l i r t e .........................................................

„ abgeschliffen, gefirnifst, verzinkt . . . .
Maschinen-, Papier- und W ie g e m e ss e r '..................
Bajonette, Degen- und Sabelklingen1 ......................
Scheeren und andere Scbneidewerkzeuge1 . . . .  
Werkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt . . 
Geschosse aus schm iedharem Eisen, nicht w eiter

b e a r b e i t e t ......................................................................
D ra lits tif te ..........................................................................
Geschosse ohne Bleimantel, weiter bearbeitet . . 
Schrauben, Schraubbolzen etc......................................

4  397 

|  1 933

J  270

8

99

5 627

8S 
113 

1 856 
110 

0 
72 

163

0
43

289

59 733 

3
15 201 

15i! 
822

34 205

i
5 439 

13 029
i
t
i

845

4
18 213 

1
791

Feine E ise n w a a ren :
G u f s w a a re n ......................................................................
W aaren aus sehmiedbarem E isen ...............................
Nahmaschinen ohne Gestell etc....................................
Fahrrilder und eiserne F a h r ra d th e i le ......................

158 
2 479 

348 
218

218
509
561
161

|  2 7 394

1 551 
687

2 363 
5 323 
1808 

597

1 Ausfuhr 1900 unter „Messerwaaren und Schneidewerkzeugen, feine, aufser chirurg. Instrurnenten '.
5 Einschl. .M esserwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, aufser chirurg. Instrurnenten“ und „Schreib- 

und Rechenm aschinen“.
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E i n f u h r  
1. Januar bis 30. April

A u s f u h r  
1. Januar bis 30. April

1809 1900 189!) 1900

Fortsetzung.
t t i t

M esserwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, aufser
chirurgischen I n s t r u m e n te n ...................................

Schreib- und Rechenmaschinen ...............................
Gewehre fur K riegszw ecke............................................
Jagd- und Luxusgewehre, G ew eh rlh e ile .................
Nah-, Strick-, Stopfnadeln, N ahm aschinennadeln .
Schreibfedern aus unedlen M e t a l l e n ......................
U hrwerke und U h rfo u rn i tu re n ...................................

3
3

8
46

5
35
16

30
18
9

53
4

39
13

3
3

134
28

354
14

192

1 422 
5

240
33

462
11

184

Eisenw aaren im ganzen 24 959 28 049 122 038 130 125

M asch in en :
Locomotiven, L ocom obilen............................................
Dampfkessel mit R f l h r e n ............................................

ohne ........................................................
Nahmaschinen mit Gestell, iiberwieg. aus Gufseisen 
Desgl. uberwiegend aus schmiedbarem Eisen . .

810 

[ 291
995

8

1 417 
72 
85 

1 449 
14

2 923 
} 1 202 

2 359

4 386
1 348 

419
2 400

A ndere M aschinen und M asch in en th e ilc :
Landwirthschaftliche M a s c h in e n ...............................
Brauerei- und Brennereigerathe (Maschinen) . .
M iillerei-M aschinen.........................................................
Elektrische M asch inen ....................................................
Baumwollspin n -M asch in en ............................................
W ebere i-M asch inen .........................................................
D am p fm asch in en .............................................................
Maschinen fiir Holzstoff- und Papieriabrication
W erkzeugmaschinen .....................................................
T u r b i n e n .........................................................................
T ransm iss ionen .................................................................
Maschinen zur Bearbeitung von W o l l e .................
P u m p e n ...............................................................................
Ventilatoren fur F a b r ik b e tr ie b ...................................
Geblasemaschinen .........................................................
W alzm aschinen .........................................................
D a m p fh a m m e r..................................................................
Maschinen zum Durehschneiden und Durchlochen

von M e ta lle n ..................................................................
lleb em asch in en ..................................................................
Andere Maschinen zu industriellen Zwecken . . . Ei

ne
n 
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7 351 
4-6 

560 
1 168 
4019 
2 419
1 059 

140
2 566

52
97

352
377

32
293
320

•49

183 
797 

5 266 Ei
ne

n 
Y

er
gl

ei
ch

 
m

it 
18

99
 

er
m

O
gl

ic
ht

 
di

e 
A

uf
st

el
lu

ng
 

in 
lie

ge
nd

er
 

Sc
hr

ift
 

am 
Sc

hl
uf

s 
di

es
er

 
G

ru
pp

e.

3 593 
940 

1 646 
3 865 
1 760 
3 050 
7 59S 
1 772 
3 038 

311 
540 
331

1 415 
148
73

2 525 
224
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Maschinen, Uberwiegend aus H o l z ..........................
„ „ „ Gufseisen . . . . .  
„ „ „ schmiedbarem Eisen . 
„ „ „ ander. nnedl. Metallen

1 243 
18 560
2 817 

146

1227  
21 465 

4 346 
107

433 
48 864 
11 047 

457

469 
52 329 
10 712 

407
Maschinen und M aschinentheile im ganzen . 24.870 30 182 67 285 72 470

Kratzen und K ra tzen h esch lag e .......................... 59 59 122 168

A ndere F a b r le a te :
E isenbahnfahrzeuge................................................
Andere Wagen und S c h l i t t e n ...........................
Dampf-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz 
Segel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz 
Schiffe fur die Binnenschiffahrt, ausgenommen 

die von H o lz .........................................................
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1
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17
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72
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9

2 934 
54 

5

17
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131

V0
1

44

Zusammen, ohne Erze, doch einschl. Inslrum ente 
und A p p a r a t e ...................... ' ..............................1 222 875 336 017 591 208 564 499

3 Siehe Anmerkung 2.
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Berichte iiber Yersammlungen aus Fachyereinen.

Mosel-Kanal-Yerein.

Am 30. Mai fand in Metz zur Griindung eines 
Mosel-Kanal-Vereins eine starli besuehte Versammlung 
statt. Aus Metz und Umgbgend, aus Bombach, Dieden- 
hofen, Saarbrucken u. s. w. waren V ertreter zugegen. 
D er zu gnindende Yerein stelit es sich zur Aufgabe, 
dafs das M bsel-Kanal-Projcct mit in das grofse Kaual- 
projękt einbezogen wird. Man will die Abgeordueten 
der betreffenden Bezirke sowie den Landesaussehufs 
vevanlasse.ii, die Znstiniinung zu dem M ittcllandkanal 
nur unter der Bedingnng zu geben, dafs sich die Be- 
gierung yerpflichtet, ein Project zur Moselkanalisirung 
einzubringen. Das Metzer Comite des Mosel-Kanal- 
Landtages hat seine Thiitigkeit ebenfalls wieder auf- 
genomnien, nachdem sich die Hoifnung, die Kanali- 
sirung der Mosel und Saar werde m it in das erweiterte 
Kanalproject einbezogen werden, nicht crfiillt hat. 
Dieses Yorgehen wird von der lieutigen Yersainmlung 
m it Freuden bcgriifst. Angestrebt soli auch werden, 
in móglichst viclcn Orten der Mosel- und Bheińgegend 
Zweigyereine zu griinden. In  der Debatte, die in 
deutscher und franzSsisclicr Spraclic gefiihrt wurde, 
wurde aucli die K a n a l i s i r n n g  d e r  S a a r  z u r  B e- 
s p r e c h u n g  g e b ra c l i t .  Auf einer in T rier in der 
Kanalisirungsfragc abgehaltenen Yersammlung habe 
sich fiir die Saar-Kanalisirung die leblmfteste Theil- 
nalime gefunden nnd dieses Interesse habe, mit der 
einzigen Ausnahme des Freiherrn von Stumni, bei den 
Industriellen weitere Fortschritte gemacht. Mehrere 
Bedner vertreten die Ansicht, dafs sich die Interessenten 
an der Saar schon allein riihren wurden. W iirde sich 
in der Saargegend ein ahnlichcr Yerein griinden, so 
konnte man mit ilini Hand in Hand gelicn. Die Janres- 
versannrilungcn sollen alljahrlich im Friihjahr abwcch- 
selnd in Metz, T rier oder Coblenz abgehalten werden. Die 
Statuten wurden sodann en bloe angenommen und 
hierauf sogleich dio erste Hauptvęrsammluńg des neu- 
gegriindeten „ M o s e l- K a n a ł- Y e r e iu s “ abgehalten.

Fachgruppe der Berg- und Hiittenleute 
des Oesterr. Ingenieur- und Architekten- 

vereins.

In  der Yersammlung vom 25. Januar d. .T. hielt Ober- 
bergratli C. B. v. E r n s t  einen Y ortrag iiber:

Die E ntw ick lung: d e r  E iscn in d u s trie  im  X IX . J a l i r -  
h u n d e rt und d ie  IJe llie ilignng  O este rre ic lis  an 

de rse lb en .
Der Yortragende fiihrt nach einigen cinleitenden 

Bemerkungen aus, dafs der Eiickblick auf den V erlauf 
des Jahrhunderts zwei zeitlicli nahezu gleiclie Abschnitte 
in der Entwicklungsgeschichte der Eiscnindustrie walir- 
nelnnen lasse. In  dem ersten, der ungefahr die erste 
H alfte des Jahrhunderts ausfiille, gewinnt die Yer- 
wendung der Steinkohle einen immer grofseren Umfang 
bei der Eiscnbereitung uud Eisenrerarbeitnng, in dem 
zweiten tr itt die Darstellung des Flufseiseus gegenuber 
dem Schweifseisen immer deutlicher in den Vorder- 
grund und der Stahl gewinnt das ITebergewiclit iiber 
das Eisen. Die Impulse zu diesen beiden Wandlnngen 
sind von England ausgegangen. Dort war schon zu 
Anfang des Jahrhunderts der Steinkohlenbetrieb fast 
allgemein eingefiihrt. In  allen anderen Landem  bestand

noch die Holzkohlenindustric, und nur in Oberschlesien 
war es durch die Intelligenz hervorragendcr Manner 
gelungen, der Bolieisęnerzeugung m it K oks zu dauerndem 
Siege zu yerhelfen. Diese Ausnahnisstellung war vor- 
nehmlich K arl Joli. Karsten zu danken, der dic Fort- 
scliritte der Chemie fiir die Metaliurgie des Eisens 
nutzbar zu machen yerstand und iiberhaupt das grofse 
Yerdienst h a tte , durch seine zahlreichen Schriften, 
durch miindliclie Belelirung und durch sein Beispiel 
die W issenscliaft in die Praxis der Hiittenkunde ein- 
gefiihrt zu haben.

In  Ocsterreich waren in den wiclitigsten, Eisen 
producircuden Gebieten die Verhaltnisse der Einfiibrung 
des Stcinkolilcnbctriebes ungiiustiger denn irgendwo 
anders, nichtsdcstoweniger hat er hier doch veihaltnifs- 
mafsig bald E ingang gefunden.

Die grofsten Hochofen waren der Eggersclic zu 
Treibaeh in Kiirnten von 11 m Hohe, der Hochofen 
zu Kohnitz in Ungarn, der von 7,3 m auf 8,8 ni ge- 
bracht worden w ar; der Josephi-Hochofen auf dem 
iirarisclien Eisenwerke in Eescliitza, der 1804 9,5 m 
lioch w ar; der Hochofen des iirarisclien Eisenwerkes 
Strimbul in Siebenbiirgen von 11,4 m Holie. Yon 
diesen Hochofen crzcugte jener zu Treibaeh tiiglich 
5,6 t, spater, nach Erw eiterung des Gestellcs, 6,38 t 
Boheisen. Der Hochofen in Beschitza lieferte 2,5 t, der 
Flofsofen in Strimbul in vier Abstichen tiiglich 0,55 t. — 
Aber auch in Deutschland betrug dainals die tiiglicbe 
Production eines Holzkohlcnhochofens nur 1,2 bis 1,8 t. 
Wic yersehwindend klein erscheinen diese Ziffern, 
wenn man sio mit jenen zu Ende des Jahrhunderts 
verglcicht, wenn mau beispielsweise erfiihrt, dafs der 
Hochofen Nr. 3 der Carnegie Steel Comp. in Nord- 
amerika in der 30tagigen Periode vom 11. Juni bis 
10. Ju li 1898 niclit weniger ais 17 727 t oder im Mittel 
591 t Bessemer-Boheisen pro Tag erzeugte uud dafs 
die grofste Production an einem Tage 720 t, also un
gefahr 300- bis 400 mai m ehr betrug, ais einer der 
Yorgenannten Hochofen im ersten Decemium des Ja h r
hunderts erzeugte.

Der erste Kokshochofen in Oesterreicli wurde im 
Herbste 1821 auf der Sternbergschen Hiitte zu Darowa 
in Bohmen erbaut, naclidem dic Yersuche des Schicht- 
meisters Alois Obersteiner die V erkoksbarkeit der 
mageren bolmiischen Steinkohle erwiesen batten.

Neun Jahre spater, im Jah re  1830, wurde in 
W itkowitz die erste grofsere Koksofenanlage erbaut 
und damit der Koksbctrieb in Oesterreicli dauerml 
eingefiihrt. D er sich immer mehr ausbreitende Koks- 
betrieb fiihrte dio griindlichste Aeuderung in einem 
wichtigeu Zweige der Eisenindustńe, der Eisengicfserei, 
lierbei. A udi hier hatte sich England bahnbrechcnd 
erwiesen, wo eben der Bedarf an Gufseiscn durch die 
Entwicklung des Maschinenwesens, die Einfiihrung des 
Eisens zu Bauzwecken u. s. w. eine rasche Steigerung 
erfulir. Bis dahin wurden die meisten 'Gufswaarcn 
direct aus den Holzkohlenhochofen gegossen, welche 
aber oft ein Eisen lieferten, das fiir gutc Gufswaaren 
nicht verwendet werden konnte. Mau verfiel daher 
darauf, das Boheisen durch Umschmclzen zum Gusse 
vorzubereiten, durch weiches die gecigneten Sorten 
entsprechend gemischt werden konnten. Zum Um- 
schmelzen bediente man sich der Tiegelofen, derFlanim - 
ofen und insbesondere der Schacht- oder Cupolofen, 
welche in England zuerst eingefiihrt und vervoll- 
kommnet wurden.

in  Oesterreicli gewanneu um diese Zeit besonderen 
Bulim die graflicli W rbnaschen Giefsereien zu Komorau 
und llorow ic in Bohmen durch ihre yollendeteu Eisen-
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gufserzeugnisse. Anfangs ebenfalls das Roheisen direct 
vom Hochofen benutzend, erbaute man dort 1810 einen 
sechseckigen Cu])olot’en von 2,5 m und einen von 
2,1 m H ohe: erstorer wurde m it Koks, der letzterc 
mit K ieferkohlc betrieben.

Graf Rudolpli von W rbna, der in den Jahren 
1782 bis 1785 an dor Schemnitzer Bergakademie studirt 
hatte und selbst ein begeisterter Huttenmann w ar, ge- 
staltete seine W erke zu wahren łtusteranstalten  dor 
Eisengiofserei in Oesterreieh.

Rascher ais zum Eisenschmelzen crlangte die 
Steinkolile zum Eisenfrischen eine immer allgenięinere 
Yerwendung. Yon England aus, wo die Yerstiche 
hi orz u von don besten Erfolgen begleitet waren, brcitete 
sioli das Steinkohlenfrischen, der Puddelprocefs, all- 
niiihlieh in Beigien, Frankreicli und in Deutschland, 
ani Rhein und in Saarbrucken aus. Am meisten zur 
Yerallgemeinerung des Puddelprocesscs trug  das von 
John Cockerill erbaute Eisen werk Seraing bei, wo 
der Puddel- und Walzprocefs und dann der Hochofcn- 
betrieb mit Koks eingefiihrt wurden.

Der erste Steinkolilen-Pudddolofen Deutschlands 
wurde 1824 auf der Rasselsteiner-Huttc bei Ncuwicd 
erbant; 1831 folgte das erste Puddlings- und Walz- 
work des Saargebietes auf der Hiltte zu Neunkirchen 
und alsbald andere. In  Oesterreieh wurde das englisclie 
Puddlingsfrisclien m it Steinkolile erst vier Jahre spater 
(1828) dureli Professor F ranz Ricpl in W itkcw itz ein
gefiihrt und verbrciteto sich von da iiber alle Eisen- 
gebicte, da man wohl erkannt hatte, dafs das Puddeln 
mit seiner viel grofseren Production der Zeit viel 
besser entsprach ais das Herdfrisclien. Das eine Y er
fahren fand denn auch bald bei uns eine eingehende 
Pflegc und erfulir dadurch mancherlei Vervollkounn- 
nungen, die der ostorreichischen Eisenindustrie zur 
Eliro gereichen. Beweis dessen, dafs neben dem 
Flammofenfrischen m it Steinkohlen boi uns dic crfolg- 
reiclisten Versucho durchgefuhrt wurden, sich beim 
Ptuldeln des H olzcs, Torfes und der Braunkohlc, und 
ais ein ganz neues Yerfahren der Hocliofengase zu 
bedienen.

Das Puddeln mit Holz fand zuerst 1829 zu Frantz- 
schach in Kiirnten Eingang. Spater machte sich Fiirst. 
Lobkowitz, Priisidcnt der Hofkammer im Miinz- und 
Bergwescn, um die Vervollkommnung des Yerfahrens 
verdient, indem er 1838 die lliitte  zu Neuberg ais 
Jluster- und Yersuchsanstalt erbauen liefs. In  der 
Eolge ragte in der Yerwendung des Holzes zum 
Puddeln und Scliweifsen Frantzschach in Kiirnten ais 
das besteingeriehtetc des Kaiserstaat.es heryor.

Das Torfpuddeln wurde in Oesterreieh zuerst 1841 
zu Rottenmann in Steiermark eingefiihrt.

Mit Braunkohle erzielte man nur bei uns, uud 
zwar zuerst auf der lliitte  der Gebriider v. Rostliorn 
in Prayali, gute Erfolge beim Puddelbotriob.

Das Puddeln mit Gas wurde von Faber du Faur 
ersonnen und zu allcrst in Mariazell eingefiihrt, und 
zwar verwendcte er daselbst die Hocliofengase, eine 
Erfindung, welche das grófste Aufselien orregte. Die 
Losung dieser fiir die damalige Zeit scliwiorigcn Auf
gabe gelang dadurch, dafs der Erfinder die Wind- 
erliitzung mit einer sehr zweckmiifsigen Yerbrennung 
combinirte.

D er zu Mariazell nach Fabers E ntw urf erbaute 
Ofen stand neben der Gicht und die Gase stromten 
aus einem Rohre, welches von dem weiteren W indrolire 
centriseh umgeben war.

Die Anwendung der Hocliofengase, fiihrte dann zur 
Erfindung und Verwendjilhg der Gasgoneratoron, duroh 
welche der Puddelofenbofneb vom Hochofen, der infolge 
Storungen im Giehtgange, bei Arbeiten im Geste.il, 
beim Absteehen u. s. w. entweder kein Gas oder zu 
wonig lieferte, unabhiingig gemacht wurde.

Grofse Yerdienste um don Puddel- und Schweifs- 
betrieb mit Generatorgasen hat sich U. v. Scheuchenstuel,

spiiter Sectionschef im Montandepartement des Finanz- 
lninisteriums, erworben, der diesen Betrieb 1842 zu 
St. Stephan in Steiermark oinfiihrte, wobei der Beweis 
erbraclit wurde, dafs man mit dem aus rober Folins- 
dorfer Braunkoblonltische gewonnenen Gas geniigende 
Hitze fiir don Puddelbetrieb erzeugen konnte. D ie in 
St. Stephan erzięlten Erfolge yeranlafstcn den Gewerken 
R. v. Friedau alsbald, zu Mautern in Steiermark und 
zu Lipitzbach in Kiirnten den Gaspuddel- und Scliweifs- 
ofenhetriob einzufiihron.

Inzwischen hatte der Hochofenbetrieb durch Ab- 
schaffung der Kastengebliise und allgemoine Einfiihrung 
der mit Danipfniaschinen bcwegteh englischen Cylinder- 
gobliise eine wesentlichc Verbcsserung erfahren. Nun 
aber wurde eine wichtigc Entdcckung bokannt, welclio 
mit Recht. dio Aufmcrksamko.it aller Kisenhuttenleuto 
lobhaft orregte, die bereits friiher fliichtig erwiilinte 
W inderhitzung. Sie war 1829 von dem Engliinder 
Keilson gemacht und alsbald mit den gliinzeiidsten 
Resultaten versucht worden.

Insbosondere ais bokannt wurde, dafs in Seliott- 
land boi Yerwendung des erhitzton W indes ausschliefs- 
1 ich rolie Steinkolile gegiclitet, dafs dadurch m it derselben 
Jlonge Steinkolile dreimal soviol Eisen geschiiiolzen 
werde und dafs dieselbe W indmengc das Doppelte 
von dem leiste, was vordem der kalte W ind geleistot 
hatte, wurden aucli auf dem Continente W indorhitzor 
erbaut und Yersuche mit dem neuen Yerfahren durcli- 
gcfiihrt, welche iiberall von den gleich iibeiTaschenden 
Erfolgen begleitet waren.

In  Oesterreieh golangte die W inderhitzung 1836 
zuerst bei den zwei Hochofen in Jenbach und Kiefcr 
in T irol, zu Flachau und Dicnten im Salzburgisclien 
und auf dem graflich Christallniggschcn Eisenwerke 
zu Eberstein zur Anwendung. In  Steiermark und 
Kiirnten fiirohtete man dagegen, dafs der lieifse W ind 
ungiinstig auf die Qualitiit des Eisens wirken wiirde. 
In Bohmen wurde 1836 zu Franzeństhal, Herrschaft 
Zbirów, in Ungarn 1837 zu Rhonitz der Betrieb mit 
erhitztcm W indę bei don Hochofen eingefiihrt.

Durch alle diese Entdeckungen und Yervollkomm- 
nunęen in der Darstellung des Eisens w ar iiberall dic 
Production erheblicli gesteigert worden, und ais durch 
die fiir dic Eisenindustrie folgenreicliste Erfindung 
aller Zoiten, der Eisenbabnen und dor Dampfloconiotivc 
(von Stephenson im Jahre 1830), die E rrichtung von 
Scbienenwalzwerkcn und Mascliinenfabriken nothwendig 
wurde, g ing man iiberall zur MasBęnprodnction iiber.

Und von dieser Zeit datiren die wióhtigsten 
Fortschritte , welche die mechanische Bearbeitung des 
Eisens aufzuweisen hat, donn die moderne W alzindustric 
und die erfolgreiche Verwcndung des 1845 von James 
Nasmyth erfundenen Dampfhammers wurden durch 
die Eisenbahnen ins Leben gerufen.

Die ersten Schienen iu Oesterreieh wurden 1838 
in Prśivali gewalzt. In  Frantzschach, welches der 
W olfsberger Eisenwerksgesellschąft geliorte, wurden 
ebenfalls Schienen gewalzt, darunter zuerst in Ocster- 
reicli die schwierigen Yignolscliienen fiir die \Vrion- 
Gloggnitzer Balin. Es wiirde zu weit fiihren, hier 
auf alle Fortschritte einzugehen, welche der Walz- 
werksbetrieb in dieser Zeit in Bezug auf die Eisen- 
verarbeitung zu Radbandagen, zu Faęoneisen ver- 
schiedenen Querschnittes, zu groben und feinen Blechen, 
zu gewellten Blechen, zu D raht u. s. w. aufzuweisen 
hat. Es sei beim Abschlusse dieser ersten halbliundert- 
jiihrigen Periode nur noch der Fortschritte in der 
Stahlindustrie erwiihnt.

Auf dcm Continente wurde der Stahl zu Anfang 
des Jahrhunderts fast ausschliefslich noch in Frisch- 
herden dargestellt. Die Ceinentstahlfabrication bliihte 
hauptsachlich in England,. wobei mail sich des schwe- 
dischen Stangeneisens bediente. Der Cementstalil 
bildete dort den Grundstolf fiir dio Fabrieation des 
Gufsstalils, in welchem die Engliinder das ilonopol
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hatten. Allmiihlich fand aher auch auf dcm Contiucntc 
die Ceinentstahlerzeugung E ingang und gleichzeitig 
wurde aucli die Gnfsstahlbcreitnng versuclit.

In Ocsterreich fiihrtc 1851 Tunner dic Cementstahl- 
falirication in Eibiswald ein. Aher aucli <lcr Erzeugung 
von Gufsstalil wandtc er seine Aufmerksamkeit zu. 
1854 wies er durch Yersuche auf dem v. Friedauschen

W erke in Mautcrn nacli, dafs Gufsstalil im Flamm- 
ofen geschmolzen werden konne. Bald ontstanden die 
Gufsstahlliiitten zu Eisenerz, St. Egidi und Oberfellach, 
wo iiberall Schmelzstah), d. i. Rohstahl fiir die Gufsstahl- 
bereitung verwendet wurde. — In  dcm zweiten Theil 
seines interessanten Yortrags heliandeltc der Redner dic 
ueuere Entwicklung der Eisen- und Stalilindustrie.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Das preu fsischc  S taa tse isen b a lin n e tz  im  J a h r e  190<).
Beim Beginn des neuen Jahrhunderts hatten die 

prcufsischcn Staatseisenbahnen eine Gcsammtliinge von i 
31125 km, darunter zwei- und mchrgeleisige Yoll- 
balinen 11995 km. cingelcisige 8080 km, Nebenbahnon ! 
10 915 km, aufserdem nocli im Bau und zum Bau vor- 
hereitet 2430 lan, insgesammt 33555 km.

Hierzu gelioren 2408 Bahnhofe, 2034 Haltestellen, 
1042 Haltepunkte und 4203 Anschliisse fiir den nicht 
otfentliclien Vcrkehr.

Der Ilm fang des gesammten preufsischen Eisen- 
hahnnetzes einsclil. 3006 km Pnvatbalm en hotrug 
37101 km. Die Aufwendungcn des Staates fiir den 
Bau neuer Bahnen seit dem Jahre  1880 betragen:

A. V o llb a l in e n .
1. S ta a ts l ia h n e n ................  675,0 km 135 8 7 0 0 0 0 ^
2. Priyathahnen mit Staats-

lictheiligu ng ..................251,2 „ 5 799 700 .,

B. N e b e n b a h n e n .
1. S ta a tsb a lm e n .................  9797,3 km 845590316 „
2. Priyathahnen m it Staats-

bahnbetheilignng . . , 642,3 „ 8 742 840 „
Hierzu f i ir  B e trieb sm itte l......................  133 759 000 „

insgesammt 1129 7 6 1 8 5 6 ^ .

Hiernacli verlia.lt sich die Liinge der Yollbaluiun 
zu der der Nebenbahnen wie 2 :1  und es ergiebt sich, 
dafs in den beiden letzten Jahrzelm ten von den zur 
Erweiterung des Staatsbalmnetzes verausgabten Siumneu 
nur etwa der achte Theil zur Anlage von Yollbalmcn 
verwendet worden ist. Die von verschiedenen Seiten 
wiederliolt erliobenc Klage, dafs ein so geringer Theil 
der Mittel zur Anlage neuer Vollbahnen verwendet 
worden ist, und daher ungeachtet des stcigenden Ver- 
kcbrsbediirfnisses die Yortheile der schnelleren Per- 
sonen- und Guterbeforderung der Vollbahneu nur auf 
wenige neu hinzugetretene Bahnen beschriinkt worden 
sind, wird dadurch noch verstarkt, dafs ąucli bei einer 
den \rollbahneu entspreclienden Zunahme des Yerkelirs 
auf don Nebenbahnen die Einfiihrung des Vollbetriebes 
nur ganz ausnahmsweise statt fiudet. W enn sclion aus 
der <leni 1. and tage yorgelegten Nachweisung iiber die 
Rentabilitiit der im E tatsjahr 1890/91 betriebenen 
Nebenbahnen ersichtlich ist, dafs eine Anzahl Neben
bahnen mit einem E rtrage von 6 bis 13°/o vorhanden 
ist, so diirfte die Zahl derselben im letzten Jahrzehnt 
sich wesentlich yęrgrdfscrt haben nnd daher eine cr- 
neute Priifung um so mehr angezeigt sein, ais aufser- 
dem nocli 5072,6 km Kleinbahnen von nebenbalm- 
iilinlicliem Charakter yorhanden sind, dereń Anschlufs 
an Nebenbahnen, die ihrerseits erst wieder in Yoll- 
bahnen einmiinden, eine wesentliche Verlangsamung 
des Yerkelirs, besonders bei den liingeren Nebenbahnen 
im Osten, zur Folgę hat uud jedenfalls auch in ge- 
wissem Grade die Entwicklung des Yerkehrs, besonders 
was die Befórderung landwirtTischaftlicher Erzeugnisse 
betrifft, tenachtheiligt.

Die am 30. September 1899 yorhandenen oder 
wenigstens genehmigtcn Kleinbahnen yertheilen sich 
in folgender Weise auf die einzelnen Proyinzcn:

Ostpreufsen . . . .  mit. 10 Bahnen auf 358,7 km
Westpreufsen ' .  . . .  ., 9 „ „ 209,5 ,,
Berlin und Umgebung „ 8 ,, „ 277,0 ,,
Brandenburg . . . .  „ 34 „ „ 620,7 „
P o m m ern ......................  „ 24 ., „ 1207,5
P o s c n ........................... ,, 11 ,, „ 428,9 „
S ch le s ien ...................... „ 22 „ „ 514,5 .,
S a c h s e n ......................  ,, 32 „ „ 594,9 ..
Schleswig-Holstein . . „ 1 9  „ „ 334,6 .,
l l a n n o v e r .................. „ 2 0  „ „ 565,6 ,,
W e s t f a l e n .................. „ 2 3  „ „ 361,6 „
Hessen-Nassau . . .  „ 2 5  „ „ 295,2 „
Rheinproyinz . . . .  „ 6 9  „ „ 1076,7 „
Hohenzollern . . . .  „ 1 Bahn „ 38,5 ,,

zusammen 307 Bahnen mit 6883,9 km

Liinge, yon welchen 135 Bahnen mit 1811,3 km Liinge 
zur Klasse der Strafsenbahnen gehoren. Leider ist dic 
Statistik iiber den Bau und Betrieb der Kleinbahnen, 
bei welchen aufser der yollen Spurweite aucli eine 
solche von 1 m, 0,75 m und 0,60 m yorkommt, zur 
Zeit noch sehr uuvollstiindig. Abgesehen von den 
Strafsenbahnen, sind nur in einzelnen Fallen die Bati- 
nnd Betriehskosten fiir die Bahnen mit den ver- 
schiedenen Spurweiten bekannt, so dafs es an einem 
sicheren Mafsstabe zur Beurtheilung der Yerhiiltnisse 
insbesondere iiber die Ertragnisse der Bahnen felilt.

Im  iibrigen kann die Preufsische Staatseisenbahn- 
yerwaltung am Scblufs des Jahrhunderts mit hoher 
Befriedigung auf die hisherigen Erfolge blicken, be
tragen doch die nacli dem Inkrafttreteu des Garantie- 
gesetzes vom 27. 5Iiirz 1882 bis Ende 1898/99 erzielten 
Reinnberschiisse der Eiscnbahnyerwaltung die ungelieure 
Summę von 3 695 869 400 J t,  so dafs dieselbe den fiir 
die Erw eiterung und Ergśinzung des Staatseisenbahn- 
netzes yerwendeten Betrag von 2 364 592496 JC um 
rund 1331277 000 Jt. ubersteigt und somit durch 
diese Erweiterungen eine Vermelirung der Staatseisen- 
habnkapitalschuld iiberhaupt nicht eingetreten ist. Lcidcr 
ist trotz dieser gliinzenden Ergebnisse noch nicht ab- 
zusehen, wann der Zeitpunkt gekommen sein wird, um 
auf einen Theil der Ueberschiisse zu Gunsten einer 
Ermafsigung der Giitertarife zu yerzichten.

D er e ise rn e  O berbau  au f d e r  niederliindisclien  
S taa tsb a lin  in S u m atra .*

Die Bahn, dereń Bau seinerzeit (.Tuli 1891) in 
der R e v u e  g e n e r a l e  d es  c h e m in s  de f e r  von 
Ingenieur P o s t  beschrieben wurde, bezweckt liaupt-

* Nach einem im Bulletin de la commission Inter
nationale du congres des chemins de fer kiirzlich ver- 
offentlichten Bericht von H. L in  d li o u t ,  Yorstcber 
der Abtheilung Bahn und Bauten der uiederliindiseheu 
Staatsbalin auf Sumatra.
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sachlich den Transport von Steinkohlen aus den Staats- 
gruben im O m bilin-Revier nach der Kiiste (Emma- 
Hafen, Padang). Die Gesammtliingc der Bahn betragt 
210 km, davon sind 36 km Zahnradbahn, System 
Riggenbach. Der tiefste Punkt der Bahn ist 2 m ii. M., 
der hochste Punkt liegt 1154 m ii. M. Die Spur weite 
betragt 1,067 m, das Schienengewicht ist 25,7 kg/m. 
Die schwerste Locomotive hat ein Gewicht von 35 t, 
der grofste Raddruck ist 4,65 t, der grofste Radstand 
ist 2,85 m bei den Locomotiven und 3 m bei den 
Wagen. Die grofste Geschwindigkeit betragt 30 km
i. d. Stunde. D er kleinste Curvenhalbmesser ist 150 m; 
die Spurerweiterung in diesen Curven botriigt 24 mm.

Die Querschwellen, sowohl fiir die Adhiisions- ais 
fiir die Zahnradstreckcn, sind 1900 mm laug, unter 
dem Schienenfufs 235 mm breit, sic wiegen 39 kg 
per Stiick und sind mit yerschiedenem Querschnitt in 
deutsehen W erken gewalzt worden.

D er Adhiisionsoberbau wiegt 105 kg/m, der voll- 
standige Zahnstaugenoberbau 187 kg/m. Zum Yergleich 
wurden auch einige tausend Querschwcllcn von D jatti- 
liolz* yerlegt, dieselben sind 2 m lang, 23 cm breit 
und 12 cm dick.

A uf einer Linie, welche nun ungefahr 10 Jahre 
im Betrieb ist und woriiber bis 100 000 Ziige fuhren, 
wurden viele Querschwellen aus der Bahn genommen, 
gereinigt und mit ihrem Kleincisenzeug sorgfiiltig 
untersucht. H. L in  dli o u t constatirte dabei Folgeudes.

Die Gewielitsverminderung durch Rost und Vcr- 
schleifs betragt fur flufseiserne Querschwellen im 
Durchschnitt nur 100 g jahrlieh  oder lU °/o vom Neu- 
gewiclit,** w-obei zu bemerken is t, dafs die ganze 
L inie der Meeresluft. ausgesetzt ist. Bei den wenigen 
Schwellen, welche in Bahnhof-Nebengeleisen der Ein- 
wirkung von Asclie und K olllensinter ausgesetzt sind 
oder bei den W asserkrahnen liegen, ist der Einflufs 
des Rostes erheblicher.

In  den scharfen Curven schneidet sich der Schienon- 
fufs etwas in die Schwellenplatte und in das K lein
eisenzeug ein. Durch Anwendung von „Ycrsclileifs- 
platten11 aber und durch Yerwendung der von P o s t  
eingefuhrten Schwellen mit gebohrten Lochem und 
D -B olzenf yerschwindet dieser Uebelstand.

Die obenerwiibnten Radstande bis 3 m  yeriirsacbten 
in den Curven mit kleinem Halbmesser (200 m und

* Das beste indische Schwellcnholz, es hat Aehn- 
lichkeit m it Eichcnholz.

** Vergl. „Stahl und E isen“ 1898 Nr. 18 im Be- 
richt des lngenieurs E e n s o n ,  

ł ł * ebenda. 
f  ebenda.

150 m) eine Erw eiterung der urspriinglich yerlegten 
Spur, was sich aber durch TJmdrehen der Bolzen. 
eventuell der Schwellen und durch Erneuern der Bolzen 
wieder ausbessern liefs. Bei obengesagten D-Bolzen 
bleibt die Spurweite besser erhalten una is t dic Spur- 
Ausbesserung sehr einfach, weil die Bolzen sitzen 
bleiben.

E s stellte sich aber ais wiinschenwerth lieraus, in 
den scharfen Curyen mehr Schwellen zu lcgen ais in 
den Geraden, eine Verstiirkung der Curven, welche sich 
durchEinlegen von ein oder zwei Schwellen a. d. Schienen- 
liinge leicht ausfUhren liefs.

In den geraden Linien und in den Curyen mit 
grofsem Halbmesser wurde eine Verengung der Spur 
von 2 bis 3 mm gefunden, woraus sieli ergiebt, wie 
niitzlicli es ist, gleich beim Spurlegen niclit die tlieo- 
retische, sondern eine etwas grofsere geringste Spur- 
weite anzuwenden. Bei den seit 1889 auf der 
niederl. Sud-Afrikanischen (Transvaal-)Bahn Yerlegten 
Post-Schwellen z. B. betragt die geringste Spurwcite 
niclit 1,067 m, sondern 1,067 m +  0,005 m =  1,072 m.

Die E rhaltung dieses Oberbaues erforderte an- 
fangs etwas mehr Stopfarbeit ais bei hdlzerncn Quer- 
schwellen und zwar so lange, bis der Hohlraum mit 
Stopfniaterial ausgefiillt war. Nachher aber war das 
Verhalten giinstiger ais bei holzernen Schwellen, 
namentlich in den Curyen, sowohl beziiglich des seit- 
lichen W iderstandes gegen Yerschiebung bei nasser 
W itterung ais auch beziiglich des W anderns der Schienen 
und Schwellen in der Geleisrichtung. Ueberdies zeigte 
sieli die Befestigung weit sicherer ais bei holzernen 
Schwellen.

Die Befiirclitung, es sei der eiserne Oberbau, 
besondors derjenige der Zahnstangenstreeken, fiir das 
farbige Streckenpersonal zu verwickelt, tra f  nicht zu; 
es ging sowohl das Yerlegen ais das Erhalten immer 
flott und ohne, Beschwerden. Dor Schienenfufs bleibt 
bei der kriiftigen Befestigung auf eisernen Querschwellen 
besser erhalten ais bei der oft loscn Befestigung auf 
holzernen Schwellen, wo vielfach ein Hiimmern eintritt.

Den Gcsammtcindruck iiber das zehnjalirige Yer- 
halten des Oberbaues m it flufseisernen Querschwellen 
Bauart T o s t  auf der Sumatra-Staatsbalin fafst L in d -  
b o u t  wie folgt zusammen:

1. Die Kosten der gewolmlichcn Erlialtung sind 
geringer ais bei Yerwendung von Quersćhwellen 
ans Djattiholz.

2. Dic Kosten der Erneuerung sind geringer ais bei 
Venvendung von Querschwellen aus D jattiholz.

3. Die Erhaltnngs- und Erneuernngskosten sind be
sonders in Curyen erlieblich geringer ais bei Yer
wendung von Querscliwcllen aus D jattiholz.

Buclierschau.

Die magnetische Uidersuchuny des Eisens und ver- 
wandter Metalle. E in Leitfaden fur H iitten- 
ingenieure. Von D r. E r i c h  S c h m i d t ,  H alle a. S. 
1 900 , W ilhelm  K napp.

Bei der von Jah r zu Jah r stetig fortschreitenden 
Entwieklung des Dynamomaschinen-, E lektrom otoren- 
und Transform atorenbaues erlangen diejenigen Unter- 
suchungen, welche fiir die Verbesserung der Leistungs- 
fahigkeit dieser Maschinen yon W iehtigkeit sind, 
immer m ehr Bedeutung. Vor Allem ist es in letzter 
Zeit die Priifung der magnetischen Eigenschaften des 
yerwendeten E isens, welche nicht nu r die Elektro-

techniker, sondern auch die Iliittenleute in hohein 
Grade beschaftigt. Hierbei sind die Bestrebungen der 
H iitlenwerke in erster Linie darau f gerich tet, einen 
Zusamrnenhang zwischen der chemischen Zusanimen- 
setzung, der mechanischen Behandlung und den niag- 
netischen Eigensehaften des Eisens aufzulinden. Da den 
H uttenleuten diese zum Theil physikalischen Unter- 
suchungen ferner liegen, so wird ihnen der yorsteliend 
genannte Leitfaden, welcher yor kurzem im Verlage von 
Wilhelm Knapp erschienen ist, gewifs erw unscht sein. 
Derselbe en thalt nicht nu r eine Zusamm enstelluug der 
wichtigsten auf diesem Gebiete bisher gewonnenen 
Yersuchsergebnisse, sondern auch die nothwendigsten
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magnetischen Grundbegriffe und brauchbarsten Unter- 
suchungsmethoden, welche in kurzer und mOglichst ge- 
m einverstandlicher Uebersicht zusam mengestellt sind.

Auf den Inhalt des kleinen Leitfadens sei hier in 
kurzem eingegangen.

Der erste Theil beschaftigt sich mit den gebrauch- 
lichsten magnetischen Grundbegriffen, welche fur die 
Heurtheilung der magnetischen Giite eines Materials 
in B etracht kommen. H andelt es sich um Eisen, 
welches fiir Polgehause und Polschuhe zur Verwendung 
gelangt, so tr it t  die magnetische P e r m e a b i l i t a t  des 
Eisens und die H iih e  d e r  M a g n e t i s i r b a r k e i t  in 
den Vordergrund des Interesses. Sind dagegen die 
magnetischen Eigcnschaften eines Eisens, welches zu 
Transform atoren und Dynamoankern verarbeitet wer- 
den soli, zu priifen, so kommt neben der Perm eabilitat 
vor allem die GrOfse der E n e r g ie v e r g e u d u n g  in 
Betracht. Soli endlich ein Eisen oder in diesem Fali 
Stahl zu perm anenten Magneten verwendet werden, so 
ist die Co e r  c i t i  v k r a f t  und die R e m a n e n z  in erster 
Linie von Bedeutung. Die E rlauterung dieser Begriffe 
und die h ierfur iiblichen Zeichen und liotliwendigsten 
Form eln en thalt der erste Abschnitt des Buches.

Im zweiten Theile geht der Yerfasser zur Be 
sprechung der wichtigsten fiir den H utteningenieur in 
B etracht kommenden magnetischen Untersuchungs- 
methoden iiber.

Nach Erw ahnung der m agnetom etrischen Methode 
und eingehender Behandlung der ballistischen Schlufs- 
joclimethode, w ird vor allem den beiden A pparaten, 
welche in erster Linie sich zu genaueren magnetischen 
Messungen im technischen Betriebe eignen, dem 
Koepselschen A pparat und der du Boisschen mag- 
netischen Waage ein grdfserer Abschnitt gewidmet. 
Neben diesen werden aber auch die Ewingschen 
A pparate und einige andere U ntersuchungsmethoden 
genau erlautert.

Bilden die ersten beiden Theile fiir den H utten
ingenieur einen kurzeń Leitfaden bei der Anstellung 
von magnetischen Untersuchungen, so fatst der dritle  
Theil die bisher gewonnenen Versuchsergebnisse zu
sammen und giebt einen Ueberblick uber die vor- 
handene L iteratur.

Bei der Besprechung der Yersuche hebt der Yer
fasser eine H auptschw ierigkeit hervor, welche sich 
zuerst den genaueren m agnetischen Untersuchungen 
hindernd in den Weg stellte. Es ist dies die mag- 
lietische Ungleichmafsigkeit der E isenm aterialien. Yer
suche, welche in der Physikalisch-Technischen Reiehs- 
ansta lt angestellt worden sind, und die in dem Leit
faden naher ausgefuhrt w erden, haben zu dem Er- 
gebnifs gefiihrt, dafs das rnagnetiscli gleichmafsigste 
M ateriał am w ahrscheinlichsten ein gut iiberw achter 
Gufs liefert, und dafs Ungleichmatsigkeiten bei vielen, 
doch nicht bei allen M aterialien durch gleichmafsiges 
Ausglfihen sich beseitigen lassen. Von den gegossenen 
M aterialien ist nach den bisherigen Erfahrungen dem 
Flufseisen oder dem sogenannten Dynamostahlgufs der 
Vorzug zu geben.

U nterscheidet man die verschiedenen Materialien 
binsichtlich ihres magnetischen V erhaltens, so kann ! 
man sie in zwei Hauptgruppcn trennen, in maguetisch 
weiche und magnetisch harte  Materialien. Zu den 
rnagnetiscli weichen Materialien gehOren Schweifseisen 
und Flufseisen, zu den magnetisch harten  gehórt der 
Stahl. Eine Mittelstellung nim mt das Gufseisen ein. 
Die magnetische W eichheit oder H arte wird in erster 
Linie durch den KohlenstolTgehalt beeinflufst. Es sind 
indessen auch die anderen Beimengungen, wie Silicium 
und Mangan, zum Theil von grofser Bedeutung. Hierzu 
kom m t, dafs bei dem magnetischen Verhalten die 
m echanische Behandlung des Eisens eine sehr wichtige 
Rolle spielt, dafs vor allem auch das Ausgluhen und 
langsam e Abkuhlen einen wesentlichen Einflufs ausubt. 
Der Yerfasser geht nun zur Besprechung der einzelnen

M aterialien uber. Beim magnetisch weichen Materiał 
zeigt sich, dafs es bereits gelungen ist, das Flufseisen 
oder den Stahlguls von derartiger m agnetischer Giite 
herzustellen, dafs es nicht nur das beste schwedische 
Schmiedeisen erre ich t, sondern vielm ehr zum Theil 
noch (ibertrifft. Es w ird bei den weichen Materialien 
auch des Einflusses des Aluminiums (beim sogenannten 
Mitiseisen) und des Nickels gedacht und eingehend 
die Energievergeudung bei Transform atorblechen 
behandelt.

Bei dem nun folgenden A bschnitt, dem Gufs- 
e isen , geht der Verfasser vor allem auf die Ar- 
beiten von P a r s h a l l ,  C a ld w e l l  und S u m m e rs  ein. 
Die letzte dieser Arbeiten w urde ais Y ortrag auf der 
am 3. und 4 Mai v. J. abgehaltenen Versaminlung des 
„Iron and Steel In stitu te“ ver6ffentlicht. Unter den 
R esultaten dieser Arbeit ist un ter anderm bemerkens- 
w erth, dafs bei einem Versuche m it zwei der chemischen 
Analyse nach fast vóllig identischen Eisensorten doch 
die m agnetischen Eigcnschaften erheblich voneinander 
abwichen. Dies hat nach den Angaben von Summers 
seinen Grund darin, dafs die H erstellungsart bei beiden 
etwas verschieden w ar, und zw ar d e ra rt, dafs das 
eine Eisen beim Schmelzen m ehr Geblasewind erhalten 
hatte ais das andere. Den Unterschied in magnetischer 
Beziehung schreibt Summers dem Umstande zu, dafs 
wahrscheinlich in dem einen Eisen der Kohlenstoff 
ais Graphit, in dem andern ais graphitische Temper- 
kohle vorhanden w ar. Dieser Unterschied in der Art 
des KohlenstofTs is t, wie iiberhaupt bei den physi- 
kalischen Eigcnschaften des Eisens, so vor allem bei 
dem magnetischen Verbalten offenbar von der grOfsten 
Bedeutung.

Beim Stahl, welcher im geharteten Zustande zu 
perm anenten Magneten Verwendung findet, ist neben 
der chemischen Zusamm ensetzung vor allem die Art 
der H artung und die H artungstem peratur von W ich
tigkeit. Der beste M agnetstahl liefert nu r mafsig starkę 
Magnete, wenn er nicht bei der richtigen T em peratur 
gehiirtet ist. Bei der chemischen Zusammensetzung 
kommen vor allem die Zusiitze von W olfram und 
Molybdiin in Betracht, die die besten Stahlsorten liefern. 
Nach anderen Untersuchungen ubertrifft der Molybdiin- 
stahl noch den W olfram stahl in seinen magnetischen 
Eigenschaften. Nach kurzer Besprechung der m ag
netischen Eigenschaften von Nickel und Kobalt werden 
noch einige unmagnetische Legirungen von Nickeleisen 
und Manganstahl behandelt.

Ein Anhang, welcher die wichtigsten magnetischen 
Bezeichnungen zusammenfafst, sowie ein ausfiihrliches 
Namen- und Sachregister vervollstandigen den kleinen 
Leitfaden, welcher fur jeden E isenhuttenm ann, der 
sich mit den magnetischen Eigenschaften des Eisens 
zu beschiiftigen hat, viel W issenswerthes enthalt.

Der deutsche Briiclcenbau im  X I X . Jahrhundert. 
Y on G e o r g ’ M o h r t e n s ,  G elieim er H o fra th , 
O rd cn tlich e r Professoi* d e r  In g e n ie u r-W isse n -  
sch a ften  an  d e r K on ig l. T ech n isch en  H och- 
schu lc  in D resd en . M it 195  in  den T ext 
g ed ru ek ten  A bb ildungen . B e rlin  1 9 0 0 . Y e rlag  
von J u l i u s  S p r i n g e r .

Die, ańlafslicli der Pariser 'W eltausstellung im 
Auftrage der F irm en: Maschinenfabrik Efslingen in 
Efslingen, Gutehoffnunęshiitte in Oberhausen, Gesell
schaft H arkort in Duisburg, Philipp Holzmann & Cie. 
in F rankfurt a. M., Y ereinigte Mnscliinenfabrik Augs
burg und Maschinenhaugesellscliaft Niirnberg sowie 
Union in Dortmund voni Geli. Hofrath M e l i r t e n s  
bearbeiteto Denkschrift giebt auf 184 Seiten Grofs- 
quart einen gedriiugten, aber hoelist w erth\rolłen Ueher- 
blick iiber die Entwicklung des deutschen Briicken-
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liaues in Bezug auf Tlieoric, Construction und Bauaus- 
fiihrung. Der Yerfasset, der das einschliigige Materiał 
wie kein zweiter b |herrsoh t, h a t es m it bokannter 
Meisterschaft yerstanden, aus der Fulle des zu be- 
wnltigćnden -Materials iiberall das W ichtigstc und 
Wisscnswcrtheste herauśzugreifen und in fessclndcr 
Form zur Darstellung zu bringen, so dafs seine mit 
195 yortrefflichen Abbildungen ausgcstattete A rbeit 
ais mustergiiltig in ihrer A rt zu bezeichnen ist.

In  der E inleitung hiilt der Yerfasser kurze Riick- 
scliau iiber die m atenelle Entwicklung des jiingst ver- 
flossencn Jahrhunderts. Die folgenden Absclinitte ent- 
lialten in knapper Form einen gescbicbtlielien Ucber- 
blick iiber die ersten eisernen Briicken, iiber die ans 
dem Anfange des XVI. Jahrhunderts stammenden Yor- 
schliigc des Venetianers F a u s t u s  Y e r a n t i u s ,  nebst 
Bildcrn der Briicke von Coalbrookdale (1779) und 
jene iiber das Striegauer W asser bei Laasan (1796). 
Das niichste Capitel beliandelt das M ateriał der eisernen 
Briicken. Das folgende Capitel: „Entwicklung der 
Triigcrsysteme und der Bruckentheorie“ zerfiillt in 
folgende U nterabschnitte: „Ucbersicht der Gesammt- 
entwieklung. Die Yorbilder der Stabwerksysteme im 
Holzbau. Anfange der S tatik  und Elastieitatslebre 
bis auf Navier. Die iilteren Briiekcnsysteme des

19. Jahrhim derts. Die Elasticitiitslehre seit Navier. 
Die ‘W andglicdcrmig der Balkentriigcr. Die Umrisse 
der gegliederten einfachen Balkentriigcr. Dnrcligeliende 
Balkentriigcr und Auslegetriiger (cantilever, po rte-a- 
faux). Bogenbriicken. Hiingebriicken. Die S tatik  der 
Bauconstructionen von beute.“ Das folgende Capitel: 
„Fortschrittc in  der Construction der eisernen Briicken“ 
unifafst folgende U nterabtheilungen: „Ueber den Con- 
structionsentwurf. Die Fragen hinsichtlich der Sieher- 
lieit der Construction. Ausbildung und Yerwendung 
des Materials. Die ersten eisernen Eisenbahnbriicken 
Deutschlands. Ucbcrsiebt der gegliederten Balken- 
briicken. Ucbersicht der Bogenbriicken und Hiinge- 
briicken. Deutsche Bolzenbriicken. Neuere Constructions- 
Einzelheiten.“ Yon besonderem Interesse fiir die 
Leser unserer Zeitschrift diirfte (las nunmehr folgende 
Capitel sein. E s beliandelt: „die H erstellung der 
Construction durch die 13riickenbauanstalten“. Der 
Verfasser besprieht zuniiclist die Herstellungsarbeiten 
im allgemeinen und dann die einzelnen Anlagen der 
obengenannten Firmen. In einem Anliang giebt der 
Verfasser eine Besehreihung der Ausstellung der 
deutschen Briiekenbauanstalten. Den Schlufs dieser 
in jeder Beziehung tretflich diireligefuhrteii Denk- 

schrift bildet ein reichhaltigcr L iteraturnachw eis.

Industrielle Rundschau.

M alm cdie & Co. Itla sch in en fab rik , A ct.-G es., 
zu D iisseldorf.

Der Bericht fiir 189S/99 lautet in der H auptsache:
Die Ertragnisse, welche unser Absehlufs aufweist, 

sind ais giinstig zu betrachten, um so mehr, ais w ir 
im Anfang des Geschaftsjahres n icht in der Lage 
waren, die P reiserhahung der Rohm aterialien bei der 
Preisfestsetzung fiir die Fertigfabricate geniigend in 
A nrechnung zu bringen. Dies konnte erst allmahlicli 
im Laufe des Jahres geschehen. Der Betrieb ist un- 
gestórt verlaufen. Im  Interesse des regelrecliten Be- 
triebes beabsichtigen w ir, wenn auch in miifsigem 
Umfang, unsere Raumlichkeiten etw as zu vergr8fsern 
und nocli einige neue W erkzeugm aschinen anzu- 
schaflen. W ir w erden dann rationeller arbeiten und 
die Auftrage schneller erledigen kónnen. Die Aus- 
sichten fur das laufende Gesciiaftsjahr gestalten sich 
giinstig und w ir hofTen auch fiir diesen Zeitraum  auf 
ein befriedigendes Ergebnifs.

Die Bilanz ergiebt einen Bruttogewinn von 
199131,35 J t .  Hiervon ab Abschreibungen 44161,40 J l ,  
so dafs ein Reingewinn von 154969,95 J l  yerbleibt, 
wofur w ir folgende Verwendung yorsclilagen : 5 °/o Re- 
seryefonds =  7748,50 J l ,  4°/o Diyidende =  52000 J l ,  
vertragsmafsige Tantiem e anV orstand  und Angestellte 
13331 J l ,  Riickstellung von 10°/o Tantiem e an den 
Aufsichtsrath 8189,05 J l ,  5°/° Superdiyidende — 
65000 J l ,  Yortrag auf neue Rechnung 8701,40 J l .

M asch in en fab rik  G ritz n e r  A c tien g e se llsch a ft, 
D u rlach ,

Das Geschaftsjahr 1899 verlief befriedigend. Die 
Leistungsfahigkeit der Gesellschaft h a t sich gesteigert 
und wurden in allen Abtheilungen des W erkes liShere 
Unisatze ais im V orjahre erzielt. Die Verth'euerung 
der R ohm aterialien konnte durch eine in der zweiten 
Halfte des Jahres allgemein durchgefuhrte ErhShung 
der Verkaufspreise der N ahmaschinen und Niili- 
maschinenmObel annahernd ausgeglichen werden. Die

yorgenommenen Abschreibungen bezilTern sich fiir
1899 auf 164719,29 J l .  Es wird beantragt, den R ein
gewinn von 507 226,40 J l  wie folgt zu v erth e ilen : 
4°/o Diyidende auf das Actienkapilal =  112000 J l , 
statut- und yertragsm afsige Tantićm en 59426,19 J l ,  
hierzu V ortrag aus 1898 =  7853,73 J l ,  9 0/0 Super- 
dividende — 2 5 2 0 0 0 ^ , Ueberweisung auf Reserveconto 
9615,72 ^ .  Die beiden Reserveconti werden dam it 
auf zusammen 1600000 J l  erganzt. Extra-Abschrei- 
bungen au f: Maschinenconto 50000 J l ,  Patentconto 
23935,80 J l  — unsere Patente und Lizenzen stehen 
alsdann nur noch mit 1 J l  zu Buch — und den R est 
yon 8102,42 J l  auf neue Rechnung yorzutragen.

R hein isch -W estfiilisc lies K oh lensy iu lica t.
In  der am 4. Mai in Essen abgehaltenen Zechen- 

besitzerversam m lung wurde nach langerer Discussion 
mil 26S6 gegen 2343 Stimmen der A ntrag des Vor- 
standes abgelehnt, nach welchem den H iittenwerken, 
welche Syndicatszechen angekauft haben bezw. an- 
kaufen werden, fiir die Folgę nicht mehr das Vorrecht 
des Bezuges ihres gesam m ten Kohlenbedarfes von 
deu angekauften Zeehen eingeriiumt werden sollte. 
Es wird also auch fur die Folgę,-solange ein anderer 
Beschlufs nicht gefafst wird, den H iittenwerken ge- 
sta tte t sein, vor Beginn jeder Verkaufsperiode dem 
Kohlensyndicat diejenigen Mengen aufzugeben, welche 
sie im Laufe des V ertragsjahres von den H uttenzechen 
zu beziehen wiinschen. Ueber diese Mengen wird 
alsdann zwischen dem Kohlensyndicat und den be- 
treffenden Hiittenw erken ein L ieferungsyertrag ab- 
geschlossen und seitens der H iittenwerke die jeweilige 
Abgabe auf die bezogenen Mengen gezahlt werden. 
Sollten die sehwebenden Processe, die Abgabe be- 
treffend, zu Ungunsten des Syndieats ausfallen, so 
erhalten alsdann die H iittenwerke die gezahlten Ab- 
gaben zinsenfrei zuruck. Zu Geschaftliches wurde 
noch m itgetheilt, dafs die Umlage yotn 1. April ab 
yon 61/a % auf 3 % herabgesetzt sei.



672 Stahl und Eisen. Yereins - Naclirichten. 15. Juni 1900.

Y er eins - N achriełiten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute. Pander, a .  a ., \i\ga, Gouv. Liviami, Todieben-B onie-‘
yard Nr. 0.

i Piedboeuf, Jean, Betriebsclief des Hammer- uud N\ralz- 
F ttr  <lie Y ere iiisb ib lio thek  werks, Taganrog, Siid-Kufsland.

ist, folgende Biicherspende eiugegangen: Spatz, Heinrich, (Svil-Tngemenr, Dusseldorf, Marscliall-
strafse 16.

Yon Greli. Bergnith Professor Dr. II. W e d t l i n g  
iu B erlin :
Das Eisenhuttetiwesen erlilutert in acht Yortriii/eu. 

Yon D r. II. W e d d in g , Geh. Bergrath. Lcipzig 1000, 
Y erlag von B. G. Teubner.

(20. Bandelien der Sammlung wissenschaftlich- 
gemeinverstańdliolier Darstellungen aus allen Gehieten 
des W isscns: „Aus N atur und Geisteswelt“.)

A enderuiigen im M itg lied e r-  Y erzeichn ils .
Earagó, Julius, Ingenieur, Borsod-Nadasd, Ungarn. 
Kaiser, Betriebsleiter der Main - Weser- lliitte, Lollar, 

Oberheśseu.
Ohler, Georg, Ingenieur, teelinischer Leiter der Act.-Ges. 

Parowos, Warschau. Szopena 4 part.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Eigen, Otto, Ingenieur der Duisburger Masoliinenbau- 

Act.-Ges. vonn. Bechem & Keetman, Duisburg. 
Ileufs, Theodor, Ingenieur und Fabrikbesitzer, Żurieh- 

W ollishofen.
Ilohenstein, //., Obcringcuieur der Maschinenbau-Anstolt 

Neuman & Esser, Aachen.
Peters, Oskar, Maschinenfabricant, Inhaber der Firma 

Neuman & Esser, Aachen.
1'iesker, Hermann, Breslau, Olilauer Chaussee 0;J. 
vom Scheidt, A., Ingenieur, Peiner Walzwerk, Peine.

Y e r s t  o r b e n :

Bredt, Rudolf, Fabrikbesitzer, W etter a. d. lluhr.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Dic nachste

H a u p t  v  e r s a m m l u n g
findet sta ll am

Sonntag den 17. Juni 1900, Nachm. 121/2, Uhr,

in der

Stad t i schen  T o n h a l l e  zu Dusse ldorf .

Tagesordnung:
1. Geschaftliche Mittheilungen.

2. Ueber eine neue Hochofenconstruction. V ortrag  von H errn  G enerald irector F . B u r g e r s ,  
G elsenkirchen.

3 . Die neueren Fortschritte in der Flufseisenerzeugung. V ortrag  von H errn  Ingenieur F r i t z  

L i i r m a n n  j r . , O snabnick .

4 . Ueber Umlade- und Transportvorrichtungen fur Erz und Kohle. Y ortrag  von H e rm  
J. P o h l i g ,  Koln.

/ u r  gefiilligeu  B eaeh tu n g ! Am Sam stag den 16. Juni, Ahends S Uhr, findet im Balkonsaale Nr. 1 
der stadtischen Tonhalle eine geinuthliche Zusamm enkunft der E isen h iitte  D usse ldo rf, Zweigverein des 
Vereins deutscher E isenhuttenleute, s ta tt , zu welcher deren V orstand alle Mitglieder des Haup>,vereins 
freundlichst einladet.

T a g e s o r d n u n g :  B esp reeh u n g  d e r  B e ric h te  von IU ley und T albo t iiber Y erw endung  fliissigen 
K oheisens und fo r t laufen des Schm elzen im H erd o fen ,*  eiugeleitet durch H errn R. M. D a e l c n ,  Dusseldorf.

* Yergl. „Stahl und Eisen“, rorige Nummer Seite 564.
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