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Schienenbruche in Amerika.

^ c h o n  seit lUngerer Zeit herrscht in amerika- 
^  nischen Fachkreisen und w elt dariiber hinaus 
eine gew isse Erregung iiber die in den Vereinigten  
Staaten sich mehrenden Schiencnbriiche und die 
damit verbundenen Gefaliren fiir Leben und Eigen- 
tum.* Aucli die anfangs Juli d. J . in Atlantic 
City abgebaltene zw olfte Jahresversammlung der 
American Society  for T esting M aterials widniete 
wieder einen T eil ihrer Besprechungen den Er- 
scheinungen an fehlerhaftem Schienenstahl.

Nach den bis je tz t vorliegenden Mitteilungen** 
sprachen u. a. H. F a y  und R. W . G. W in t  iiber 
ihre S tu d ie n  an g e b r o c h e n e n  S c l i ie n e n  und 
R. Job  iiber seine U n te r s u c h u n g e n  an f e l i l e r -  
lia ften  M a r t in s t a h ls c h ie n e n .  Der erstge- 
nannte Bericht bezog sich wesentlich auf die Er- 
gebnisse von mikroskopischen Untersuchungen. Die 
SchluBfolgerung aus diesem Bericht ist die, daB 
Schienenrisse iinnier ihren A usgang von dem im 
Stahl enthaltenen Mangansulfid nehmen, bevor 
sie in dera iibrigen Materiał auftreten. Mangan- 
silikat erw eist sich auch ais eine wesentliche 
Pehlerquelle. B ei einer der Scliienen wurden 
Schlackenlocher in starkem Umfang festgestellt, 
wobei sowohl M angansilikat ais aucli Mangan
sulfid gefunden wurde. Durch diese Versuche 
glauben die genanuten Berichterstatter die Er- 
gebnisse ihrer friiheren Studien beziiglich des 
uuheilvollen Einflusses von Mangansuliid ais Ur- 
sache der lialbinondforinigen Briiche an Scliienen 
bestiitigt zu sehen. Sie sprachen sich dahin 
aus, daB die Scliienenlieferungsbedingungen einen 
aiedrigeren Schw efelgehalt yorsehen sollten, daB 
man einen langeren Zeitraum vergehen lassen 
iniisse zwischen dem Zusatz des Ferromangans 
und dem AbgieBen des Stahles, daB die Blocke 
steigend*** gegossen werden miiBten und daB 
eine^ weit.ergehende Raffination des M etalles an-

* Vorgl. auch „Stahl und Eisen* 1907 S. 1217 
bis 1223.

** „The Iron Age“ 1909, 8. Juli, Seito 96 ff.; 
„The Engineer" 1909, 23. .Juli, S. 90.

*** Dor stoigende OuG von Schienenblocken ist 
heate bei den meisten d e u t s c h e n  Stahlwerken ein- 
gefiihrt.

gest.rebt werden solle durch Anwendung des 
Elektroofens* oder auf andere W eise.

D ie sich anschlieBende Erijrterting dieses 
Yortrages ist dadurch besonders bemerkenswert, 
daB sie einen starken W iderspruch zutage for- 
derte gegen die iibertriebene W ichtigkeit, die 
man vielfach dem Gebrauch des Mikroskopes bei 
solchen Untersuchungi:n zuw eist. Unter anderem 
w ies Professor H o w e  auf die locherige Be- 
schaffenheit eines der von den Vortragenden in 
YergrBBerung gezeigten  Probestiicke hin und 
bemerkte, daB wenn der Stahl so viel Sclilacke 
enthalten habe, wie das geatzte  und vergroflerte 
Muster anzeige, so hatte die Schiene allein  
schon w egen U ntergewichtes verworfen werden 
miissen. Er wies darauf hin, daB durch das 
Polieren von Stahl „sogenannte" Locher (pits) 
gefunden wiirden, fiir die keine Erklarung zu 
geben sei, und daB diese in W irklichkeit unter 
Uinstanden nichts anderes waren, ais die Ueber- 
bleibsel von alten Feilenstrichen, Ein Ver- 
treter der Carnegie Steel Company sagte, daB 
nach den Erfahrungen seiner Firma an Scliienen 
mit absichtlich fur gew isse Zwecke hervorgeru- 
fenen abnorm hohen Prozentgehalten an Schwefel 
und Mangan keine der Mangansulfiderscheinungeu, 
wie F a y  sie hervorgehoben habe, sich gezeig t  
lnltten. Ein anderer Redner wies darauf hin, 
daB mikroskopische Untersuchungen oft. nur das 
zutage forderten, was der betreffende Unter- 
suchende habe finden wollen . (the tliing, for 
which the investigator is hunting).

Es ist zw eifellos, daB die Entw icklung und 
die Anwendung von neuen Untersuchungsmethoden 
zur F eststellung der Eigenschaften von Eisen  
und Stahl in der Vergangenheit die B egleit- 
erscheinung g eze itig t hat, daB man diesen neuen 
Methoden gewohnlich zunachst einen iibertrie- 
benen W ert beilegte.** So glaubte man z. B ., 
ais die ZerreiBmaschine in England zuerst von

* Soweit bekannt geworden is t, sollen die 
YersucbsergebniBse mit Elektrostahlschienen keine 
gtinstigen geweseu sein.

** Yergl. auch „Tbe Engineer“ 1909, 23. Juli, S. 90.
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D a v i d  Ki r k a l d y  in praktischen Gebrauch ge- 
nommen wurde, dafi man nichts Besseres mehr 
benotige, eine Ansicht, die von Kirkaldy, wie 
nebenbei gesagt werden mag. niemals selbst 
geteilt worden ist. Gleicherweise wieder wurden 
die yerschiedenen Arten der Kerbschlagprobe 
von manchen Seiten ais die Krone der Material- 
priifung angesehen. Alle diese Methoden haben 
ihren Nutzen und ihren Wert, und so ist es 
auch mit dem Mikroskop, das aber in der Hand 
des Unerfahrenen zu den grofiten Trugschliissen 
fiiliren kann. Es ist gut, dafi bei solchen Ge- 
legenheiten immer und immer wieder ein Warnungs- 
ruf laut wird vonMftnnern, die das richtige Augen- 
mafi fiir solche Dinge noch nicht verloren haben 
und die autoritativ zu sprechen berechtigt sind.

R. J o b  gelit in seinem Vortrage iiber f e h l e r -  
ha f t e  M a r t i n s t a h i s c h i e n e n  von der Tatsache 
aus, dafi die Erzeugung an Martinstahischienen 
in den Vereinigten Staaten sehr stark zunahme, 
weil man durch den in diesem Erzeugungsver- 
fahren erreichbaren niedrigen Phosphorgelialt, 
eine starkę Zunalime der Zahigkeit des Scliienen- 
stahls zu verzeichnen gehabt habe und gleich- 
zeitig die Moglichkeit sah, einen viel hoheren 
Kolilenstoffgehalt zuzulassen, ais er in einer 
hochphosphorhaltigen Bessemerschiene zulassig 
ist. Job vergifit dabei zu erwahnen, dafi die 
Zunahme der Erzeugung an Martinstahl iiber- 
baupt und damit auch die der Martinstahischienen 
in Amerika wohl liauptsiichlich auf die steigende 
Schwierigkeit zuriickzufiihren ist, die Werke 
mit fiir den Bessemerprozefi geeigneten Erzen 
zu versorgen.* Es mufi weiter hervorgehoben 
werden, dafi man geneigt zu sein scheint, in 
der Festsetzung eines Mindest-Phosphorgelialtes 
des Schienenstahls einen besonderen Sicherheits- 
faktor fur das Schienenmaterial zu erblicken. 
W ir wissen aber, dafi Martinstahischienen mit 
Festigkeiten bis zu 80 kg/qmm und einem Phos- 
phorgehalt bis selbst 0 ,08 °/o sich im Dauer- 
betrieb liervorragend bewahrt haben. Das ein- 
fache Vorschreiben der chemischen Zusammen- 
setzuug des Schienenstahls allein bietet eben 
durchaus keine rolle Gewahr fiir absolute Sicher- 
heit, Man sollte iiberhaupt dem Erzeuger den 
Fabrikationsgang ruliig allein iiberlassen, wenn 
nur das gelieferte Materiał den vom Abnehmer 
gewiinschten Bedingungen geniigt.

Beziiglich des von J o b  des naheren beschrie- 
benen Falles, bei dem eine Martinstahlschiene 
im Betrieb in etwa 40 Stiicke zerbrochen war 
und iiber die Ergebnisse der Untersucbung dieser 
Sehiene sei hier angefiihrt, dafi die Schiene bei 
der chemischen Untersuchung von Spanen, die 
dem oberen Teil des Steges entnommen worden 
waren, folgende Zusaminensetzung aufwies: Kohlen- 
stoff 1,070 °/o, Phosphor 0,031 °/o, Mangan

* „Stahl und Eiseu* 1907 S. 184 und S. 569.

0, 758 °/o, Schwefel 0 ,025 °/o. Um die Ausdehnung 
der Seigerung in dem Querschnit,t festzustellen, 
wurden Spane uugefahr */2 Zoll seitlich des 
Mittelpunktes des Kopfes in einer Entfernung 
von 1 '/j, Zoll von der Entnahmestelle der ersten 
Bohrspane entnommen. Es ergab sich folgende 
Zusammensetzung: Kohlenstoff 0, 918 °/o, Phos
phor 0 , 0-7  °/o- Hieraus geht hervor, dafi eine 
Seigerung im Blocke bestand und fiir einen weit- 
gehenden Unterschied in den physikalischen Eigen- 
schaften des Stahles in nahe beieinander befind- 
lichen Stellen verantwortlich gemacht werden 
mufi. Die Bruchbeschaffenheit des Stahles war 
ziemlich normal und zeigte, dafi ein Verbrennen 
oder Ueberhitzen nicht stattgefunden hatte.

Im allgemeinen diirfte nicht allzuviel aus 
diesen Untersuchungen hergeleitet werden konnen, 
ais dafi eine Schiene, die aus gutem Materiał 
besteht und einem angemessenen Walzverfahren 
bei richtiger Walztemperatur unterworfen wor
den ist ,  nicht brechen wird. Am inter- 
essantesten ist, dafi man klar zwischen den 
Zeilen der Jobschen Mitteilungen herauslesen 
kann, dafi schliefilich auch in der Ma r t i n s t a h l 
s c h i e n e  das letzte Heil noch nicht erstanden 
ist. Die Tatsachen werden von Job mit einer 
eindringlichen Einfachheit dargelegt. „Wie schon 
so oft betont wurde, ist der Name »Martin- 
st.alil* ke i n  T a l i s m a n  f i ir d i e  E r z e u -  
g u n g  b e t r i e b s s i c h e r e r  S c h i e n e n ,  und es ist 
wohl bekannt, dafi Schienen dieser Erzeugungsart 
denselben allgemeinen Fehlern unterworfen sein 
konnen, welche bei Bessemerschienen gefunden 
worden sind; sie verlangen daher gleiche Sorg- 
1'alt wahrend des Herstellungsverfahrens.“ Und 
weiter: „Ein zweckmafiiges Walzverfahren vor- 
ausgesetzt, mag man gtinstige Betriebsergebnisse 
mit .Martinstahischienen erzielt haben, aber 
anderseits sind uns Verhaltnisse bekannt ge- 
worden, unter w'elchen solche Schienen nur ein 
Drittel der Verschleififilhigkeit gezeigt haben, 
die man mit der gewohnlichen Bessemerstahl- 
schiene erreicht hat, gleiche Betriebsverhalt- 
nisse usw. vorausgesetzt.“

Die wichtigste Folgerung aus dem Vortrage 
von Job ist wohl die, dafi Risse niemals iin 
gesunden Materiał beginnen, sondern stets in 
„angeborenen“ Eifichen, Lochern usw., die ent- 
weder schon im Rohblock sich befunden haben, 
oder wahrend des Blockens oder Fertigwalzens 
sich entwickelten. Diese Schlufifolgerung. ge- 
tragen von einwandfreien Betriebserfahrungen, 
mag ais Beweis angesehen werden, dafi nicht 
das Materiał, sondern das Walzverfahren ant 
letzten Ende fiir die Schienenbruclie in den 
Vereinigten Staaten yerantwortlich gemacht 
werden mufi. Gesetzt den Fali, eine Schiene 
enthalte zu viel Kohlenstoff oder Phosphor. 
Wenn eine solche Schiene in einem durchaus 
einwandfreien Walzverfahren aus einem bei
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richtiger Temperatur angewilrinten Błock her
gestellt ist und einen liolien Sicherheitsfaktor 
besitzt, so wird sie erst in jahrelangem Betrieb 
obne Bruch verschleiBen, wogegen eine, clie- 
tniseb gesprochen, viel bessere Sehiene, die 
aber in mangelhafter W eise gewalzt worden ist, 
schon nach kurzer Betriebsdauer brechen kann.

Hier mogę der von R. Job gegebene Tat- 
bestand eingeschoben werden: „Eine Martin-
stahlschiene war im Betrieb in etwa 40 Stiicke 
zerbrochen und hatte die Entgleisung eines 
Zuges, aber gliicklicherweise keinen Ver- 
lust an Menschenleben verursacht. Eine kri- 
tische Untersuchung zur Auffindung der Ur- 
sache des Bruches wurde eingeleitet. In der 
Yoruntersuchung fanden wir, daB ein Lunker 
in der Nilhe des oberen Endes der Scliiene 
begann, etwa 13 mm vom Kopfende entfernt 
parallel mit der Oberflilche des letzteren, der 
glatt durch die ganze Sehiene bis zum unteren 
Ende sich erstreckte. Nahe bei dem Ansatz 
der Lunkerstelle teilte sich die ungeschweifite 
Fehlstelle von einer Seite des Kopfes zur 
anderen, die Oberflttchen waren osydiert. An 
der ungebrochenen Sehiene war kein Fehler 
sichtbar gewesen, und selbst nacli dem Bruch

war das einzige Zeichen der Pehlerhaftigkeit 
auf der Oberflilche der nicht gebrochenen Stucke 
eine feine Linie wie ein W alzzeichen liings der 
Seite des Kopfes, die meist mit W alzsinter be- 
deckt war. Ais der Bruch zutage trat, riB 
die 13 mm starkę Decke auf dem Schienenkopf 
auf, das Ende des Bruchsttickes stellte sich 
gegen die entgegenkommenden Rader, so die 
Entgleisung verursachend. wiihrend der Rest der 
Sehiene durch die Gewalt des StoBes und das Ham- 
mern der Rader in Stucke zerbrochen wurde. “

Das hier in Frage śtehende Schienenm&terial 
muB gauz sprode gewesen sein, es hatte sonst 
nicht, wie angegeben, in 40 Stucke zerbrechen 
konnen. Dabei gibt aber die oben wieder-
gegebene Analyse keinen Anlialt fiir diese groBe 
Sprodigkeit.

Der Bericht von Job lilBt nur den SchluB
zu. der schon so oft. gezogen worden ist, daB
es nicht allein die Vorgilnge, die in den
Schmelzverfahren sieli yollziehen, sind, welche 
die Qualititt einer Sehiene bestimmen. Auf der 
anderen Seite muB beachtet werden, daB man 
im Schienenwalzwerk nicht in der Lage ist, tief- 
gehende Schilden des Rohblockes oder vor- 
geblockten Materials zu beheben.

Bestimmung der Grófie von Motoren zum Antrieb von Fein- 
und Stabwalzwerken.

k c e i  dem Entwurf neuer WalzenstraBen kommt 
es hilufig vor, daB das Walzprogramm in 

seinen Einzelheiten zunilchst noch nicht genau 
festgelegt werden kann, daB aber zur iiber- 
schlilgigen Aufstellung der Kosten und zur Be
stimmung der GroBe der Zentrale die Kenntnis 
der ungefiihren Leistung der Antriebsinotoren er- 
wiinscht ist. Es wird sich nun in solchen 
Fiillen auch nicht daruin liandeln, die Antriebs- 
leistung genau festzulegen, sondern es wird fiir 
die verschiedenen Vergleiclisberechnungen, die 
der endgultigen Ausfiihrung vorangelien, geniigen, 
die ungefiihre MotorgroBe und den annitbernden 
Kraftverbrauch fiir die einzelnen WalzenstraBen 
zu erinitteln. Um die Moglichkeit zu geben, 
in kurzer Zeit den a n n i t h e r n d e n  W e r t  f i ir 
die M o t o r l e i s t u n g  bei normalen Betriebs- 
verhiiltnissen fiir d u r c h l a u f e n d e  kleinere und 
mittlere StabstraBen zu finden, wurden aus 
einer groBen Anzahl von Beobachtungen an 
WalzenstraBen, die fast ausschliefilich dnrch 
Elektroinotoren der Siemens-Schuckertwerke be
trieben werden, die in unten folgender Abbil
dung 3 dargestellten Kurven entwickelt. Bevor 
auf die Erliiuterung derselben eingegangen wird, 
sollen noch die wichtigsten Umstónde erwahnt 
werden, welche auf die Walzarbeit und die Be
stimmung der MotorgroBe von EinfluB sind.

D ie  Ma t e r i a l q u a l i t a t .  In dem Taschen- 
buch „Hiitteu* ist angegeben, in welcher Weise 
die Temperatur die Festigkeit von FluB- und 
SchweiBeisen beeinfluBt. Die dort aufgefiihrten 
Werte sind durch die Schaulinien der Abbild. 1 
veranschaulicht. Es gelit hieraus hervor, daB 
die Festigkeit des Materials von 3 0 0 0 C ganz 
erheblich abnimint und bei den gemessenen hoch- 
sten Temperaturen von 600 bezw. 8 0 0 0 C sehr 
gering wird. Im Schmelzpunkt, der bei Eisen 
mit hoherem Kohlenstoffgehalt niedriger und bei 
reinem Eisen ungefahr bei 1500°  C liegt, ist 
die Festigkeit gleich Nuli. Die Schaulinien 
diirften deshalb zwischen den gemessenen Werten 
und dem Schmelzpunkt den angedeuteten (strich- 
punktierten) Yerlauf nehmen. Da von der 
Festigkeit des Materials die Arbeit fur die 
Formilnderung abhangig ist, so ergibt sich, daB 
die Qualitftt des Materials innerhalb der fiir 
das Auswalzen in Frage kommenden Tempe
raturen nur einen geringen EinfluB auf die 
Walzarbeit haben kann. Auch Puppe**
hat gefunden, daB die Walzarbeit bei ein und 
derselben Temperatur fiir yerschiedene Stahl- 
ąualitilten annilhernd die gleiche ist.

* 20. Auflage, Abteiluug I, S. 396.
** .Yersuche zur Ermittelung des Kraftbedarfes an 

Walzwerken“ S .33 fi. YerlagStahleiaen,Dusseldorf 1909.
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Abbildung 1. Abliiingigkeit der Fcatigkeit von der Temperatur.

D ie  Te mp e r a t u r .  Der Zusammenhang der 
]V[olekiile eines Stahlblockes, der Innerhalb der 
Schinelztemperaturen gelockert ist, nimmt mit 
abnehmender Temperatur zu. Die Temperatur- 
abnahme ist in der Hauptsaclie abhangig von 
der Grofie uud Form des W alzgutes, sowie von 
der spezifischen Warme. Abbildung 2 verau- 
schaulicht, in welcher Weise sich das Verhalt-

Oberflilcho , . .  . .nis von von 1 mm Stabhlnge bei ver-
(Ju e rsch n itt

schiedenen Profilen andert. Es geht aus diesem 
Bild hervor, daB z. B. I -E ise n  NP 22 (rund 
30 kg Gewicht f. d. lfd.
Meter) ungefilhr eine um 
3,5 mai grijflere Ober- 
llache besitzt, ais Rund- 
eisen von 70 mm <t> (von 
ebenfalls etwa 30 kg Ge
wicht f. d. lfd. Heter).
Nat.urgemaB wird das 
X - Eisen infolge der 
grofieren Oberflache viel 
schneller abkuhlen, ais 
das Rundeisen.

Die speziftsche Warme 
des Eisens ist bei ver- 
schiedenen Temperatu- 
ren eine verschiedene.
S)V.=Qll9- O b e r h o f f e r *  
gibt eine Methode an 
zur Bestimmung der spe
zifischen Warme und 
teilt auch W er te fiir die

spozitische Warme mit, die 
er bei Eisen mit sehr gerin- 
gem Kohlenstoffgehalt ge
funden hat. Nach Wed-
d i n g *  ist die spezifische 
Warme von kohlenstoffhal- 
tigem Eisen bei 0 0 C
0 , 1 1 2 , sie wachst sprung- 
weise mit der Temperatur 
und ist bei 1 0 0 °  0 0,114, 
bei 300 0 C 0,127,  bei 
1 0 0 0  °C 0 ,2 0 , bei 1400 °C 
0,403. Hierdurch wflre

es erklarlich, daB die Ab
kuhlung des Eisens bei Tem- 
peraturen unter 1 0 0 0  0 C 
sehr rasch erfolgt und deui- 
entsprechend die Walzarbcit 
bei Blockeu bezw. Stilben
unter 1000°  C sehr sclmell 
ansteigt.

Ka l i b r i e r u n g .  Welch
groBon Einflufi die Kalibrie
rung auf die Walzarbeit be

sitzt, hat Pu p p e  in „Versuche zur Ermitteluug 
des Kraftbedarfes an W alzwerken“ ** nachgewie- 
sen. Eine unrichtige Kalibrierung zeigt sich durch 
anormale Stromaufnahine des Motors bei den be- 
treffenden Stichen a n ; hierbei kann der Motor-
strom so grofi werden, dafi er die zulftssige
Grenze iiberschreitet. Alsdann tritt der selbst- 
tatige Maxiinalausschalter in Tatigkeit, welcher 
den Motor von dem Netz abschaltet. Wieder- 
liolt sich das Ausschalten des Motors ofter, so

„GrundriB der Eisenhattenkunde“,Borlin 1907 S. 9. 
a. a. O. S. 34 ff.
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ergibt sieli infolge der durch die unrichtige 
Kalibrierung bedingten Pausen ein Produktions- 
ausfall.

Die Kaliber, in welclie u mit direktem Druck
gearbeitet wird, rerbrauchen bei demselben ver-
drilngteh Volumen und bei derselben Temperatur
weniger Arbeit, ais die geschlossenen Kaliber,
boi weichen indirekter Druck in Frage kommt.
NaturgemilB wird auch hier das Verhilltnis
Oberfiiicbo . . , , , .,, , . eine wesentliehc Rolle spielen, da beiQuerschnitt ' 1
griiBerer Oberflilche auBer der oben erwiilinten
groBeren Abkiihlung auch noch die groBere
Reibungsarbeit gegeniiber Profilen mit kleiner
Oberflilche zu beriłcksichtigen ist.

B l o c k g e w i c h t  und E r z e u g u n g .  Fiir den 
Energieverbratich einer WalzenstraBe ist von 
Bj§eutung, welehes Gewicht der 
in dasVorgeriist eingefiihrtoKnup- 
pel oder Błock hat, zu welchem 
Emlprofil er ausgewalzt wird, so
wie welche Menge an W alzgut 
in einer Arbeitsschicht verarbeitet 
wird. Von EinfluB auf den Kraft- 
verbrauch ist es auch, ob ein 
Kohbloek oder vorgeblocktes Ma
teriał verwalzt wird.

Die Walzendurcliiiiesser einer 
WalzenstraBe sind abhangig von 
den Abmessungen des auszuwal- 
zenden Blockes und den Abmes
sungen des ausgewalzten Stabes.
Puppe hat bei seinen oben schon 
erwiilinten Versuchen gefunden, 
daB der Walzendurchinesser auf 
das Streeken eines Stabes eben- 
falls von EinfluB ist insofern, ais 
eino Walze mit kleinem Durchines- 
ser besser streeken soli, ais eine 
Walze mit grofierem Durchmesser.

In den Schaulinien Abbild. 3 kommen die vor- 
erwahnten die W alzarbeit beeinflussenden Um- 
stitnde deutlich zum Ausdruck. Bei den leich-

teren Profilen ist das Verliilltnis ~
Q u ersch n itt

groB, deshalb erfolgt die Abkiihlung sehr schnell, 
uud daraus ergibt sich eine yerhaltnismaBig groBe 
Antriebsleistung. I - E i s e n  und [-Eisfen haben 
bei demselben Metergewicht eine bedeutend groBere 
Oberflilche ais Rundeisen und Quadrateisen, wes- 
lialb die ersteren Profile zum Auswalzen mehr 
Kraft gebrauchen ais die letztgenannten. Der 
griiBere Kraftbedarf der L ' .  T - , [-, I - .  1 - usw* 
Profile gegeniiber den einfachen Rund- und Qua- 
dratstaben ist auch noeh durch die Kaliberform 
(indirekter Druck) dieser Profile bedingt. Die 
Schaulinien der Abbild. 3 geben angeniiherte 
Mittelwerte fiir den Energieverbrauch von kleinen 
und mittleren durchlaufenden StabwalzenstraBen, 
uud zwar unter Beriicksichtigung der angenom-

menen Blockgewichte, Walzendurchinesser der 
Fertigstrttnge und der angefiihrten Stumlen- 
erzeugung.

Walzwerke, die fiir eine grofie Erzeugung 
eingerichtet sind, worden im aligemeinen weniger 
Energie f. d. t Fertigerzeugnis verbrauchen ais 
WalzcnstraBen, dio nur fiir eine kleine Erzeu
gung bemessen sind. Dementsprechend miissen 
die Werte des Schaubildes Abbild. 3 erhoht 
oder erniedrigt werden, wenn eine kleinere oder 
groBere Erzeugung 111 der Stunde, ais in dem 
Schaubild angegeben, in Frage kommt. Das 
Auswalzen von Kniippeln von 30 bis 150 kg 
Gewicht diirfte im aligemeinen auf Feinstrafli-n 
von 250 bis 350 mm Walzendurchinesser im 
Fertigstrang erfolgen, wahrend Kniippel und kleine 
Rohblocke von 150 bis 300 kg Gewicht auf

/fai/ppef-de;#. fffocfaerric/ifi /fauppeł-6etnr. 8/octoemc/!/ i Zf/ĵ ppeZ-óe/m fitocjfaeiw/rf i 
ref.30£’Asl5'0Ą/? i rrf. ZT06As3&0Ąę i ręf.JOOóisSWĄCf

Abbildung 3. Schaulinien far die Berochnung von Motorleistungen. 
(Die Schftultulen gelten  fflr eine W al/tem pera tu r von 1300° bis 900° G und fiir eine. 

m łttlcre Festigkeit vou 40 bi» 60 kg/qm iu.)

MittelstraBen von 350 bis 450 mm Ballendurch- 
messer ausgewalzt werden diirften. Fiir Kniippel 
bez w. Blocke von 300 bis 500 kg Gewicht sind 
WalzenstraBen von 450 bis 550 mm Walzen- 
durchmesser im Fertigstrang angenommen.

Die aus den Kurven herausgegriffenen W erte 
eben nun nicht ohne weiteres die MotorgroBe 

sondern die m i t t l e r e  durchschnittliche Be- 
anspruchung des Motors. Mit Riicksicht auf 
UnregelmaBigkeiten, welclie im Walzbetriebe 
yorkommen konnen, sowie auf das hin und wieder 
nicht zu yermeideude Auswalzen von kalteu 
Staben empflehlt es sich, die Dauerlelstung des 
Motors um 50 bis 80 °/o hiilier zu bemessen, 
ais sie aus den Schaulinien gefunden ist.

Das nachsteliende Beispiel soli zeigen, wie fiir 
einen bestimmten Fali der anuiihernde Kraftbedarf 
an Hand der Kurven ermittelt werden kann. Auf 
einer 300 er TriostraBe (450 er Trio-Vorgeriist, 
3 0 0 er Fertiggeriiste) sollen aus Blocken von

b
an
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50 bis 100 kg Gewicht Rundeisen von 10 bis 
25 mm Durchmesser und kleinere Profileisen 
mit einem Metergewicht von 2 bis 5 kg aus- 
gewalzt werden bei einer Stundenerzeugung von 
2 l/s bis 4 >/, t.

Abbildung 3 ergibt fiir W alzelsen von 3 kg 
Metergewicht

88,5 PSc - Std. f. d. t Rundeisen,
95 PSc - Std. f. d. t Flach- bezw. Quadrateisen,

rd. 120 PSc - Std. f. d. t Winkel- bezw. f  - Eison,
rd. 135 PSc - Std. f. d. t J  - und [-E isen .

Hierbei sind folgende Stundenerzeugungen 
zugrunde gelegt:

FUr R u n d e isen ................. rd. 6 t i. d. Stunde,
,, Quadratoisen . . . .  „ 5l/a „ „ „ „
„ Winkeleisen . . . .  „ 4'/s » „ „ »
„ I  - E i s e n ................. „ 3  „ „ „ „
Die in A bbildung 3 angegebene Stundenerzeu

gung fiir die drei ersten Walzeiseusorten ist fur 
den Yorliegenden Fali z u reichlich, da im all- 
gemeinen die geforderte groBere Erzeugung bei 
den schwersten Prolilen erreiclit werden muB. 
Rechnen wir deshalb mit einor Erzeugung von
4 t bei den drei ersten Walzeisensorten, (Ge
wicht f. d. laufende Meter 3 kg), und 3 t fur 
das I - E i s e n ,  so ergibt sich: 
fiir R u n d e i s e n  ein K urrenwert von 88,5 PSc - Std., 

wegen geringerer Erzeugung erhohtauf 95 PSc - Std.; 
95 X  4 =  380 PSc; 

fiir Q u a d r a te  i s e n 100 X  4 =  400 P3e, der Kurven- 
wert von 95 PSe - Std. ist auf 100 IJSe - Std. erlioht; 

fiir W i n k e l e i s e n  125 X 4 =  500 PSC; 
fur J - E i s o n  1 3 5 X 3  =  405 PSc.

Mithin ist die grofite d u r c h s c h n i t t l i c h e  
Beansiiruchung nach den Kuryenwerten Abbil
dung 3 rd. 500 PS. Fiir den Motor ist mit 
Riicksicht auf das zeitweise Auswalzen von kalten 
Staben und mit Riicksicht auf sonstige Unregel- 
milBigkeiten eine Leistung, die um rd. 70°/c

iiber diesem Werte liegt, vorzus'ehen, so dafi 
der Antriebsmotor fiir eine Dauerleistung von 
rd. 900 PS zu bemessen wiire. Mit dieser 
Leistung werden schwachere Proiile bei ent- 
sprechend kleineren Erzeugungen bezw. starkere 
Stabe bei entsprechend grofierer Erzeugung 
ebenfalls ausgewalzt werden konnen.

Es sei nochmals bemerkt, daB die Kuryen- 
werte nur ais Mittelwerte aus einer groBen Zalil 
von in der Praxis gefundenen Betriebszahlen 
angesehen werden konnen und deshalb die Be
stimmung der MotorgroBe nach den Schaulinien 
nicht ais unbedingt zuverlassig fiir jeden Fali 
gelten kann. Das System der Walzenstrafie, 
ihre Leerlaufsarbeit, das Vorhandensein von me- 
chanischen Hilfseinrichtungen, sowie die Geschick- 
lichkeit und Leistungsfahigkeit der Bedienungs- 
mannscliaft spielen eine ganz erhebliche Rolle bei 
dem Gesamt-Kraftverbrauch der Walzenstrafie. 
In einzelnen Fallen ist die Leerlaufsarbeit der 
Walzenstrafie 40 °/o oder noch mehr der ge- 
sainten von dcm Motor geleisteten Arbeit. Ar- 
beitet an einer solcben StraBe eine wenig ge- 
schulte Bedienungsmannschaft, so dafi die Leer- 
laufszeiten unnćitig lange dauern, dann steigt 
selbstverstandlich der Energieverbrauch fiir die 
Tonue ausgewalzten Materials ganz erheblich. 
Hierin und in dem Verwalzen von mehr oder 
weniger warmem Materiał ist wohl in der Haupt- 
sache der groBe Unterschied begriindet, welcher 
sich fiir den Kraftverbrauch an ein und der
selben Walzenstrafie beim Auswalzen ein und 
desselben Protils ergibt. Richtig bemessene 
Schwungmassen vermogen einen wirkungsvollen 
Ausgleich der Belastungsschwankuugen herbeizu- 
fiihren und so den Motor vor schadlicheu Ueber- 
lastungen zu schiitzen. Maleykn.

Nachstudie zur Gayleyschen Windtrocknung.
Von M. D r e e s  in Sayn-Rhld.

Bereits im Oktober 1904 vcroft'entlichte J. G ay - 
le y  seine auBergewolmlichen Erfolge, welche 

er auf den Isabella-HochSfen durcli Einblasen 
von vorgetrockneter Lufc erzielt hatte.* In einem 
Killteraum, in dem etwa 1520001 Kalziumchlorid- 
losung in geschlossenen Rohrsystemen zirku- 
lierten, wurde die Geblaseluft bis auf — 5 0 C 
abgekiihlt. Hierdurch wurden der Feuchtigkeits- 
gehalt der Lufc von durchschnittlich 13 g/cbm 
auf 4 g yermindert und gleichzeitig folgende 
Veranderungen im Betriebe des Hochofens walir- 
genommen:

1. die Ofenproduktion stieg von 363,73 t auf 
454,15 t Roheisen;

2. der Koksverbrauch fiel von 966 kg aut 
777 kg/t;

* „Stahl und E isen“ 1904 S. 12S9.

3. die Gichtgase anderten sich yon 13°/o 
COi - f  22,3 CO auf 16°/« CO, +  19,9 CO;

4. die Temperatur der Gichtgase fiel yon 2 8 0 0 C 
auf 190® C ;

5. in denselben Winderhitzern stieg die Wind- 
teirfperatur von 400 auf 466°  C;

6 . die Gichtstaubmenge yerminderte sich von
5 °/o auf 1 °/o;

7. der Ofen ging regelmafiiger; die Herstellung 
desselben basischen Eisens wurde begunstigt; 
Aussehen und Zusammensetzung des Roh- 
eisens wurde gleiehmaBiger;

8 . die Geblasemaschinen leisteten mit weniger 
Dampf mehr Arbeit bei geringerer Um- 
drehungszahl: mit 96 Umdrehungen i. d. Mi
nutę yergaste der getrocknete Wind taglich 
etwas mehr Koks, ais mit feuchter Luft bei 
114 Umdrehungen i. d. Minutę.
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Der sclieinbare Widersprucli in dieser letzten 
Angabe und nicht minder die 20°/o Koks- 
ersparnis bei 22 0ja Produktionssteigerung haben 
eine iibereilte Kritik und unrichtige Deutungen 
herbeigefiihrt, welche die cbenso wichtige ais kost- 
spielige Forschung in das „Reich der unbegrenzten 
Moglichkeiten“ verweisen wollten und den Gay
leyschen Bericht ais liickenhaft und unrichtig 
darzustellen suchten auf Grund von fehlerhaften 
Warmebilanzen.

Es eriibrigt sich wohl, hier die beregten 
Rechen- und Gedankenfehler einzeln zu widerlegen, 
zumal meine Abhandlungen* die hauptsilchliclisten 
Berichtigungen schon andeuten. Auf einen grund- 
slttzlichen Irrtum, welcher des oftern bei Witrme- 
austauschreclmungen unterlftuft und von L iir- 
mann** sowohl ais von Osann*** gegen die 
Windtrocknung geltend gemacht wurde, inSchte 
ich nochmals hinweisen: Wenn Witrme ausge- 
tauscht wird, so ist es keineswegs gleichgiiltig, 
ob dieser Austausch in einem Raume von 0 0 
oder von 1600° C sich vollzieht, bezw. ob er im 
Herd oder im Sehacht oder aufierhalb des Ofens 
vor sich geht. Auch sind die Triiger dieser 
Warnie, also hier die Verbrennungsprodukte, nicht 
einfachhin ais belanglos ausser acht zu lassen. 
Weiter muB der Brennstoff, der z. B. bei der 
Zersetzung yon Wasserdampf mit in Reaktion 
tritt, nach C -f- H2 O =  CO +  H2, gleichfalls bei 
der Koksbewertung der W asserzersetzung ais 
verbraucht mit in Reclmung gezogeu werden. Die 
Verbre»nung yon 1 kg Kohlenstoff zu Kuhlen- 
oxyd erzeugt 2387 W E; jedoch miissen die hier- 
aus entstehenden Verbrennungsprodukte auf 0 °C 
abgekuhlt werden, um diese 2387 WE nutzbar 
zu machen. Diese Abkiihlung ist aber zugunsten 
und wahrend der Wasserzersetzung vollig aus- 
geschlossen, weil diese nur bei einer Temperatur 
von mindestens 1 0 0 0 °C vor sich geht. Mithin 
werden jehe Warmerechnungen hinfallig, welche 
bei der Wasserzersetzung stillschweigend eine 
Abkiihlung der Gase bis auf 0  0 C, und zwar vor 
den Blasformen im Hochofen annehinen. Wiirde 
die hierbei zulassige Abkiihlung rechnerisch und 
richtiger bei 1200° C abgegrenzt, so ergaben jene 
Schatzungen eine weit hohere Koksersparnis, ais 
Gayley gefunden hat.

Genaue Rechenschaft und Klarlieit. iiber Ver- 
brennungsvoi-gange, Herdtemperatur, iiber Ver- 
anderungen infolge Windtrocknung im Isabella- 
hochofen gewahrleistet ein rechnerischer Ver- 
gleich der Betriebe mit feuchter und getrockneter 
Luft auf folgender Grundlage: Getrennt. wird fiir 
jeden der beiden Betriebe berechnet. — und zwar 
liir je 100 kg Roheisenerzeugung:

1. der Kohlenstoff, der vom Roheisen aufge- 
nommen w ird;

* „Stahl und E isen“ 1905 Seite 152 und 410.
** „Stahl und Eisen" 1905 S. 10 u. ff

*ł * „Stahl und E isen“ 1905 8. 73.

2 . der iibrige Kohlenstoff aus Koks, der ver- 
gast wird;

3. der Kohlenstoff aus Kohlensaure von Kalk, 
Erz, Luft;

4. der Sauerstoff' aus der Reduktion von Eisen, 
Mangan, Phosphor und Silizium;

5. der Sauerstoff in 1 cbm Luft bei wechseln- 
der Temperatur und Feuchtigkeit;

6 . der Kohlenstoffgehalt von 1 0 0  cbm Gichtgas 
gemUfi den mitgeteilten Analysen.

Hieraus werden die Gasmenge fiir 100 kg Roh
eisen sowie die Gase der direkten und inilirekten 
Reduktion ermittelt, um schliefllich die Kohlen- 
stoffmenge, welche durch Luft zu Kohlenoxyd 
yerbrannt wird, und hiermit die esakte W7ind- 
menge fiir 100 kg Roheisen fiir beide Betriebe 
einwandfrei festzulegen.

Diese yergleichende Ermittlung schliefit jede 
Hypothese, jeden unsicheren Koeffzienten aus 
und lia.lt sich streng wisseuschaftlich und un- 
parteiisch an die yorerwahnten Gayleyschen 
Betriebsdaten, dereń Richtigkeit beweisend. —

Somit fiihren sie zu einer zuverlassigen Warme- 
bilanz nebst Temperaturbestimmung im Herde 
und gestatten, wertyolle Schiusse zur Erkenntnis 
der inneren Vorgange im Hochofen allgemein 
giiltig aufzustellen. Diese Vergleichsreclinungen, 
welche ich teilweise* durchgefiihrt habe, indgen 
hier berichtigt und vervollstandigt werden! Es 
bedeutet:

I =  Betrieb mit feuchter Luft bei 13 g 
Wasser/cbm;

II =  Betrieb mit getrockneter Luft mit 5 g 
Wasser/cbm.

Die Reduktion von 94,6 kg Eisen, 0 , 8  kg Sili
zium, 1,0 kg Mangan, 0,1 kg Phosphor ist fiir beide 
Betriebe gleich und liefert 41,83 kg Sauerstoff 
auf 100 kg Roheisen. (Siehe Zahlentafel 1.)

Hieraus ist zu ersehen, dafi tur diese erste 
Einfiihrung der Windtrocknung im Hochofen die 
direkte Reduktion in dem Mafie begiinstigt, wie 
die indirekte Reduktion eingeschrankt wird, 
was in Anbetracht der geringen Verschiedenlieit 
um so weniger ais Nachteil ausgelegt werden 
kann, ais eine bedeutende Koksersparnis gleich- 
zeitig stattfindet; ferner, dafi die Kohlenstoff- 
menge, welche durch den Geblasewind yergast 
wird, keineswegs mit der gegichteten Koksmenge 
proportional ist. Ebenso steht das Windvolumen 
nicht in konstantem Verhaltnis zur yergasten 
Kohlenstoffmenge, sondern wechselt mit dem 
Sauerstoffgehalt der Volumeneinheit von Luft 
und Feuchtigkeit, so dafi die friihereu Berech- 
nungen, welche nur den Luftsauerstoff einrech- 
neten, sich erheblich yon der Wirklichkeit ent- 
fernten. —

Um dasselbe Roheisen aus denaelben Roh- 
stoffen zu erblasen, erfordert Betrieb I 1,24 mai

* „Stahl und Eisen“ 1905 S. 152 und 410.
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Zahlentafel 1.

I Ii

Aus don Gichtgas- j
analysen: . . . . 13 COj Yol. <>*> 16 CO) Yol. »/o

22,3 CO Yol. °/o 19,9 CO Vol. >
bereclmot Bich dio

Kohlenstoffmenge
in 100cbm Gas auf 18,962 kg C 19,297 kg C

Auf 100 kg Rohoisen
wird Ycrbrauclit an

K o k a ..................... 96,6 kg 77,7 kg
mit 86 o/o Kohlen-

stoif, also Gosamt-
KohlenBtoff . . , 83,076 kg C 66,824 kg C

woyoii das Rohoisen
aufnimmt . . . . 3,5 kg C

werden vergast aus
K o k s ..................... 79,576 kg C 63,324 kg C

aua Kohlensaure im
Molier und Luft . 6,0 kg C 5,82 kg C

| Bornit Kohlenstoff in -

G a s o n ................. 85,576 kg C 69,144 kg C
| ent8prechendeMengo

G a s : ..................... 461,30 cbm 358,32 kg cbm
onthaltend an

KohlcnBiiure . . . 116 kg CO» 113,35 kc COs
hiervon aus Molier . 22 kg CO* 21,35 kg COs
also aus Koks . . . 94 kg COj 92,— kg COs
enthaltend an Sauor-

s t o f f ..................... 68,36 kg O 66,90 kg O
mithin aus indirekter

Redukiton . . . . 84,18 kg O 33,45 kg O
welche von 41,83 kg

Sauerstoff abzu-
ziehen =  . . . . ( 7,05 kg O f 8,38 kg O

fiir direkte Roduktion
ergeben ................. | 5,74 kg C { 6,285 kg C

hleiben fiir Luftvor-
gasung zu Kolilen-
o x y d ..................... 73,836 kg C 57,04 kg C

d. i. vom Gesamt-
Kohlcnstotf. . . 88,8 °/o 85,3 o/0

i bezw.filr jedeskgge-
gichteten Koks mit
86 °/0 Kohlenstoff
in k g ................. 0,764 0,734

soviel Koks, wie II und vergast 1,3 mai soriel 
Kohlenstoff mit Luft. Mithin bleibt zu beweisen, 
daB der mit entfeuchteter L u ft' vergaste Kohlen- 
stoff l,3m al w i rk sam er ist, ais jener in Betrieb I 
mit gewohniicher Luft verbrannte Kohlenstoff. — 
Yorerst fragt es sich, wieviel Luft verlangen 
beide Betriebe fiir je 100 kg Roheisen (siehe 
Zahlentafel 2).

In Betrieb II sind also taglich 90 t Roh
eisen mehr erzeugt worden und nur 1,5 t Koks 
mehr gegiclitet worden ais in I ,  wahrend die 
Luft 9,5 t Kohlenstoff weniger vergast, und 
taglich 113 (543 cbm Luft weniger in II ein- 
geblasen werden. In der Zeiteinheit vergast 
die Luft in Betrieb II etwa S °/o Kohlenstoff 
weniger, und zwar hat Betrieb II etwa 9 Vo- 
lumenprozent Luft weniger notig, weil die Vo- 
lumeneinheit der trockenen und kalten Luft um 
etwa 6 % wirksaraer, d. h. sauerstoffhaltiger 
ist, abgesehen davon, daB die Gebhlseluft iiber

Zahlentafel 2.

Im Betrieb 1 11

bei einer Lufttemperatur 
v o n ........................... +  20° 5° Cel.

und einem Feuchtig- 
koitsgohaltin cbm von 13 g 5 g

wiegt 1 cbm Goblase- 
wind boi Atmosphiiren- 
druck ........................... 1,218 kg 1,322 kg

unrt 1 Luftsauerstolf . . 0,280 kg 0,305 kg
hali | Sauerstoff i.Wosser 0,011 kg 0,004 kg
1111 J Gesamtsauorstoif . 0,291 kg 0,309 kg

mithin orfordort 1 kg C 
zu CO Yorbrennend an 
L u f t .......................... 4,58 cbm 4,31 cbm

Luftsubstanz . . 5,5185 kg 5,6765 kg
^ -  W asser . . . . 0,0595 kg 0,0215 kg

/ Luft und AYasser 5,5780 kg 5,6980 kg
fiir jo 100 kg Rohoisen — —
vergason mit Luft zu 

Kohlenoxyd . . . . 73,836 kg C 57,04 kg C
mit oiner "Windmengo v. 338,2 cbm 245,842 cbm
Ualwńd 1 Luftsubstanz . 407,46 kg 323,73 kg |

im 1 Wasserdampf . 4,4 kg 1,226 kg
Holi. Wasserzorsetzung 3,174 kg —

Umdrehungen dor 3 Ge- 
blfise i. d. Minuto 114 96

durcblaufener Zylindor- 
raum i. d. Minuto 1133 cbm 960 cbm

durchlaufener Zylinder- 
raum i. 24 Stunden . 1 613 520 cbm 1382 400 cbm

bei einer mittleren Ta- 
gosproduktion von 363,73 t 454,15 t

liierauB Zylindorraum 
fiir jo 100 kg Rohoisen 448,55 cbm 304,4 cbm

oingoblascn.Windmenge 
fiir je 100 kg Roh
eisen .......................... 338,20 cbm 245,842 cbm

D i f f e r e n z ..................... 110,35 cbm 58,558 cbm
oder Yorlust an Zylin- 

derraum in °/o. . . 24,6 19,2

durchlaufener Zylinder-
—

raum f, 1 kg Koks . 4,64 cbm 3,92 cbm
eingeblas. Windmonge 

f. 1 kg Koks . . . 3,5 cbm 3,16 cbm
eingeblaB. Windmenge 

f. 1 kg Kohlenstoff im 
G e s t e l l ..................... 4,58 cbm 4,31 cbm

Koksverhrauch i. 24 Std. 351,3 t 352,8 t
Luft Yergast in 24 Std. 

an Kohlenstoff. . . 268,5 t 259 t
eingeblasene Luftmenge 

in 24 Std. in cbm 1230134 1 116491
eingeblasene Luftmenge 

in 24 Std. in kg . . 1 497693 1475782

Atmospharendruck komprimiert die Gefrieranlage 
verlaBt. So berichtet Ga y l e y : *

„Da der Rauin zwischen den Roliren im Ge- 
frierraum allmahlich durch Eisansatze verringcrt 
wird, wodurch sich die Leistung der Geblase- 
maschinen verringert, wurdo ein Geblase ange- 
ordnet, um Luft in den Kiihlraum zu presset i ,
—  und um die gleichmaBige Yerteilung der Luft 
iiber den Rohrstrilngen zu sichern, wurden noch

* „Stahl und E isen" 1904 Seits 1292.
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elektrische Ventilatoren in dem darunter befind- 
lichen Raum aufgeśtellt, so dafi die Eisbildung 
eine gleichmafiige ist . . . “

Wenn auch obige Rechnung den Einflufi dieser 
Luftpressung aufier aeht lilfit, so kommt er 
doch zur Geltung und zwar in dem (Jnterschiede 
der Hubverluste in I und II, berechnet aus der 
Djfferenz von dem durchlaufenen Zylinderraum 
und dem wirklichen Windvolumen bei Atmo- 
spharendruck: Betrieb II weist 24 ,(i — 19,2 =
5,4 (fo weniger Verlust an Zylinderraum auf, 
was zum Teil aut' vorlierige Kompression der 
Luft zuriickzufiihren ist. Jedoch ist diese Yer- 
lustverminderung, welche gleichbedeutend ist mit 
einer hbheren Ausnutzung oder Wirksamkeit des 
trockenen und teureren Geblilsewindts, wohl 
nicht zum geringsten Teil auf sparsameren und 
sorgfaltigeren Betrieb und bessere Abdiehtung 
der Windleitungen, Schieber, Diisenstocke usw., 
zum Teil auch auf besseren Ofengang zuriickzu- 
fiihren. An und fiir sich haben dieso iibertrieben 
hohen Verlustzahlen (24,0 und 19,2 % ') nur vor- 
gleichenden Wert, und es miifite das Volumen der 
Kolbenstange abgerechnet werden, bei auch nur 
annahernder Berechnung des Geblasewindes aus 
der Tourenzahl. Uebrigens mogę hier beriick- 
sieluigt werden, dali die Rechnung sich auf mehr 
oder weniger abgerundete Durchschnittszahlen 
aus langeren Betriebsperioden stiitzt (z. B. 20 0 
Windteinperatur in I), und etwaige Ungenauig- 
keiten der Angaben in der Verlustzahl 5,4 % 
zusammentreffen. Mithin berechtigt. diese einzige 
kleine Abweichung von 5,4 % niedrigerem Hub- 
verlust in II gegeniiber I nicht zu dem Schlusse, 
dafi der Gayleysche Bericht zugunsten der 'Wind
trocknung beschonigt sei. Aus der Berechnung 
gelit unzweifelhaft hervor, dafi bei Verminderung 
der Umdrehungszahl um 16 % eine 2 2 prozentige 
Produktionssteigerung mit nur 0,4 °/o hoherem 
tilglichem Koksverbrauch erzielt wurde, also der 
verraindert.cn Umdrehungszahr ein hoherer Koks- 
verbrauch in 24 Stunden gegeniibersteht. Auf 
Seite 156, „Stahl und Eisen “ 1905, wiinscht 
Zix Aufklarung iiber „die Hohe der benStigten 
Windmenge zur Verbrennung einer Tonne bezw. 
von 1 kg Koks im Hochofen* und iiber die Ver- 
schiedenheit, welche iiber diesen Punkt bei den 
einzelnen Betrieben lierrscht. — L ii r m a n n 
sagt:* „Man rechnet bei den guten, in Deutsch- 
land gebrauchlichen Geblasemaschinen auf 1 kg 
Koks 5 cbm Wind**. In anderer Weise ver- 
s uc ht Os ann  einen einheitlichen Windverbrauch 
festzulegen:** „Um 1 kg zur Verbrennung ver- 
fiigbaren Kohlenstoff im Gestell zu verbrenneu, 
sind 4 cbm Luft, gemessen bei 0 °  und 760 mm 
Quecksilbersaule, erforderlich **. —  Falls wir 
dieso Zahlen mit obiger Rechnung vergleichen,

* „Stahl nnd Eisen** 1905 Seite 11.
ł ł  „Stahl und E isen" 1905 Seite 78.
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so ergibt sich, dafi Liirmann zu viel “Wind dem 
Hochofen anrechnet, selbst wenn er 5 cbm durch
laufenen Zylinderraum auf das Kilogramm Koks 
annimint, wahrend Osann, mit 4 cbm Wind auf
l kg mit .Luft zu verbrennenden Kohlenstoff, 
sicher zu wenig Wind dem Ofen zuschrcibt, da 
Betrieb II bereits 4 , 3 1 cbm Wind von — 5 0 
yerlangt, um 1 kg Kohlenstoff im Gestell mit 
Luft zu vergasen. Mcine genau errechneten 
Zahlen fiir Windverbrauch in Betrieb I und II 
sagen ohne weiteres, dafi es beim Hochofen nicht 
angangig ist, ein einheitliches Windvoiumen fiir 
die Einheit Koks festzulegen, und dafi, abgesehen 
von dem wechselnden Wirkungsgrad (0 , 8  bis 0,9)  
der Geblasemaschinen und mehr oder weniger un- 
dichten Windleitungen, der durehlaufene Zylinder
raum fiir die Einheit Koks notwendigerweise 
wechseln mufi mit dem abweielienden Kohlen- 
stoffgehalt in Koks und Roheisen, mit wechseln- 
der direkter Eisenreduktion und veranderlichem 
Koksverbrauch fiir die Tonne Roheisen, sowie 
mit der Temperatur, Feuehtigkeit uud Koin- 
pression der in den Geblasezylinder stromen- 
den Luft.

Anderseits wurden die Erfolge der Geblase- 
windtrocknung auf dem Isabellaliochofen der ge- 
steigerten Geblaseleistung in Betrieb IL zu- 
geschrieben.* lłei Betrieb I soli der Ofen zu 
langsam gegangen bezw. die Geblftsemaschinen 
zu schwach gewesen sein, wahrend in Betrieb II 
m e h r  W i n d  bei hoherer Pressung einen nor- 
malen Gang eingeleitet haben soli. — Eine 
hohere Pressung in Betrieb II mufi schon zu- 
gegeben werden, denn die dlćhtere, koksarmere 
Ofenbcschiekung in Betrieb II bedingte sicher- 
lich einen grofieren Gegendruck; z udem haben 
die Gichtgase in II ein etwas hoheres spezifisches 
Gewicht, sind entspreehend ihrer tieferen Ab
kiihlung konzentrierter und fiihren in der Raum- 
einheit mehr Nftssc aus dem Ofen, weshalb ein 
geringerer Druckunterschied und geringere Gas- 
geschwindigkeit an der Gicht weniger Staub mit 
aus der Gicht treiben und — der Geblasekolben, 
welcher beinahe die gleiche Windnienge in der 
Zeiteinheit fordert, entspreehend mehr belastet 
wird. Mithin werden die Geblasemaschinen in 
Betrieb II hoher beansprueht ais in I, und so konnen 
dieselben Maschinen in Betrieb I weder zu schwach 
gewesen sein, noch hier durch schleehtere Er- 
gebnisse yerursacht haben. Hiermit soli jedoch 
niclit aberkannt werden, dafi die Kaltemaschinen 
eine bedeutende Steigerung der Windnienge fiir 
denselben Dairipfverbrąuch herbeigefuhrt haben. 
Der Dampfyerbrauch weehselt annahernd direkt 
mit der Tourenzahl; mithin verbraucht Betrieb U  
etwa 15°/o Dampf weniger, um ziemlich die 
gleiche Menge Koks zu verblasen. Genau ge- 
nommen erfordert Betrieb II in der Zeiteinheit

* „Stahl und Eisen** 1905 S. 75 und 156.
5-f
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etwas weniger Wind, denn es werden in Be
trieb II tUglich 9,5 t Kohlenstoff weniger mit 
Luft vergast, und 113 643 cbm Wind weniger 
dem Ofen zugefiihrt, ais in Betrieb I, mithin 
kann von einer gesteigerten Geblaseleistung nicht 
die Rede sein. wohl aber von einer hBheren 
Beansprucbung. —

Obige Berechnung nimmt 5 g W asser im 
Kubikmeter vorgetrockneten Geblasewind an, 
also 1 g W asser mehr, ais Gayley berichtet, 
aus folgenden Griińden: Falls Gayley die mittlere 
Feuchtigkeit von 13 auf 4 g/cbm ausgefroren 
hittte, so muflten auf 100 kg erzeugtes Roh
eisen etwa 2 4 5 X 9  =  2,2 kg W asser abge- 
schieden worden sein. wiihrend Gayley in vier 
Tagen durchschnittlich nur 9702: 4541 =  2,136 kg 
Wasser auf 100 kg Eisen enttaute, welche Wasser- 
menge aus der eingeblasenen Luft -f- Windverlust 
stammt. Demnach muB der Ęeuchtigkeitsgehalt 
der vorgetroekneten Luft etwas hoher ais 4 g/cbm 
gewesen sein, was ja auch die Feuchtigkeits- 
diagramme, „Stahl und Eisen“ 1904 S. 1294,  
bestatigen. Um nun etwaigen Feuchtigkeits- 
unterschieden, bezw. einer vielleicht sorgfaltigeren 
Ueberwachung und Leitung des Betriebes II oder 
sonstigen begiinstigenden Moglichkeiten gewisser- 
maBen Rechnung zu tragen, nimmt die obige 
Rechnung eine durchschnittliche Trocknung von
13 g auf 5 g Wasser/cbm an. Demnach wurden 
im Betrieb 11 245,842 ■ 8 =  1966,7 g =  rund
2 kg W asser auf 1 0 0  kg Roheisen ausgefroren. 
Diese zwei kg wirklich entferntes Wasser sind 
nicht gleichbedeutend mit der Wasserersparnis im 
Betrieb II gegeniiber I, wie Liirmann und Osann 
irrtiimlich annehmen. GemUB obiger Rechnung 
sind im Betrieb I 4,4 kg W asser und in II 1,226 kg 
Wasser auf 100 kg Roheisen zu zersetzen, also 
sind 3,174 kg und nicht bloB 2 kg im Herd I 
mehr zu zersetzen ais in II, wonacli jene fruheren 
Schiitznngen entsprechend zu andern waren.

Bis in welche „unbegrenzten Moglichkeiten“ 
theoretische MutmaBungen sich versteigen konnen, 
beweise folgender Begleitpassus:* . . da der 
Ofen infolge des hohen Kokssatzes gut in 
Hitze stand und wahrscheinlich infolge des 
langsamen Ganges von oben bis unten mit 
kohienstaubhaltigen Ansatzen belegt war, so 
ertrug er ganz gut die Koksentziehung bis unter- 
lialb der normalen Grenze. Er zehrte gewisser- 
mafien am eigenen Fett.** Charakteristisch 
ist, daB durch den Vorgang selbst ( 2  CO =  COj 
-j- C) immerfort eine Steigerung der Kohlenstoff- 
abscheidnng bedingt ist, die bei langsamem Ofen
gang derartige Storungen erzeugt, daB der Ofen 
vollstandig versagt . . Leidet schon ein Hoch
ofen an solcher Yerfettung, so wird ihm die

* „Stahl und Eisen“ 1905 S. 75 u. 76.
** Auf die „riesigen ilengen von ausgeschiedenem 

Kohlenstoff” haben auBer Osann Terschiedone Facb- 
genossen hingewiesen.

beste Windtrocknung nicht mehr auf die Beine 
helfen konnen. Solch riesige Ansainmlungen 
von Kohlenstoff im Schacht beanspruchen zu- 
nUchst daselbst auch einen riesigen Raum. WUre 
nun der schon lange Zeit im Feuer stehende 
Hochofen durch Ansatze so sehr yerengt ge
wesen, so hatte er im Durchschnitt keine 364 t 
Roheisen taglich erzeugt. Sicherlich hatte Gay
ley, falls der Ofen vor der Windtrocknung unter 
solchen Beschwerden gelitten hatte, das Yer- 
dienst der Einregulierung gerne seiner Wind
trocknung zuerkannt und mit veroffentlicht. Die 
Vergleichsrechnung ergibt, daB Betrieb I ziem- 
lich dieselbe Gasmenge mit derselben Geschwin
digkeit wie Betrieb II durchblies, mithin der 
Ofen in beiden Fallen gleichmaBig zog, was 
gleichen Quersclinitt bedingt; es liegt fuglich 
kein Grund vor, wesentliche Yeranderungen im 
Schacht anzunehmen. Jener Kohlenstoff, der 
im Schacht sich mitansetzt, riihrt groBtenteils 
von zerriebenem Koks her. Ansatze kommen 
ja auch in tieferen Zonen vor, wo die zwischen 
300 bis 400°  C engbegrenzte Kohlenstoffaus- 
scheidung ausgeschlossen ist. Der aus den Gasen 
nach 2 CO =  CO2 -f- C sich bildende, pulver- 
formige Kohlenstoff wird zum geringsten Teil 
an den Schachtwanden erzeugt und festgehalten, 
weil doch nur ein kleiner Teil der Gase dort 
yorbeistromt und, bei der niedrigen Temperatur 
von 400°, Sinterung und Klumpenbildung nocli 
ausgeschlossen ist. Wenn die Kohlenstoffaus- 
scheidung im regelmaBigen Betriebe so massige 
Ansammlungen von feinem Kohlenstoffpulver in 
Schacht und Rast heraufbeschworen konnte, so 
miiBte der Hochofenbetrieb nocli weit kompii- 
zierter und gefalirbringender sein

Kohlenstoffhaltige Ansatze kommen haupt- 
sachlich von der Sinterzone abwarts vor, wo 
die in Sinterung iibergeheuden Gemengteile um 
so mehr Kohlenstoff einschlieBen, je feiner und 
zerreiblicher der gegichtete Koks ist. Nicht die 
lockere Kohlenstoffausscheidung, sondern die 
innige meclianiscbe Uischung von Feinerz und 
Kokspul\rer bildet eine Vorbedingung fiir das 
Entstehen von Ansatzen und Hangen der Gichten. 
Hauft sieli nun ein solches Erz-Kohlenstoff- 
gemisch in ziemlicher Menge an, so konnen die 
Kohlenoxydgase nur wenig auf die dicht um- 
lagerten Erzteilchen in der indirekten Reduktions- 
zone einwirken, und so gelangt das von Kohlen- 
staub umschlossene feine Erz unreduziert bis in 
die Zoae von 700°, in welcher Eisenoxyd neben 
Kohlenstoff nicht mehr bestehen kann. Mit der 
alsdann einsetzenden direkten Reduktion geht 
diese Masse bald in einen teigigen Zustand iiber; 
auch werden ahnliche Vorgange w i| beim Ag- 
glomerieren und Brikettieren von Feinerz in 
jenen Zonen stattfinden, und so bildet sich ein 
zaher Kitt, welcher die leichteren Teilchen fest- 
hult und an den Wanden festbackt. Diese Au-
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siltzo wachseu in dem Mafie weiter, wie Pein- 
erz uud Koksabrieb nachrutschen, bis schliefi- 
licli die Gichten hangen. An dem Ban der 
hangenden Gewolbe im Hochofen wirken sicher- 
licli auch die von den Gasen mitgerissenen 
fliissigen Schlackenteilchen mit, die beim Heruiifer- 
trijpfeln von den Gasen in Nebelform zerstaubt 
werden und von der Ofenbeschickung noch weniger 
zuriickgehalten werden konnen, ais der feine 
Gichtstaub in Berieselungsskrubbern, wohl aber 
ahnliclie Verstopfungen im Hochofen erzeugen 
konnen, wie der benetzte Gichtstaub in Skrubbern.

Ich inochte hier daran erinnern, daB die 
Analyse des feinen Giclitstaubes ziemlich der 
Schlackenzusammensetzung entspricht, dali aucli 
der Qualm der Stiehlochflamme mit der Zu- 
sammensetzung und Temperatur der Schlacke 
sich andert und groBtenteils aus Schlackennebeln 
besteht, die weithin, in den Gasen schwebend, 
fortgetragen werden. Danach ist es sehr wahr- 
scheinlich, daB die Hochofengase die nieder- 
rieselnde, sich ab und zu entgegenstauende 
Schlacke in feinste Nebel zersprengen und mehr 
oder weniger weit mitreiBen. Das beste Mittel 
gegen Hangen bleiben fester, grobstiickiger Koks 
und rauhes Erz, welche in der beschriebenen 
Weise, ihrer Masse wegen, nicht in ihrem regel- 
maBigen Niedergehen aufgehalten werden konnen.

Ware die Kohlenstoffausscheidung die Haupt- 
ursache zum Hangen der Gichten, so miiBte 
das Hangen bei allen Oefen in ziemlich gleicher 
Weise sich bemerkbar machen, da in allen Hoch
ofen ziemlich dieselben Vorbedingungen fiir 
Kohlenstoffausscheidung naeh 2 CO =  C O i-f-C  
gegeben sind.

Im Hochofenbetrieb spielen die langsamen Vor- 
gange der Kohlenstoffausscheidung und Kohlung 
der Erze eine bislang viel zu liocli veranschlagte 
Rolle aus folgenden Griinden:

Bei 685°  C sind gemaB den Forschungen
3 CO rvon B o u d o u a r d  o - ,0  im Gleichgewicht. Wird

nun dieses Gasgemisch, das einem kohlensaure- 
reichen Gichtgas ziemlich entspricht, z. B. bis 
auf 4 5 0 0 C abgekiililt, so verschiebt sich das

2 CO
Gleichgewicht bereits bis auf 7-. * an dessen

Einstellung Kohlensaure und Kohlenoxyd der 
Reaktion 2 CO — COs +  C sich beteiligen und 
eine entsprechende Verschlechterung der Gicht- 
gase herbeifiihren miiBten. Da nun die Hoch
ofengase in Betrieb I bis auf 280°  C Gicht- 
temperatur sich abkuhlen und ihre Zusammeu-

22,3 CO 03 CO . . , „setzung annahernd dem Kon-& 13 COj 37 CO *
zentrationsverhaltnis von 600 bis 700°  C noch
entspricht, so darf man hieraus schlieBen, daB
die proportional zur Kohlenstoffausscheidung ver-

laufende Einstellnng des Gleichgewichtes in den 
rasch stroinonden, stickstoffverdiinnten Gasen 
sich unendlich langsam vollziehen muB und die 
Konzentration des Gases nicht beeinfluBt. Yiel- 
leicht wird das in den Erzporen oder in den 
Hohlraumen der Beschickung ruhende Gas sich 
an der Kohlenstoffausscheidung etwas beteiligen, 
der im Erz abgelagerte Kohlenstoff wird in den 
tieferen Zonen reduzierend auf die Eisenoxyde 
einwirken und sich wieder zu Kohlenoxyd urn- 
bilden, so dafl praktisch genommen kaum aus- 
geschiedener Kohlenstoff sich bei normalein Be
trieb ansamineln kann. Bei Stillstanden und 
langerem Hangen weilen die Gase langer in 
jener Zone, aber es fehlen alsdann die riesigen 
Gasmengen, um groBe Kohlenstoffausscheidungen 
zu veraulassen.

Selbst die kleinen Laboratoriumsversuche, 
welche die Mijglichkeit der Reaktion 2 CO =  COa 
-j- C dartun, sprechen eher gegen, ais fiir das 
massige Auftreten derselben im Hochofen. So 
leitete Ledebur** dauernd iiber ein entsprechend 
erhitztes Stiick Roteisenstein frisches Kohlenoxyd 
und stellte nacli 24stundigem Versuche eine 
von 0 bis 4 I/2°/o des Erzgewichtes schwankende, 
stiindliche Kohlenstoffablagerung fest; also schei- 
det sich selbst aus reinem, langsam stromen- 
dem Kohlenoxyd recht wenig Kohlenstoff auf 
ein ruhendes Erzstiick ab, ja in den ersteu
6 Stunden schwacherer Hitze war die Kohlen
stoffausscheidung gleich Nuli. Im Hochofen, 
wo die Kohlenoxydgase mit Kohlensaure, Wasser 
und Stickstoff stark verdiinnt sind und rasch 
vorbeistromen, wahrend die Gichtstoffe langsam, 
aber dauernd niederriicken, sind die Bedingungen 
fiir Kohlenstoffabscheidung weit ungiinstiger: 
Nehmen wir an, daB in der 25 m hohen Be- 
schickungssaule des Isabellahochofens die Gase 
ziemlich gleichmitBig abkuhlen, so betragt ihr 
Temperaturgefalle etwa 50 bis 70° C fiir l m 
Hohe. Die Materialien durchdringen jene zwischen 
300 bis 4 0 0 0 C liegende Zone der Kohlenstoff
abscheidung, die hochstens zwei Meter hoch 
sein kann, in 40 bis 50 Minuten. Berechnen 
wir fur freie Hohlraume in der Beschickung, 
also fiir Gasdurchgang, 1 0  bis 20°/° des Schacht- 
querschnittes, so ergibt sich hieraus eine Gas- 
geschwindigkeit von 5 bis 1 0  m in der Sekunde, 
somit miissen die Gase die Zone der Kohlen
stoffausscheidung in einem Bruchteil von einer 
Sekunde durcheilen und wurden etwa ausge- 
schiedenen Kohlenstoff groBtenteils mit fort- 
reiBen. Die Kohlenstoffausscheidung muB also 
im normalen Betrieb verschwindend klein aus- 
fa llen , und die riesigen Kohlenstoffansamm- 
lungen naeh 2 CO =  CO2 - f  C werden illusorisch.

(SchluB folgt.)

* Siehe , S tahl und E isen“ 1904 S. 1227.
** „Handbuch der Eisenhuttenkunde“, 5. Aufl., 

1906 Bd. I S. 313.
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Neuere Blechkantenhobelmaschine.

i -^ e i  dcm Bestreben neuzeitlich eingerichteter 
Werkst&tten, die Yorziige elektrischen Ein- 

zelantriebes sich moglichst weitgeheud zunutze 
zu machen, muBte schon fruher der Wunsch 
hervortreten, Maschinen mit umkehrender Be- 
wegung des WerkstUckes oder auch des W erk- 
zeuges, wie Hobelmaschinen und dergl., direkt 
durch einen sich selbsttatig unisteuernden Elektro- 
motor anzutreiben, um so all die lastigen und 
teueren Zwischenglieder, wie Riemen oder Wende- 
getriebe, zu vermeiden. Tatsilchlich wurden 
daliingeliende Versuclie auch gemacht, sie schei- 
terten jedoch bisher an den Schwięrigkeiten, die 
sich der Ausfiihrung einer einwandfreien elek
trischen Steuerung entgegenstellten. E rst in 
neuester Zeit gelaug es, dieser Schwierigkeiten 
Herr zu werden und eine durchaus betriebs- 
sichere, allen Anforderungen entsprechende Steue
rung auf den Markt zu bringen.

Die Unannehmlichkeiten, die dem bis je tz t 
am meisten gebrauchlichen Riemenantrieb mit 
offenen und gekreuzten Riemen anhaften, wie 
z. B. sehr lioher RiemenversclileiB, der infolge des 
nicht zu verineidenden Gleitens der Riemen 
wiihrend des Umsteuerns der Maschine auftritt, 
sind bekannt. Dieser Debelstand macht sich 
naturlich um so mehr bemerkbar, je  grofier die 
Maschinen sind, und je rascher sie arbeiten, 
wenn also breite und schnellaufende Riemen auf- 
gelegt werden miissen, und dabei noch groBe 
Massen zu beschleunigen bezw. zu verzogern 
sind. Man versuchte nun zwar, die Nachteile 
des Riemenantriebes durch Verwendung von 
Wendegetrieben in Verbindung mit elektrischen 
Kupplungen wenigstens etwas z u beheben, und 
erzielte hierbei auch ganz beachtenswerte Erfolge. 
Doch waren auch bei diesen Antrieben eine ganze 
Reihe dem VerschleiB ausgesetzter Teile vor- 
lianden. und der Aufbau derselben war infolge 
der vielen Rader wenig iibersichtlich und be- 
anspruchte viel Raum. Der groBe Raumbedarf 
ist immer ais Mangel. sowohl des Riemen- ais 
auch des Kupplungsantriebes, einpfunden worden, 
besonders dann, wenn die Art der Maschine 
groBe und viele Aenderungen der Sclmittgeschwin- 
digkeiten erheischte.

Alle diese Nachteile werden obne weiteres 
durch rein elektrischen Antrieb iiberwunden. 
Dem YerschleiB ausgesetzte Teile sind nur in 
geringer Anzahl vorhanden und lassen sich leicht 
so reichlich bemessen. daB die fiir Erneuerung 
abgenutzter Teile zu berechnenden Kosten kaum 
ins Gewicht fallen. Der Anbau der elektrischen 
Apparate und des Motors an die Maschine ist 
iiberaus einfach und iibersichtlich. Falls Gleicli- 
strom zur Yerfiigung steht und ein Motor mit

Tourenregulierung verwendet wird, konnen alle 
Wechselrader wegfallen, da sich auch ein be- 
schleunigter Riickgang ohne weiteres auf rein 
elektrischem Wege erreichen laBt. Zu all diesen 
Vorzugen kommen noch die den elektrischen 
Antrieb besonders auszeichnenden Eigenschaften, 
wie stoBfrcier Gang, sehr rasches stofifreies 
Umkehren, groBe Reinlichkeit des Betriebes und 
die Moglichkeit, dio Maschine im Bedarfsfall 
beinahe augenblicklic.il stillzusetzen. Bei Ma- 
schinen mit Umkehrbewegung darf auBcrdem nicht 
auBer acht gelassen werden, daB die beim Still- 
setzen der Massen freiwerdende lebendige Kraft 
nicht einfach verloren geht, sondern wiederge- 
wonnen und ais Strom in das Netz zuruckge- 
geben werden kann, so daB diese Energie zum 
Beschleunigen der Massen wieder zur Ver- 
fiigung steht.

Wie einfach und iibersichtlich ein solcher 
Antrieb sich gestaltet, geht aus Abbildung 1 
hervor. Der Aufbau der Maschine entspricht, 
abgesehen vom elektrischen Antrieb, im allge- 
meinen dem anderer Blechkantenhobelmaschinon. 
Zwischen zwei Standem, die oben Arbeitsflilchen 
zum Aufsetzen von Drehkranen haben, liegen 
direkt mit dem Fundament verschraubt vorn 
das Fiihrungsbett fiir den Werkzeugsclilitten 
und dąhjnter der Aufspanntisch fiir das Werk- 
stiick. Ueber dem Aufspanntisch liegt der 
Spannbiigel, an dem die hydraulischen Zylinder 
zum Festspannen des zu bearbeitenden Bleches 
angeordnet sind. Neben dieser hydraulischen 
Feststellung ist auch noch eino solche durch 
von Hand zu drehende Schraubenspindeln vor- 
gesehen, um bei etwa vorkommenden Storungen 
in der hydraulischen Anlage weiter arbeiten zu 
konnen. Der Werkzeugsclilitten wird von einer 
Gewindespindel bewegt. Der im Schlitten ge- 
lagerte Messerhalter kann nach vorn geneigt 
werden, um auch abgescbrilgte Blechkanten be- 
hobeln zu konnen, ohne die Schneide des Ar- 
beitsstahles liierfiir besonders vorbereiten zu 
miissen. Hervorgehoben sei der Spannbiigel, 
der aus einem Stiick geschmiedet und mit 
Bohrungen fiir die Niederbalter verselien ist, 
sowie die Lagerung der Spindel. Diese letz- 
tere liegt auf ihrer ganzen Lange mit der 
unteren Halft.e des Umfanges auf dem ent- 
sprechend ausgearbeiteten Maschinenbett auf. 
Die Slitnehmermutter kann also die Spindel nur 
auf der oberen Hillfte umfassen. Diese Lage
rung macht Ausweichlager iilierfliissig und liat 
noch weiter den Vorteil, daB in die Spindel 
fallende Hobelspano fortgeschoben werden, bis 
sie durch Oeffnungen im Maschinenbett Iterab- 
fallen konnen.
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Sofórt in die Augen springt die schon oben 
erwUhnte Einfachheit des Aufbaues des elektri- 
schen Antriebes. Eine Zahnradiibertragung mit 
nur einem Rilderpaar geniigt schon, um die 
Sjiindel in Bewegung zu setzen. Zur Verilnde- 
rung der Schnit.tgeschwindigkeit ist der Motor 
fur Tourenregulierung im Yerbaltnis 1 : 2 aus- 
gefuhrt. Die Schnittgeschwindigkeiten lassen 
sich damit zwischen 5 und 10 m/Min. beliebig 
einstellen. Das Ritzel des Zahnradantriebes ist 
fiir sich doppelt gelagert, die Verbindung nach 
dcm Motor hin kann so durch eine nachgiebige 
Kupplung bewerkstelligt werden.

Die Umsteuerting des Motors erfolgt selbst- 
tatig von einer iiber die ganze Lange des

Hobelbankbettes durchgehenden Zugstange aus, 
die mit dem Unisteuerapparat des Motors in ge- 
eigneter Verbindung steht und mit verstelibaren 
Anschlilgen versehen ist. Unabhangig von den 
Anschlttgen kann der Motor auch jederzeit von 
dem auf einer FuBplatte am Werkzeugsclilitten 
stehenden Arbeiter umgesteuert werden. Ein 
leichter Druck auf einen FuBtrittliebel geniigt 
schon, um die Zugstange am Schlitten festzu- 
klemmen, so daB dieselbe mitgenotnmen und so 
der Umsteuerapparat betatigt wird.

Zum sofortigen Stillsetzen des Motors dienen 
iiber die Lange der Maschine verteilte Druck- 
knopfe, dereń so viele am Spannbiigel an- 
gebracht sind, daB von jedem Punkt der Ma
schine aus ein Knopf zu erreichen ist. Wird 
einer der Knopfe niedergedriickt, so wird auf 
elektrischem Wege ein Gewicht ausgelost, das

beim Fallen einen in den Hauptstrom gelegten 
Schalter herausreiBt und gleichzeitig eine am 
Motor angeordnete Backenbremse anzieht, die 
ausschlieBlich fiir diesen Zweck eingebaut ist. 
Das Umstfcuern orfolgt auBerordentlich rasch 
und vollstandig stoBfrei. Dabei ist dic Steue- 
rung so betriebssicher durchgebildet, daB die 
Maschine auch weniger geiibten Leuten zur Be- 
dienung iiberlassen werden kann.

Beriicksichtigt man nebcn allen anderen 
Vórziigen des direkten elektrisclien Antriebes 
nocli die Kraftersparnis, die durch Riickgewin- 
nung der in den bewegten Massen aufgespeicher- 
ten Energie beim jedesmaligen Unisteuern er- 
reiclit wird, und die nach Messungen der

Siemens-Schuckertwerke, welche die elektrische 
Ausriistung geliefert haben, 30 bis 50°/o gegen- 
iiber Riemenantrieb betragt, so diirfte es keinem 
Zweifel unterliegen, daB dio beschriebenen Ari- 
triebe sich rasch Freunde erwerben und haufiger 
zur Ausfiilirung kommen w:erden.

Die in Abbildung 1 wiedergegebene Blech- 
kantenhobelmaschine hat vor kurzem zusammen 
mit einer zweiten Maschine derselben Bauart 
die W erkstatten der Duisburger Maschinenbau- 
Akt.-Ges. vormals Bechem & Keetman verlassen. 
Beide Maschinen untersclieiden sich nur in ihren 
GroBenverhaltnissen etwas voneinander. W ah
rend die kleinere Maschine zum Behobeln 10,6 ra 
langer Bleche bei 40 mm Starkę gebaut ist, 
gestattet die groBere Maschine, noch Bleche von
12 in Lange und 50 mm Starkę bei Verwendung 
inodernster Werkzeugstahle zu bearbeiten.

' 7 i S '
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Nickelstahl fur Eisenbrucken.

I | i e  Briicke iiber die Blackwellinsel* in New 
York ist das erste Briickenbaiiwerk, bei 

welchem schon N i c k e l s t a h l  in groBem Um- 
fange Verwendung gefunden liat. S&mtliche Zug- 
stilbe der gro Ben Auslegerhaupttrager bestehen 
aus geschmiedeten Augenstaben des neuen Ma
terials und sind mittels Nickelstahl- Gelenk- 
bolzen mit den iibrigen Haupttrllgerstttben ver- 
bunden. Es war fiir den ganzen Briickenbau ein 
groBer Schritt vorwilrts, den die Amerikaner 
mit der Einfiihrung des Nickelstahls getan 
haben und es zeigt ihre ganze Kiilinheit, 
daB sie sogleich bei einer der griiBten Fach- 
werkbriicken der W eit damit begannen. Selbst- 
redend waren diesem EntschluB viele Versuche 
voraufgegangen, da nicht nur die Qualitilt des 
neuen Konstruktionsmaterials, sondern auch die 
Form der Zugstilbe nicht von vornherein fęst- 
stand. Ueber den Gang dieser Versuche und 
die sich daraus endgiiltig ergebenden Normaiien 
gibt ein Bericht von Ingenieur W il l ia m  
R. W e b s te r ,* *  Kontrollingenieur fiir die 
Blackwellinsel-Briicke, eingehenden AufschluS. 
Dieser Bericht ist so interessant, daB ich hier 
die haupts&clilichsten Daten wiedergeben rnochte.

Die ersten Augenstabe aus Nickelstahl wur
den im Jahrc 1902 von der American Bridge 
Go. in Edge Moor angefertigt und im Pencoyd 
Worke bei Philadelphia naher gepriift. Die 
Flacheisenstabe dazu stammten von der Carnegie 
Steel Co. und entliielten 3,205 °/o Nickel, 
0,53o/o Mangan, 0,21 °/o Kohlenstoff und Spuren 
von Phosphor, Silizium und Schwefel. Ins
gesamt waren 21 Augenstabe von (5", 8 " und 
1 0 '' Breite und 1" bis 2" Starkę liergestellt 
worden, die folgende Festigkeitseigenschaften 
aufwiesen:

a) P r o b o s t f t b e :
mittloro ZugfeBtigkeit 55,9 kg/qmm \  unaus- 

„ Streckgrenze 33,8 ,  /  gegliiht
* Zugfestigkeit 53,1 „ \  bub-
„ Streckgrenze 33,8 „ | geglttht

b) g a n z e  A u g e n s 181) e :
mittlere Zugfestigkeit 53,1 kg/qmm,

,  Streckgrenze 31,3 „
„ Dehnung auf 10 FuB (3,048 111) Lange 

15,8 0/0 (acliwankt von 12,1 bis 20,8 °/o), 
mittlere Quor8cbnittBverringerung 46,8 0/0.

Im Jahre darauf wurde W e b s t e r  von der 
Stadt NewYork beauftragt, weitere Versuche 
anzustellen, da die Konstruktionen der Black- 
wellinsel-Briicke und der Manhattan-Hangebriicke

ł  „Stahl und Eisen“ 1909 S. 417 und 740. — 
Yergl. auch 1909 S. 422.

** N ickel-S tee l E ye-B ars for BlackwelPg Ialand 
Bridge by Ii. W e b s t o r. „Proceedings of the 
American Societv of C m l Engineers1*, MŚrz 1909, 
S. 276 bis 288.

Die Charge 
Nickel . . 
Mangan . . 
Kohlenstoff

festgolegt werden sollten. Gleichzeitig waren 
die Bedingnngen fiir die Lieferung yon Nickel- 
stahl-Augenstaben fiir diese Briicken festzu- 
legen. Zu diesem Zweckc wurden von der 
Carnegie Steel Co. im basischen Siemens-Martin- 
ofen wieder oinige Blocke liergestellt und zu 
Flachstaben ausgewalzt, die 111 Pencoyd zu acht 
Augenstaben verarbeitet und gepriift wurden.

hatto folgende Zusammensetznng:
. 3,24 "/o Phosphor . . 0,02 0/0
. 0,68 „ Schwefel . . 0,022 ,
. 0,35 „

Die Breite der Stabe betrug 6", die Starkę 
11/s" und 2". Die Festigkeitszahlen waren 
folgende:

a) P r o b e s t i i b o :
mittloro Zugfestigkeit 69,7 kg/qmm \  unaus- 

„ Streckgrenze 35,2 „ /  gegliiht
„ Zugfostigkeit 00,6 „ \  aus-
„ Streckgrenze 33,7 „ f  gegliiht

b) g a n z e  A u g e n s t a b e :
m ittle re  Z ugfeB tigkeit 50,8 k g /q m m ,

„ Streckgrenze 34,0 „
„ Dehnung auf 18 FuB (5,49 m) Lilngo 

9,7 0^ (achwankt von 8,44 biB 10,70 °/°)i 
mittloro (iuerschnittsYcrringerung 44,0 0/0.

Auf Grund dieser Versuche entwarf Webster 
seine e r s te n  V o rs c h r if te n  fiir  die L ie fe ru n g  
yon N ic k e ls ta h l-A u g e n s ta b e n . Sie lauteten:

a) P r o b e ś t S b e :
Zugfestigkeit 63,3 bis 73,8 kg/qrnm, 
Mindeststrockgrenze 38,7 kg/qmm, 
Mindestdehnung auf 8 Zoll (203 mm) MeB- 

liingo 18 “/o. 
Mindost-QuerschiiittaYorringerung 35 °/o, 
Biegung ohne Bruch um 180° um einen 

Dorn mit dreimal so groBem Durch- 
messcr ais die Starkę des Yorsuchs- 
streifens betragt.

MindeBizugfestigkeit 59,8 kg/qmm, 
Mindeststrockgrenze 30,0 kg/qmm, 
Mindestdehnung auf 8 Zoll MeBlange 200/q, 
MiudeBt-QuerBcbnittsvorringerung 40 °/o, to 
Biegung ohne Bruch um 180° um einen £0 

Dorn mit doppelt so groBem Durch- 
measer, ala dio Starko des Yersuchs- 
atreifens betragt.

b) g a n z e  A u g e n s t a b e :
Mindestzugfestigkeit 59,8 kg/qmm, 
Mindeststreckgronze 35,2 kg/qmm, 
Mindestdehnung auf 18 FuB (5,5 m) L3nge 9°/». 
Mindest-Quer8chnittsverringernng 40 o/0.
Bruch hat im Korper des AugenBtabes zu erfolgen.

c) C h e m iB c h e  A n a l y s e :
Nickelgehalt 3,25 bis 3,50 °/o,
Phosphorgehalt:

bei saurer Herstellungsart hSchstena 0,06 ®/»» 
„ basisclier ,  „ 0,04 „ ,

Scbwefelgebalt hocbstens 0,05 °/°-
Die Anforderungen an die Qualitat des neuen 

Stahlmaterials waren also ziemlich weitgehende 
und strenge. Wenn dabei unterscbieden wird
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zwischen unausgegliihtem uud ausgegltihteiń Ma
teriał, so inufi die amerikanische Herstellung 
der Augenstabe betrachtet werden. Durch das 
gewaltsame Anstauchen der Augen werden 
groBere innere Spaunungen in denselben und in 
der Uebergangsstelle zum Flaclistab hervor- 
gerufen, die nur durch intensives Ausgliilien 
wieder beseitigt werden konnen. Die zu wfllilende 
richtige Ausgliihteniperatur ergibt soinit die 
Zerreifiproben, wiihrend die Biegeproben die 
beste Sicherheit gegen die Verwemlung allzti 
briichigen Materials hieten.

Obige Festigkeitsvorsohrlften wurden zti- 
nSchst von der Stadt New York einer Kommission 
bekannter Briickeningenieure vorgelegt, bestehend 
aus den HH. C o o p er, H o d g e , M errim an , 
M orison und S c h n e id e r . Diese Kommission 
war beauftragt, die Frage einer aus Nickel- 
stahl herzustellenden Kette fiir den bekannten 
Lindenthalschen Entwurf der Manhattan-Hilnge- 
briicke* zu priifen. Sie befiirwortete die Webster- 
schen Yorscluttge, ermafiigte jedoch um ein Ge- 
ringes die Mimleststreckgrenze und maclite die 
GroBe der Dehnung von der Zugfestigkeit ab
hangig. Auf diese Weise entstanden die Vor- 
schriften, welche dem ersten Verding der Black- 
wellinsel-Bnicke zugrunde lagen. Der Zuschlag 
wurde jedoch erst nucli einem zwei ten Ver- 
ding erteilt; denselben erhielt die Pennsylvania 
Steel Co. in Stcelton Pa. Dem im November
1903 mit dieser Briickenbauanstalt abgeschlosse- 
nen Vertrage waren e n d g i i l t i g  folgende Vor -  
s c h r i f t e n  fiir die Lieferung der Nickelstalil- 
Augenstabe zugrunde gelegt:

a) P r o b e s t f t b o :
Mindestzugfestigkoit TO,3 kg/qmm \  unaua- 
Mindoatstrockgrenzo 88,7 kg/qmm /  gegliiht 
Mindostdebnung auf 8" MoBliinge 

1125 _  o
Zugfeatigkeit 

(lucrschnittsyorringorung ist zu bcobacbten, 
abor nicht maBgobend. 

Biogung(kalt)oh]iBBruchnachVor8chlftg'\Vebster. 
Mindestzugfestigkoit 59,8 kg/qmm, 
Mindeststreckgrenze 33,7 kg/qinm, 
Mindostdohnunganf 203 mm MolllKnge to

____i l H ____„  ' s,
Zugfestigkeit ’

QuorachnittBverringerung wio obon. 
Biegung(kalt)ohno Bruch nachYorschlagWobster 
(aiehe oben). 

h) g a n z e  A u g e n s t a b e :
ilindestzugfcstigkoit 59,8 kg qmm, 
Mindeststreckgrenze 33,7 kg/qmm,
ilindoB tdehnung  au f  5,48 m Lango 9°/o I 

....................  ‘ ‘ d. )

aus-
gegluht

Querschnittsverringerung wio oben. 
b) C h o in i s c h o A  n a 1 y  s e :

Nickelgelialt mindestons 3,25 "/o, 
Phosphorgehalt 0,06 bezw. 0,04 °/o wie oben, 
Schwefelgehalt hochBteDa 0,05 %•

d) B r  u c h  f l a c h  o: Dio frischo Bruchflftcho soli 
seidiges Auasohen besitzen und frei von 
groboron Kriatallen sein.

Soviel iiber die Q u a l i t a t s z a h l e n  des ver- 
wendeten Nickelstahles. Sie weichen wesentlich 
ab von den Vorschlagen, welche W a d d e l l  fiir 
Augenstabe aus Nickelstahl gemacht hat. und 
Uber welche ich bereits in einem friiheren Auf- 
satze berichtete.* Waddell hatte ein viel liarteres 
Jtaterial fiir Augenstabe rorgesehen. Bei einem 
Gehalt von 4,25 °/° Ńickel, 0,45 % Kohlenstoff 
und 0,80 °/o Mangan verlangte er eine Zugfestig
keit in unausgegliihten Probestaben von 81 bis 
91 kgjąmm, giiltig fiir Stabe bis zu 22 mm Starkę, 
wobei fiir je 3,2 mm C/s") grofierer Starkę die 
Festigkeit um 1,05 kg/qmm sinken durfte bis zu 
einer untersten Grenze von 67 kg/qmm bei den 
dicksten Augenstaben. Die geforderte kleinste 
Elastizitatsgrenze betrug 46 kg/qmm. Fiir ganze 
Augenstabe verlangte W a d d e l l  Zerreififestig- 
keiten von 63 bis 7 4 kg/qmm, entspreehend ab- 
nehmenden Blechstarken von 63 bis 25 miń, die 
Elastizitatsgrenze sollte hierbei mindestens 55 °/o 
der Zugfestigkeit betragen. Waddell grundete, 
was zu beachten ist, diese seine Vorschlage auf 
Versuche an nur zwei Augenstaben, welche 
beide noch dazu beim ZerreilJen nilchst dem 
Halse brachen. Es war also etwas gewagt, auf 
Grund dieser unvollkommenen Versuche ąllgemeine 
Bedingungen fiir Niekelstahlaugenstabe aufzu- 
stellen und diirfte W e b s te r  wohl recht haben, 
wenn er in seinem Berichte ein Materiał von 
solch groCer Hartę ais fiir Augenstabe unge- 
eignet zurttekweist. Zu Waddells Rechtfertigung 
mufi andererseits angefiihrt werden, dafi er 
augenscheinlich nicht in der Lage war, weitere 
Proben zur Kontrolle durchfuhren zu konnen. —

Fast noch interessanter und lehrreicher sind 
indessen die Versuche, welche Webster nach 
dem Vertragsabschlusse ii&er die F o r m  der 
Augenstabe durchgefiihrt hat. Die Augenstabe 
der Blackwellinsel - Briicke sind die grofiten 
Stabe, welche je fiir eine Briicke angefertigt 
worden sind, und iibertreffen in den Querschnitten 
sogar die Augenstabe der eingestiirzten Quebec- 
briicke.** Die griifiten Querschnittsabmessungen 
betragen 406 X  ^  mm und die KiJpfe soleher 
Stabe haben einen Durchmesser von 952 mm 
mit BolzenlBchern von 406 mm.(t). Die Lange 
der Stabe betragt dabei von Mitte Bolzenloch 
bis Mitte Bolzenloch rund 19,5 m. Es mufiten 
zum Anstauchen der Kopfe besondere neue Ma
schinen, ferner eine Versuchseinrichtung fiir 
2000 t Zugkraft zum Zerreifien der ganzen 
Stabe beschafft werden.

Die mit dcm Anstauchen der grofien Augen 
auf die schweren Flacheisenstabe rerkniipften

* Ausgefflhrt wird diese Brucke nach dem Ent
wurf Yon G. B o s t  ais reine Kabelbriicke mit Kabeln 
aus parallelen Drahten.

* „Stahl und Eisen” 1909 S. 740.
** „Stahl und Eison“ 1908 S. 501, 1907 S. 1436

und 1854.
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Schwierigkeiten legten nun die Frage nahe, ob 
nicht an dereń Stelle yielleicht. die Yerwendung 
g o n i e t c  t e r  Augenstabe besser und einfacher 
Sei. Man grifif also wieder zu Versuchen und 
fiilirte dieselben sowohl mit hochkohlenstoff- 
haltigem Konstruktionsmaterial ais auch mit 
Nickelstahl aus. Von den genieteten Augen- 
staben lieB W ebster 22 Versuchsstabe aus 
bartem Stahl lierstellen und 25 Stabe aus 
Nickelstahl. Beide Stabreihen wiesen folgende 
Abmessungen auf: 609 bis 813 mm breit, 19 
bis 29 mm dick, Bolzenloclier 203 bis 305 mm <£>• 
Die Entfernung der Bolzenlocher betrug rund 
7,6 m. Abbildung 1 zeigt einen solchen Augen- 
st.ab mit den aufgenieteten Beiplattten an den 
Kopfen. Diese Beiplatten hatten je  die lialbe 
Dicke der Stilbe und waren auf belden Seiten 
mit versenkten Nleten an das Hauptflaclieisen 
angenietet. Alle Niete waren sorgfaltig ge- 
bohrt und samtliche Kanten genau geliobelt. 
Yor den Yersuchen wurde die Qualitat der ver- 
wendeten Materialien genau festgestellt. Zum

unerwartet ist dieser Abfall von iiber 40 °/o 
bei den breiten Staben; es kann daher von der 
Verwendung solch breiter Stabe mit genieteten 
Augen nur abgeraten werden.

W eit besser ais die genieteten Augenstabe 
aus hartem Stahl hielten die aus Nickelstahl* 
genieteten. Der Abfall der Zugfestigkeit gegen- 
iiber der berechneten Hiichstbelastung betrug 
nur 7 bis 13 °/o von der K raft berechnet vom, 
Nettoąuerschnitt und 13 bis 22  °/o von der 
K raft berechnet voin Gesamtquersclinitt. Dies 
ist rund die H a l f t e  wie bei den Staben aus 
hartem Stahl und zeigt, wie viel sicherer Nickel- 
stahlkonstruktionen sind ais solche aus Kohlen- 
stoffmaterial. Die Erklarung dieser Erscheinuug 
ist wieder leicht gegeben. W ahrend der liarte 
Kolilenstoffstahl nur scliwer die von den ge
nieteten Kopfen ausgehenden und zum Teil un-

Abbildung 1 und 2. Augenstabe, genietet 
bezw. geschmiodet, mit MeBvorrichtung.

Abbild. 3. Beiplatte eines genieteten AngenBtabes 
nach der Bruchbelastung.

Messen der Formanderungen der Stabe dienten, 
wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist, lange MeB- 
latten mit einem Sclireibstift, der die Bewegung 
in zehnfacher GroBe zur Darstellung brachte. 
Dieselbe Yorrichtung wurde bei den Parallel- 
versuchen mit geschmiedeten Augenstaben von 
denselben Hauptabmessungen verwendet (Abbil
dung 2 ).

Das Ergebnis der Yersuche war ein ganz 
auffallendes. Keiner der genieteten Augenstabe 
befriedigte. Sie brachen bei weit geringerer 
Belastung, ais nach den Yersuchen mit kleinen 
Probestaben sieli rechnerisch ergeben mufite. 
Der Verlust an Zugfestigkeit betrug bei den 
Staben aus hartem Stahl 11 bis 41 °/o der 
rechnerischen Zugfestigkeit desNettoąuerschnittes 
und 20 bis 46 °/<s derjenigen des Gesamtąuer- 
schnittes. Eine Erklarung dieser Tatsache ist 
nur darin zu finden, daB die Zugkraft sich un- 
gleicli auf den breiten Querschnitt des Stabes 
verteilt haben muBte und daher vorzeitig ein- 
zelne Teile des Querschnittes uberanstrengt 
wurden. DaB dies in der T at der Fali sein 
muB, beweist, dafi bei den schmaleren Staben 
der Abfall der Zerreifikraft geringer war, wah
rend er nahezu gleich Nuli wurde bei ganz 
schmalen Nletverbindungen. Ueberraschend und

regelniaOig wirkenden Krafte auf den tragenden 
Querschnitt zu verteilen vermag, schmiegt sich 
der zahe und geschmeidige Nickelstahl viel mehr 
den Kraftlinien an und bricht erst dann, wenn 
die Zugkraft nahezu gleichmaBig iiber den 
ganzen Quersclinitt verteilt ist. Es ist dies 
ein ganz hervorragendes Ergebnis, das allein 
dem Nickelstahl zugute kommt und seiner Yer
wendung zu Bruckenbauzwecken eine besondere 
Empfehlung gibt. Gleich wie bei vorliegenden 
Flachstaben der Nickelstahl dem reinen Kohlen- 
stoffmateriał weit iiberlegen ist, wird er dies 
auch bei den meist korperlicli ausgebildeten 
Staben (wie Gurten, Pfosten usw.) im fertigen 
Briickenbauwerke sein. Auch da werden alle 
Nebenspaunuugen wesentlich geringer ausfallen 
ais bei einer Ausfiihrung in hartem Kohlenstotł- 
stahl.

In Abbild. 3 sei noch die Zeichnung einer 
der Beiplatten der genieteten Augenstabe wieder- 
gegeben, aus welcher der Zustand derselben 
nach der Bruchbelastung ersichtlich ist. Das 
Abspringen der W alzhaut zeigt deutlicli den 
Verlauf der Druckspannungen, der auffąllend

* Der weichere Nickelstahl enthielt 0,30 “/o C und 
3,72 o/o N i; die h&rteren Nickelatahlsorten enthielten 
0 ,4770/o C bezw. 0,424% C und 3,51 bezw. 3,57°/o Ni.
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gleichinUBig- ist. Es zeigt aucb, daB die nacli auBen 
liegendenŃiete fast die ganze Kraft zu iibertragen 
liatten, endlich laBtdie Form desBolzenloclies deut- 
lich eine bleibende Langendeformation erkenuen: 

Auf Grund dieser Ergebnisse wurden g e -  
s c li ni i e d e t e A u g e n s t a b e  a u s  N i c k e l 

s t a h l  fiir die Ausfuhrung bestimmt. Alle Ver- 
suclie sowie die Priifung der Augenstabe, welche 
zum Einbau in die Briicke gelangten, wurden 
auf der neuen Versuchsmaschine der American 
Bridge Co. in Ambridge vorgenommen.

Dr. Bohntf.

Zuschriften an die Redaktion.
(Fiir die un te r d iese r Rubrik erscheinenden Artikel O bernim mt die Redaktion keine V erantw ortung.)

Die Funken ais Erkennungszeichen der Stahlsorten.
Ein glUckliclier Zufall spielto mir die Nr. 29 

Ihrer sehr geschatzten Zeitschrift in dem Momente 
in dio Hande, ais icli von meinor Roise, behufs 
Einfiilirung meinor Funkenprobe in einom dor 
altesten Stalilworke Ungarns, zurUckgokchrt war. 
Meino Mission ist mir iiber alles Erwarten glanzond 
gelungon. Ein Arbeiter mit Elomentarschul- 
bildung, aber loichtor Auffassung, Schlosser und 
Vorarl)oiter in dor mechanischon W erkstatte dos 
Werkes, liatto in nicht ganz zwoi Tagon eine 
Fertigkoit erlangt, Tiegelguflstahl (gowohnlichen 
Workzougstahl) in ftinf Hartostufen mit jo 0,1 °/° O 
Abstufungen, also

I II III IV V
1,1 o/o 1,0 °/o 0,9 o/o 0,8 °/o 0,7 >  

zu sortieren, ja  er hatto sogar einigo Stangon, 
dio absichtlich oder blofl zufallig eingomischt 
waren, weil sie ganz andere Funken gabon, ais 
seclisto Gruppo abgesondort. Es waren dios 
Stangen mit 0,18 bis 0,10°/o Wolframgohalt und 
Kohlenstoffgehalt wie IV. Damit ist gliicklicher- 
weiso oinor dor Hauptvorwriirfe gogen dio prak- 
tische Verwendbarkeit dor Funkenprobe ais 
sichero und rasche Mothodo zur Sortierung von 
Stahlsorton, nicht nur naeh bart, mittelhart und 
weich, sondorn nacli beliobigon Abstufungen im 
Kohlonstoffgehalte, widorlegt und auch dio Bo- 
hauptung, dafi dio Erlernung dieser Mothodo 
wissenschaftlieho Vorbildung und jahrelang 
dauernde Uebung orhoischt, ontkriiftot. Dio Ge- 
nauigkeit, mit der dor Kohlenstoffgehalt von 
weichem Martinstahl mit Hilfe dor Funkenprobe 
bostimmt wordon kann, wollen Sie aus folgen
den Zoilon, die Hr. B a r t e l  von den Rima- 
Mur&nyer - Salgó - Tarjdnor Eisonwerken an mich 
gorichtet, ersolion. In wortgotreuer Uoborsetzung 
lauten diose: Budapeat, 29/1. 1909.

Sehr goehrter llerr Kollege!

łeb gratuliere zu Ihrem Brfolge. Die genaue 
Analyse hat ergeben, daB

bei 2. C =  0,089 °/o 
M 3. C =  0,096 “/o 

also genau so  viel, ais es H e r r  Kolloge d u r c h  die 
Funken g e f u n d e n  haben. Auf G r u n d  dicBes werdo 
ich  b e i  m e i n o r  Direktion beantragen, d a s  Bermann- 
s ch e  Yerfahren e in z u f i lh re n .

Mit herzliehem GruB! lhr
Bartel.

XXXVIT.S8

Ich  h a t t o  nacl i  dem F u n k o n b i l d  dor  
o b e n g o n a n n t e n  S t a h l p r o b o n  C =  0,00o/o u n d
0  =  0,100 g e f u n d e n ,  a l s o  m i t  0,001 u n d
0,004 0/» G o n a u i g k o i t  im V e r g l e i c h  z u r  
ch o mi s c h o n  Ana l ys o .  Moino Funkenprobe 
ist also ais Hilfsmethode in allen jonen Fallen, 
in donon die r a s o  ho Bestimmung des Kolilen- 
stoffgohaltes dor Stahlsorten von praktisclier 
Wichtigkoit ist, vorwondbar.

Ich konnte noch Uber eino ganze Roihe ahn- 
licher Erfolgo bei Anwondung moiner Funken- 
probo borichten, weloho den schlagendon, hand- 
groifliehen Bowois liefern, daC moino HolTnung, 
so ziemlich allo Stahlsorton durch Beobachtung 
dor Schleiffunkon von oinander zu unterseheiden, 
eino sehr bescheideno wrar und sieli nicht nur 
schon erfilllt hat, sondorn daB sich dio Funken- 
probo auch auf anderen Gobioten der Werkstiitten- 
praxis niitzlich, ja  sogar iinentbehrlioh, orwiesen 
hat. Das wiirdo aber alles nichts nutzen; diesen 
Tatsachen steht felsonfost eine andere gogon- 
iibor: Fachmannor mit griindlichon matorialtech- 
nischen Kenntnissen, dio sich die moglichste 
MUhe genonnnen, aus den Funkonorschei- 
nungen beim Sohleifen von Eisonmaterialien 
auf den Kohlenstoflgohalt zu schliefien,* haben 
koinon nennenswerten Erfolg zu verzoiehnen und 
sebon sich daher gezwrungon, die ganze Mothodo 
ais unpraktisch zu bozoichnen.

Wo liogt da der Febler? Was rnag wolil die 
Ursacho dieser auffallondon Erscbeinung sein ?

Ich will den Fohler vorerst in meinein Auf- 
satzo finden. In der Zeit seinor Verofl'ontlichung** 
in der „Zeitschrift des Veroines deutscher In- 
genieuro“ war die Funkenprobe weniger voll- 
kommen ais sie es je tz t ist. Ich habe bei der 
Abfassung moinor Arbeit wahrheitsgetreu alles 
und in der Reilienfolgo, in der moino Erfah- 
rungen gosammolt und erkliirt sind, berichtet. 
Ich dachto aber nicht daran, dafi man rnoine 
Arbeit ais oin Yollendetes Ganzes nehnien 
wiirde, sondorn wollte durch Veroffontlichung 
moinos Studiums A n r e g u n g  zur Mitarbeiter- 
sohaft gobon.

* Siehe dio Zuschriften in „Stahl und Eisen“ 
1909 8. 1112 ff.

** „Zeitschrift d. Yereines deutscher Ingonieure“ 
1909 S. 171 ff.
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Dio peinlicho Befolgung moinor Anweisungen 
ohne  Z u h i l f o n a h m o  a n a l y s i o r t e r  M u s t e r  
hat vorhindert, dafi geringe Unterschiede in dor 
Funkonform wahrgonommon worden, und so don 
Mifierfolg yenirsacht. Ich glaube aber durch 
m a in o  Erfolgo goniigond bowiesen zu haben, 
dafi dio Funkonprobo oino iiufiorst empfindliche 
Methode zur Bestirńmung des KohlenstofTgohaltes 
dor Stahlgattungen ist und die Erlornung der 
Anwendung woder materiał toclinische, noch andore 
wissenschaftliche Yorkonntnisse yerlangt, w o n n  
m a n  i iber  oino gon l i g o n d o  An z a h l  a n a l y -  
s i e r t e r  Mu s t e r  yer f i igt .

Ein jodos Work kann sich wohl einen bo- 
sonderon Mann fiir jodo Stahlart olmo grofie 
Koston anlornon, dor immer mit ein und der
selben oinzigen Stahlgattung zu tun hat. Dieser 
orlangt dadurch solche Fertigkeit in der Bour- 
teilung dor Funkonformen, dafi er nach gohoriger 
Uebung sogar die analysiorton Muster entbohren 
kann. Ich glaube mit Bestimmtheit, dafi dio 
Herren, welche die Bodoutung der Funkonformen 
in Abrodo stellen und moino Erkliirung fiir 
die Entstehung derselben ais gowagt orkliiren, 
anderer Moinung sein wordon, sobald sio in dor 
Anwendung der Funkonprobo Erfolgo zu ver-

zeichnen haben. Uebrigons worde ich Golegen- 
heit haben, dio Funkonprobo auf dom bovor- 
stehondon Kongresso dos „Internationalen Vor- 
bandos fiir die Materialpriifungon der Tochnik“ 
in Kopenhagon praktisch vorzufiihron.

Was aber meine gewagte Erkliirung der 
Funkenerscheinungen betrifft, so bin ich von der 
Richtigkoit derselben von Tag zu Tag mehr iibor- 
zeugt; nichtsdostowonigor bin ich boroit, jede 
plausiblere Erkliirung, wolcho a l l e  Ersehoi- 
nungen dor Funkengarbe verstandlich macht, 
anzuerkonnon. Die Erklarung jedoch, wolche ais 
Grundlage a us s ch l i o f i l i ch  die mechanische Ar- 
boit der Spanbildung und des Schleifwidorstandes 
annimmt, mag wohl niichtern und einfach soin, 
aber sie ist in dor yorliegondon Fassung schwor 
zu vorstelion und erkliirt nicht oinmal die Gliedo- 
rung dor Funkenform, geschwoige donn die 
sekundiiron Gliodorungon im Funkenbilde.

Ich behalte mir yor, falls ich in K o p e n 
h a g  on nicht die nćitige Zeit finden sollte, diesen 
Gegonstand ausfulirlich zu bohandeln, hierauf in 
ihror goschiilzten Zeitschrift zuruckzukommen.

B u d a p o s t ,  den G. August 1909.
Max Bermann, Ober-Ingenieur.

Zur Manganbestimmung nach dem Persulfatverfahren.
Bei dor yon mir angegebenen Yorbcssorung 

dor Porsulfatinethodo* schlug ich Anwendung 
yon 20 ccm Salpetersiiure spez. Gow. 1,1 yor, 
nicht aber wio Hr. Kunze 10 ccm spez. Gow. 1,2 
was obon den eigentlichon Untorschiod in unsoron 
Ausfuhrungon darstollt. Wird Salpotorsauro 
spez. Gew. 1,2 angewendet, so treten sehr oft Trii- 
bungen in dorLosung auf, woriiber Hr. Kunze frUher 
in „Stahl und Eison" ** boriclitot, indom er schroibt: 
„Tritt hierbei eine Trubung odor Ausscheidung 
von Suporoxyd ein, so war der Mangangohalt der 
Probe hijher ais 0,7 bis 0,8. In diesem Fali yor- 
wirft man die Probe und macht oino nouo mit
0,1 g Einwago“. —

Moiner Ansicht nach ist hior der hohe Man* 
gangehalt im Stahl keine Ursache dor Triibung, 
sondom die Leichtzorsetzbarkoit der Ueborman- 
gansiiuro boi Anwesenhoit yiol zu konzontrierter 
Salpetersiiure, besonders wenn der Stahl stark 
kohlonstoflhaltig war. MoinoYorsuche iiberzeugton 
mich, dafi dorselbo Stahl, mit 1 bis 1,5 o/o Mn in 
Salpetersiiure spez. Gow. 1,1 gelost, mit Ammon- 
porsulfat ganz genaue Ergebnisse fiir Mangan 
orgab. — Alle yon Kunzo in seinem Beitrag*** 
aufgofiihrton Ergebnisse unter dor Ueberschrift 
„Wie das Kochen nach Wdowiszewski w irkt“ be- 
weisen, dafi der Yerfasser sich oiner Salpetersauro 
spez. Gew. 1,2 bedionte, und dafi also das Kochen

* „Stahl und Eisen“ 1908 S. 1067.
** , Stahl und Eisen* 1900 S. 219, 1908 S. 1715.

*** „Stahl und Eisen" 1908 S. 1716.

nicht nach WdowiszowTski s o n d e r n  n a c h  Kunze 
a u s g o f i i h r t  w u r d e ,  da Wdowiszewski beiseinon 
Arbeiten die Salpotersiiuro spez. Gew. 1,1 vor- 
wendet. Wozu das allos? frago ich, wenn dio 
Anwondung von 20 ccm oinor Salpetersauro yora 
spez. Gow. 1,1 fur 0,2 g Einwage sogar bei 1 bis 
Mangan im Stahl alle TrUbungon besoitigt und 
eine nouo 0,1 g Einwage iiberflussig macht? Boi 
dieser Arbeitsweiso sind dio Ergebnisse mit dor 
Wolfl-Yolhardsehen und Hampeschon Mothode 
fast ganz Uboreinstimmond, und es treten keine 
Trubungen auf.

In moinom Beitrag* schrieb ich: „Es kommt 
sehr oft vor, dafi dio Fliissigkoit, wonn einige 
Sekundon zu lango gekocht, farblos wird und 
Manganoxydul sich ausschoidet“. — Jeder, dor 
don Aufsatz aufmerksam golosen hat, yerstoht, 
dafi der obenerwahnte Satz sich auf Anwondung 
von Salpetersiiure spez. Gow. 1,2 bezieht. Der 
Satz abor „weiter bis zum Vorschwindon dor 
Sauerstoffblasen o bis 8 Minuton gekocht“ bo- 
trifft dio von mir angowandten 20 ccm Salpoter- 
sśiure spoz. Gew. 1,1. Daraus ist ersichtlich, dafi 
man die Ltisung in Salpotorsauro spez. Gow. 1,1 
viel langor erwiirmen kann, ohno dio Gonauig- 
keit der Ergebnisse zu boointriichtigen.

H enryk W dowiszewski
C hefchem lkcr der Perm er-K anoncnfabrik  

M otowilicha.

* „Stabl und Eisen*4 1908 S. 10G7.
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Zu yorstehenden AeuBerungon W d o w i -  
s z e w s k i s  will ich mich kurz fassen. In soinor 
heutigen Zuschrift dreht sich alles um dio An- 
wendung einer Salpetersiiure vom spez. Gow. 1,10. 
In meiner Berichtigung* babo ich don Gebrauch 
dorsolbon in koinor Weise ais falsch bezoichnet; 
ich habe nur gesagt, dali 10 ecm Salpetersauro 
roni spoz. Ge w. 1,2 yollkommoh goniigon, wonn 
man nach meinon friiheren Angaben arbeitet. 
Bomiingelt habe icb don etwas zu hohon Zusatz 
yon Silbernitrat, da man mit wonigor yollkommen 
ausreicht. Boi yoreinzelten Manganbeśtimmungen 
spiolt das zwar keine Rollo, abor os ist Skonomiseh 
doch immerhin wesentlich, ob man in drei Wocben 
zolm Liter Silbernitratlosung mit 17 odor mit 
170 g Silbernitrat yerbraucht. Wonn nach meinon 
vor 4 Jabren erfolgton Angaben bei einem 
Mangangehalt von mehr ais 0,7 °/o oino Trtibung 
durch Superoxyd orfolgto, so lag dies nicht an 
dor Salpetersauro 1,20, sondern an dom zu ge-

„Stahl und Eisen" 1908 S. 1715.

ringon Zusatz yon Silbernitrat. Dies ist liingst 
uborwundon und in meinon Angaben Seite 1716 
auch klar und doutlicb gosagt.

Den Hauptwert logte ich in meiner Aus- 
fUhrung 'auf don Ausdruck Wdowiszewskis bei 
seiner Arbeitswoiso . . . „weiter bis zum Vor- 
schwindon der Sauerstoffblason 5 b is  8 M i n u t e n  
gekocht”. Diesos Kochon zerstort dio Uobor- 
mangansaure mehr odor wonigor schnell, gleich- 
yiel ob man SalpotorsUuro 1,2 odor 1,1 anwendet. 
Moine Angabon auf Soite 1716 bezogen sich hior- 
auf; gelćist waren dio Probon in 20 ecm Salpeter
sauro 1,1 — unter teilweiser Vermindorung dos 
Zusatzes von Silbernitrat — und oinerseits er- 
warmt nach meiner Weise und andersoits ge- 
kocht nach Wdowiszewskis. Bei mir geschieht 
das Erwiirmen nur auf etwa 50 bis 60°. Das 
Mifiyorstiindnis ist also von Wdowiszewski bor- 
yorgerufen wordon, da Erwiirmen und Kochon 
doch nicht dasselbe bedouten. Im tibrigen habe 
ich moinen friihoren Angaben nicbts weiter hin- 
zuzufiigon. Dr. II. Kunze.

Aus dem Eisenhuttenlaboratorium
Eine neue Kolbenform fiir die Kohlenstoff 

bestimmung. *
Von M. W i d o m a n n .

Der von mir yorwondeto Kolben besteht 
hauptsachlich aus drei Teilon: dem Kiihler a, 
dem Kolbonhals b und der Kochblaso c (sioho Ab

bildung). Der Kiihler a ist 
ais Kugelrohr ausgebildet, 
um oino groBore Kondon- 
sationsoberfliiche zu gewin- 
nen. Der Kolbonhals b ent- 
liiilt don Einfiilltrichter fur 
die Sfiure nebst dem Luft- 
zufiibrungsrolir. Dio Koch
blaso c endlich ist frei von 
irgend welclion Einschmolz- 
stollon und ais sog. Erlon- 
meyorkolben ausgobildot. 
Letzterer Umstand schlieCt 
don Vorteil ein, dafi dio 
Hohe der Sauroschicht an 
allonBodonstellon annahernd 
gleich sowie von goringor 
Hohe ist, und daher ohne 
Stofien durchkocht, und dafi 
die ganzo Bodenfiiicbe der 

Erbitzung zugiinglich ist. Ferner werden sich 
die Eisonspiine nicht wie beim Rundkolben an 
oinor bostimmten Stello ablagorn, sondern iiber 
die obone Bodenfiache yerteilen, wodurch eine 
gleichmafiigero Zersotzung und Gasentwicklung 
bedingt ist. Der Kiihlor ist in den Kolbonhals 
eingeschliffon. Letzterer weist am untoren Ende

Kolben zur Kohlenstoff- 
besłlmmung-.

D.R.G* M. Kr. B31210.

obenfalls einen Schlilf auf, an welchen dio Koch
blaso luftdicht angoschlosson wird. Boide Scblilfe 
sind mit genugend hohen Manschetten d und e 
umgoben, dio zur Aufnahme yon Wasser zwecks 
Diehtung und Kiihlung dionon. Boide Sohliiro 
werden auch yon innen durch den Kiihler auf 
nioderer Temperatur gelialton, welcher bis in den 
Hals der Kochblase ragt. Die Arbeitswoiso mit 
der beschriobonen Kolbenform ist śiufierst ein- 
fach und borjuom. Dor Kolbonhals ist mittelst 
eines geeigneten Hal tors am Statiy zu befestigon, 
die Zu- und Ablaufstutzen des Kuhlers f und g durch 
Schlauche mit don ontsprochondon Loitungen 
und die Anschlufirohrchen h und i mit den iib- 
lichen Yorlagon zu yerbinden. Diose Anordnung 
kann fiir oino Reihe yon Versuchen u n u n t e r -  
b r o c h e n  bestehen bleiben. Es eriibrigt sich 
nur, fiir jedo Bestimmung die Kochblase zu 
roinigen, zu beschicken und an dem entsprechon- 
den Schlilf des Kolbenhalses zu befestigen. 
Letzteros wird durch einfaches Anschiebon bis 
zur leichten Adhasion bewirkt, wobei jode Ge- 
walt zu yermoidon ist. Durch einen am Statiy 
gleitenden Kochringbalter mit Drahtnetz ist dio 
Blase c leicht zu stiitzen und zulotzt sind die Scbliff- 
stollen mit Wasser zu dichten. Das Kiihlwasser 
tr itt  am besten bei f ein und boi g aus. Zu be- 
achten ist, daC dio Manschetto o stets mit Wasser 
gefiillt bleibt, dieses verdunstet im Laufe der 
Zoit und ist nach meinon Erfahrungen wahrond 
einer Versucbsperiode von 2 bis 2 ljs Stunden 
etwa yiormal unter Bonutzung einer Spritzflasc-he 
zu orsetzen. Die Temperatur dieser SchlifTstello 
betragt bei sehr starkem Kochon otwa 70°.

Meino Kolbenform benutze icb seit Jahres- 
frist ausschliedich zu yielen Bestimmungen und
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hatto wiłhrond dieser Zeit Geiegenheit, mich von 
dor ZweckmaGigkeit und Bequemlichkeit der- 
selben eingehend zu Uberzeugen. Ich liefi meine 
Kolben mit je drei Ersatz-Kochblasen anfertigen 
und ompfand es ais einen groCen Yorteil, im 
Fallo eines Bruches nur eine andere Kochblase 
vom Bestand entnebmen und nicht den IColben 
auswechseln zu mtlssen. Derselbe wird von den 
„Yoreinigten chemiach - metailurgischen Labora- 
torion, G- m. b. H.“ in Berlin geliefert.

Neuer Kolben zur Bestimmung von 
Schwefel und Kohlenstoff.

Von E r n s t  A. S c h o t t .
Die neuo Konstruktion (siehe Abbild.) ist auf 

moino Anregung von der Firma Al b e r t  D e t t l o f f  
in Berlin eingefllhrt und im Laboratorium des 
Alesanderwerks in Remscheid ausprobiert worden.

Der E intritt von Koh
lensaure fiir Schwefel- 
bestimmungen oder an
dere Gase bei anderen 
Arbeiten geschieht bei A. 
Bei E treten die Gase 
mit den Flachen des Kiih- 
lers in engere Beriih- 
rung und entweichen bei 
B naeh den Absorptions- 
gefaCen. Der kleine He- 
ber D dient zur RUck- 
leitung der kondensier- 
ten Flussigkeit, dainit 
dieselbe nicht mit den 
Gasen in die Absorptions- 
gefiiGe entweichen kann. 
C ist der SaurezulaG. Der 
Eimer F  hangt bei dieser 
Konstruktion an einem 
Haken G sehr tief im 
Kolben. Der Grund die
ser Anordnung ist, das 
eingewogene Analysen- 
material auf moglichst be- 
quomo Weise in die Siiure 
gelangen zu lassen. Beim 
EingieCen schwimmt das 

Und KoMenstofTbe.ttmmung. Eimerchen zunachst ot- 
was seitlich, bis es ohne 

groCo Wondung und Bewegung des Kolbens sich 
von dom llakon losmacht. Dieser Yorteil ist 
namentlich boi einor grofieren Anzalil gleich- 
zoitigor Bestimmungon aber auch sonst boi Ein- 
zelbostimmungen nicht zu unterschiitzen.

Apparate zur Schwefelbestimmung 
in Eisen und Stahl.

Von G e o r g  P r e u C  in Gelsenkirchen-Schalke.
Es ist stets das Bostrebon eines jeden Ana- 

lytikere bei Ausftihrung von Schwofelbestimmun- 
gon gewesen, der Siclierheit halber ohno jede

Gummiverbindung arbeiten zu konnen. Einen 
solclien von mir konstruierten Apparat, weicher 
auch den Yorzug besitzt, wenig Platz einzu- 
nehmen, will ich im Folgenden beschroiben.

Dor Kolben A (Abbild. 1 S. 1445), weicher zur 
Aufnahme des Materials dient, ist mit einem Ansatz- 
rohrzurEinfiihrungder Salzsiiure und nachherigem 
Dnrchleiten von Kolilensiiure versehen. Auf dem 
Kolben A befindet sich dor Kuhlor B einge- 
schliffen und in diesem das AbsorptionsgefaC C. 
Das im Innern des KUhlers angeschmolzene 
Schlangenrohr D leitet die ontwickelton Gase 
unter vollstiindiger Kondensation der Salzsiiure- 
dampfe durch das Ventilrobr E zum Absorptions- 
gofaC. Oben in dem Ventilrohr E ist ein einge- 
schliffenes Riickschlagventil angebracht, durch das 
ein Zuriieksteigen der Flussigkeit aus dem Ab- 
sorptionsgefaC vollstiindig yerhindert wird.

Die Anwendung des Apparates ist folgende: 
Naehderti der Kolben A mit 10 g  Stahl oder 5 g 
Roheisen versehen ist, wird derselbo mit dem 
Kuhlor B yerschlossen, mit Wasser abgedichtet, 
und das AbsorptionsgefaC 0 mit 40ccm Kadmium- 
losung gefiillt. Durch das seitlich am Kolben 
angebrachte SiiurezufUhrungsrohr werden nun 
150 bezw. 75 ccm yordunnte Salzsiiure 1,12 spez. 
Gew. eingelassen und das Materiał unter schwacher 
Erhitzung zum Liisen gebracht. Man yerjagt den 
Rest des Gasos durch einen Kohlensaurestrom 
von kurzer Dauer und die Operation ist beendet. 
Die Ueberfiihrung des Schwefelkadmiums aus 
dem AbsorptionsgefaC in ein Becherglas geschieht 
dadurch, indem man den Kuhler aus dem Kolben 
hebt, wahrend der Kolben eingoklemmt auf dom 
Drahtnetz stehen bleibt. Naeh dreimaligem Um- 
spulen mit Wasser ist das AbsorptionsgefaC voll- 
standig yon jeder anhaftenden Spur Schwefel- 
kadmium befreit. Auch hierbei tu t der kleine 
Schwimmor seine Schuldigkeit ais AbschluCventil, 
indem er beim Entleeren nichts in dio Schlange 
treten laCt. Das in das Becherglas UborfUhrto 
Schwefelkadmium wird in Schwofelkupfor um- 
gesetzt, filtriert und nacli der gewichtsanalyti- 
schen Methodo bestimmt.

Dieser Apparat genugt allen fiir die Botriobs- 
analyse gestellten Anforderungen. Da jodoch 
bei Anwendnng von konz.Salzsiiure 1,19 spez. Gew. 
trotz derguten Kiihlung nichtalleSalzsiiurediimpfe 
kondensiert wordon, konstruiorte ich don Apparat 
Nr. II (Abbild. 2 S. 1445). Er ist genau wio Nr. I, 
nur hat er unterhalb dos KUhlers noch oine 
Wasseryorlage, die ais Wasohflasche diont. Dio 
Ltisung dos Materials in diesem Apparat kann 
mit konz. Salzsiiure 1,19 spez. Gew. yorgonommon 
worden, da bei der Operation die mit 50 ccm 
boschickte Waschflascho dio Hauptmongo dor ilber- 
gehenden Salzsiiure zurUckhalt. Auch hat man 
nicht zu befurchten, daC Schwefelwasserstoff 
darin absorbiort bleibt, da dio Flussigkeit sich 
fast bis zum Sieden erwiirnit. Die Fiillung dieser 
Wasseryorlage geschieht am boston mit oinor
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Abbildung I. Abbildung 2. AbbllduDR 3.

A bbildung 1 bis 3. A pparate zu r Schw efelbcstlm niung.

War. Boi allen Vors\ichen stimmton dio Er- 
gobnisso mit den alton Uborein; nur bei An
wondung von konz. Salzsauro im Apparat Nr. II 
wurdon dio Worto, wie bekannt, oin kloin wenig 
biiher. * Erwahnt soi nooli, dafi die Wassor- 
kilhlung bis in den oingesohlilTonon Toil des 
Apparatos liinuntorgobt, und somit oin Festsętzon 
des SohliiTos ausgoschlossen ist. Um acht diosor 
Apparato mit gleichmafiigem Kohlensaurestrom 
auf oinmal bodionon zu konnon, wurdo dor 
Kippsclio Gasentwicklungsapparat, wie Abbild. 3 
zeigt, von mir abgeiindort. Es ist oin groCor 
Apparat von 5 1 Inlialt, an jeder Soite mit oinom 
Tubus und jo vier Hiibnon zur Stromentnahme 
vorsohon.

* Siehe auch „Stahl und E isen1* 1908 S. 249: 
Schw efelbcstim m ung uaw.

U niYcrgalbfirctte.

wegebalin bositzt 
oino woitoBohrung 
in der Richtung des 
HandgrifTs, durch 
wolcho dio Fuilung 
der Biirette vom
V orratsgofafl aus 

gesebieht. Droht man den Handgrifl' in die wago- 
rechto Stellung, so ist die Kommunikation mit 
dem Fiillgefafl untorbrochon, dor Nullpuukt ein- 
gostellt, und beim Titrioron tr i t t  durch den An- 
satz b und die Bohrung a Luft nach. Ein Yerlust 
von Roagens tritt nicht ein. Viel beschiiftigton 
Laboratorien ist dioso noue Biirotto jodonfalls 
sehr erwiłnscht. N.

Gasentwicklungsapparat.
Zur Erzeugung von Wassorstoff, Kohlensiiuro 

und Schwefelwassorstoff benutzo ich den im 
Nachstehonden beschriebonon, von mir kon- 
struiorton Apparat. Seine Yorteile sind:

1. Leichto Bedienung und automatisches Ar
beiten ;

2. die verbrauehto Sauro wird durch don oigenen 
Gasdruck ontfernt;

Spritzflasche, durch die untor dem eingoscblifre- 
nen Toil angobrachto Ooffnung, von der oin Rohr- 
chen bis fast auf den Bodon der Yorlago geht. 
Nach vollondotor Operation entleort sich diese 
Yorlago ganz von selbst und fliofit in don Kolben 
zuriick. wiihrend das Ruckschlagyentil ein Zu- 
rilcksteigon des Sehwofelkadmiums aus dom Ab- 
sorptionsgefafi verhindcrt.

Die Apparate wurdon von mir auf das Ge- 
nauesto ausprobiort mit oinom Matorial von 
Normalstahlen, doron Schwefelgolmlt bekannt

Arorstohond beschriobono Apparato sind unter 
D. R. G.M. Nr. 384317 patentamtlich geschiitztund 
worden von dor Fa. S t r o i l i  e i n  & Co. in Dussel
dorf liergostellt.

Biirette mit selbsttatiger Nullpunkt- 
einstellung.

Die Firma Dr. R. M u o n c k e ,  Berlin NW. 6, 
Luisenstr. 5S, bringt eine neue sUniversal-BUrotte 
nach Dr. Go 1 d s c b m i d t “ in den Handel, dio 
ihrer Einfachheit wogon Erwahnung verdient. Wie 
beistehendo Abbildung erken- 
nen lafit, ist m it der oigont- 
lichon Biirette ein Fullgefafl 
von 'I* bis 1 1 Inhalt verbun- 
den. Zwischen beidon ist oin 
Dreiwogohahn oingofilgt, bis 
zu wolchem der Nulłpunkt dor 
Graduierung roicht. Dor Drei-
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3. vollstandige Ausnutzung dor Siiure und dos 
Zorsotzungsmatorials;

4. gleichmiiGigo Gasentwioklung;
5. dio ontwickelton Gaso schlagen nio in dio 

Siiurevorratsflascho zurilck.
Boi Inbetriobsetzung des Apparats iiffnot man 

don Bahn G ; dadurch ontwoicht das in don 
Wasoliflaschon und im Zorsotzungsturm B untor 
Druck stehondo Gas; dio frischo Siiuro aus A 
drlickt nach, nnd sobald sio auf das Zorsetzungs- 
material tropft, tr itt  woitoro Gasentwioklung ein. 
Das sich bildondo Gas profit nun gloichzoitig auf 
dio sich unton im Entwicklungsturm B an- 
sammelnde verbrauchte Siiure, dio nun allmUhlich 
in das Gofiifi C gcdrlickt wird. Schliofit man sodann

don Halin G wiodor, so wird fiir den erston 
Augonblick weiter Siiuro durch E zutropfon, das 
sich bildende Gas driickt nun stiirkor auf dio 
vorbrauchto Siiuro und driingt gleichzoitig durch 
E die frischo Siiuro zurUck, so dafi keino weitere 
Gasentwioklung stattlinden kann. Nach kurzor 
Zoit tr itt ein Gloichgowichtszustand oin. Dor 
Halin D dient lediglich ziir Roguliorung dor zu- 
tropfondon Siiuro; boi F yerliifit das Gas don 
Entwicklungsturm. Boi stationiiror Aufstollung 
kann man auch an Stelle der Fiascho C oin 
Trichtorrohr nelimon, das unmittelbar in don 
Saureabgufi miindet.

Wegon seinor leichton Bodionung und dor 
anfangs erwShnton Vortoilo eignot sich diosor 
Apparat sehr gut fiir stationiire Einrichtung im 
HUttenlab oratori u in, und diirfte den Kippschon 
Apparat, boi dom dio frischo Siiuro immer mit

vorbrauchtor gomischt ist, sohr loicht vordriingon. 
Dio boigogobono Zoichnung voranschauliobt 
einen Apparat zur Entwioklung yon Wassorstoff.

A. Naundorf.

Zur Aufbewahrung der Ammonium- 
molybdatlosung.

Von W. Iloiko.
Es ist oino bokannto Frschoinung, dafi dio 

zur Fiillung dor Phosphorsiiuro dionondo Molyb- 
datlosung loicht trilbo wird und boi liingorom 
Stehon botriichtlicho Mongon von Molybdiinsiiuro 
aussclioidon kann. Das ist in doppoltor Boziehung 
stiirond, donn orstons ist man gozwungon, dio L8- 
sung vor dom Gobraucho zu filtrioren, und zwoitens 
orloidot sio oino EinbuCo an Wirksamkoit.

Hiiufigor wordon schon Mittel angowendot, 
dio den Zwock habon, don Chomikom wenigstons 
das wiodorliolto Filtrioren zu orsparon. So ist 
z. B. von Moinooko* empfomen wordon, dio 
Losung 10 Minuton lang boi oinor Temporatur 
von 90° zu erwiirmen, und W a g n o r ł ł  sagt, man 
solle sio 24 Stundon lang bei 35° stehon lasson. 
Boido glaubon, dafi nach dem Abfiltrioron dor 
boi dom Erwiirmen abgeschiodenon Molybdiinsiiuro 
spiitor keino woitoro Abscheidung ointroton wordo. 
Moino BoobaclUungon habon mich nicht Yollig 
Uborzeugon konnen, daC dom so ist. AuCordem 
ist zu bedenkon, daC boi dom Erwiirmen grofle 
Mongon von Molybdiinsiiuro ausfallon, oin Umstand. 
der biswoilon vorlńingnisvoll werden kann, wonn 
man die vorgoschriobonon Tomporaturangaben 
nicht ganz gonau innohśilt. Ich konnto dazu oin 
sohr lohrroiches Boispiol anfiihren, das zugloich 
zeigon wiirdo, wio notwondig es ist, oino nou horgo- 
stollto Losung orst mit oinor gut bekannten Sub- 
stanz auf ihro Brauchbarkoit zu priifon, oho man sio 
zu andoron wiclitigen Untersuchungen bonutzt, 
solbst wonn damit eino gowisso Zeitdauer vorbun- 
don ^viire.

Ich habo auch sonst schon Fachgonosson 
iibor ihro Erfahrungen mit Molybdatldsungon bo- 
fragt, in koinem Kallo abor Anweisungon orhalton, 
dio allgemein gUltig waron. Einmal wurdo mir 
sogar geraten, dio Flasche einfach offen stohon zu 
lasson. Obwohl diosor Rat oinigermaCon vor- 
wundorlich orscheinon mufi, liabo ich ihn doch 
gepriift, der Erfolg ist indosson yollig ausgebliobon. 
Wonn sich auf jono WToiso wirklich mai keino 
Molybdiinsauro ausgeschiodon hat, so ist dor Grund 
sicherlich anderswo zu suchon.

Ich glaubo nun, den Fachgenosson oin hochst 
oinfaches Mittel fiir oino guto Aufbewahrung 
ompfohlon zu konnen, das auf wissonschaftliehor 
Grundlage boruht und sich doshalb wohl ais all
gemein gUltig orweison wird.

* „Chemiker-Ztg.“ 1896 Nr. 13 S. 108 bis 113.
** „Dio Bestimmung zitratloslieher Phosphorsiiure 

in Thoma8mehlou“ yon Professor Dr. l’aul Wagner.
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Die Abschoidung dor Molybdfinsauro ist meinor 
Meinung naoh ein Yorgang physikalisch-chomi- 
scher Natur, dor boi gewohnlichor Tomporatur 
sehr hmge und bei hohor Temperatur sehr kurzo 
Zoit in Anspruch nińinit; er wird doshalb zu dor 
ihni zugofiihrten Wiirniomongo in nahor Bo 
ziohung stehen.* Ich bin tiberhaupt dor Ansicht, 
dnC eino Abschoidung von Molybdansiiuro ohno 
Wiinneorzougimg nicht ointroton wiirdo. Da 
wiirmeerzougendo chomischo Roaktionen in dor 
Molybdatliisung nicht gu t denkbar sind, mufl dio 
Erhitzung, dio man sich ais unmoflbar vor- 
stellon kann, durch oine Warmoquolle von auflen 
hor erfolgon. Dioso WiirmoquollQ ist das Licht. 
Wenn wir also dio im Lichto vorhandonon Warmo- 
strahlon durch ontsprechondo Absorptionsmittol 
von der Molybdatliisung fornhalton, mufi os uns 
gelingon, die Abschoidung dor Molybdansiiuro zu 
Yorhiiten. Ais goeignoto Absorptionsmittol bieten 
sich uns dio Eisonoxydulsalzo dar,  doron Eigon- 
schaft, Wiirmestrahlon zu absorbioron, ja  seit lan- 
gom bokannt ist. Zum Gliick lmben wir nicht 
notig, umstiindliche oder kostspiolige Apparato 
anzufortigen, um dioso Salzo unsorein Zwecke

* Dio komploxe Siiure Molybdansiiuro—Salpotor- 
siiuro erleidet oino Yoriinderung dadurch, dali die 
Jlolybdausiiure in oino nndoro Modifikation iiborgelit, 
die koino komplexe Siiuro bildet.

dienstbar zu machon, donn wir bositzen die griin 
gofarbton Glassorton, die hinreichondo Mongen 
von Eisonoxydul onthalton. Ich liabo mich naoh 
Ablauf einer Beobachtungszoit von mehroron 
Monaton daTon iiborzougt, daC es geniigt, dio 
Molybdatliisung in Flaschon von grilnom (durch 
Eisonoxydul gofiirbtern) Glase aufzubowahron, 
wonn man vor irgend welchor Abschoidung go- 
sichort sein will. Selbstvorstandlich mufl auch 
nacli Moglichkeit dafUr gosorgt wordon, dafi die 
Flasehen mit Molybdatliisung an oinom Orto auf- 
bowahrt wordon, dor nicht zu grofien Tomporatur- 
schwankungon ausgosotzt ist. Ein vorhorigos Er- 
hitzen und Abfiltrioron dor Molybdansiiuro, wio 
Meinocko und Wagner vorschroiben,hraucht natiir
lich nicht stattzufindon; nur dann ist oin oinfaches 
Filtrieren erforderlich, wonn naeh Fortigstellung 
dor Ltisung Vorunreinigungon darin wahrzunoh- 
mon sind. (Wor das Aufldson dos Ammonium- 
molybdates in Wasser durch Erwśirmon unter- 
stiitzt, darf solbstvorstandlich nicht die abgo- 
schiodono Molybdansiiuro abfiltrioron; or brauclit 
nur dio Losung und don Riickstand langsam in 
Salpotorsiiuio zu gioflon, um oino vollstiindig 
klare Liisung zu erzielen.)

EisenhUttenlaboratorium der K gl. Bergakademie  

F reiberg i. Sachsen.

Patentberićht.

Deutsche Patentanmeldungen.*
2. Septem ber 1909. KI. 18c , II 38824 . V er- 

fakren zur H erstollung von 1’anzertflrmen und dergl. 
Robert Abbott llad fie ld , Sheffield, Engl.

0. Septom bor 1909. KI. 24o , M 33 072. Yor- 
riehtung zum Śpcfeen von Gasgonoratoren m it Kohlen- 
staubfeuorung m it Brennstoff und Luft im richtigen  
gegenseitig^n YcrhaItniB. GoorgoB Jlarconnet, Paris.

KI. 48 b, D 21 028. Yorfaliren zur Ilerbeifiihrung 
oinoa itickenlo§J&i glattwandigcn Ueborzuges von Bloi 
oder anderen Motallon an B flzellonm it eiugosehweiBten 
lioden. C. Dirlam & Co., Solingen.

KI. 48b , W 2 9037 . Yerfahron, H ohlkorper innen 
mit einem m otallisehun odor dorgl. Ueborzug zu ver- 
Bohen. Carl W oidmann, Berg.-G ladbaeh,
Friudricjistr. 35.

KI. 48 d, 10246. Yorriehtuiig zum Au togę n- 
schneiden von Kreiseri, bei weicher dor Breńner an 
ciuem um eine Achso drehbaren Trager radial vor- 
stellbar befestigt ist. Cliomisohe Fabrik Griesheim- 
Elektroii, Frankfurt a. M.

Gebrauchsmustereintragungen.
6. Septem ber 1909. KI. 7 a, Nr. 3 87536 . Yer- 

rippung an W alzw erken mit durchbrochenen W alzen- 
inantehi. Otto M ohrens, Neum iinster i. II.

KI. 7b, Nr. 387518. GosehweiBtor schmiodeiserner 
lililhzylinder mit oborom fur sich horgostellten und 
dann angeschw<siBten auBen glatten Kragen, Emil 
llieodor Laminino, Mfllheim a. Rh., E?hSnratherstr. 26.

* Dio Anm eldungen liogen von dom angogebenen  
lago an wahrend zw eier Monato fur jederm ann zur 
Emsieht uud E inspruchserhebung im Patentam to zu 
R o r l in  aus.

KI. lOa, Nr. 387 895. IIoboYorrichtung filr Koks- 
ofenplaniertflron. Emil llerbertz, HabinghOrgt, Rgb. 
Arnsberg.

KI. 18a, Nr. 387 017. ScliauloćhvorgchluB fur 
Kochii fon. Hugo Holling, Duiaburg-Laar, Rheinstr. 5.

KI. 31 a, Nr. 388049. Schmelz- und AusgieByor- 
r ic h tu n g  fiir Metallo mit uiiY crbrennbaron Schmolz- 
muffeln. Carl Bauer, Miinchen, Frauenstr. 19.

KI. 31 e, Nr. 387 765. StahlguBkokille mit go- 
welltor Aufienwandung. UutchoItnungghtUtc, Aktion- 
Yeroin fiir Bergbau und Huttenbetneb, Oberhausen 
Uheiniand.

KI. 49 f, Nr. 387 756. Hichtmasehine mit Yor- 
richtdng zum Yerstellen der Richtrollen. Franz Bote- 
filhr, Grevenbroich, Rheinl.

KI. 49 f, Nr. 387 763. Maschino zum Richtou 
yon Eisenbahnsehienen und Profilewon. Franz lidte- 
fiibr, G rcY cnbroich , Rheinl.

Deutsche Reichspatente.
KI. 31 c , Nr. 207101, vom 12. Juli 1907. 

F r io d r . W ilh e lm  W in  nor in  I la n y a n g ,  Cbina. 
Yerfahren zum  Gie/Sen eon dichten Blocken in Block- 

form tn , dereń weitere Oejfnung sich bei der Abkuii- 
lung oben be findet.

Um beim GieBen von Blflcken von 
unten einem vorzeitigon Abkuhlen des 
zuerst in die Form goflossenen Stahles 
Torzubeugen, wird gleichzeitig von unten 
und von oben gegossen. Hierboi wird 
zweckmiiBig nur oin GicBtrichter a be- 
nutzt, der eine untere und eino obere 
Abzweigung besitzt. Der Boden b der 
Blockform iat zur besseren Abdichtung 
mit einer in die Form hineinragenden 
Yerstarkung Yersehen.
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braucht. Ein Hebelgestange g  ermdglicht, die Feuer- 
hriicke auch beliebig niederzuklappen.

KI. 18a, Nr. 208076, vom 19. April 1908. Jos- 
P r ó g a r d ie n ,  O. ni. b. II. in K oln . Verfahren zum 
Speisen von W inderhitzern m it rorgewiirmtem Ge- 
blSsewinde.

Die Yorwarmung des Windes durcli dic Abhilze 
des Windcrhitzors orfolgt nicht wio bisber vor dcm 
Eintritt des Windes in dic Geblasemaschino, sondom 
liinter derselben kurz vor seinem Eintritt in die Wind- 
erhitzor selbst. Dio Oehliisemaschino wird hierbei 
gilnstiger beanaprucht und WarinoYerluste Yermieden.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. 905125. H o m or D. W i l l ia m s ,  W ill ia m  

A h le n  und A m b r o se  N. D ie l i l  in  D u ą u e s n e ,  
BonnsyWania. Hochofenbesehickungsvorrichtung.

Zwecka gleiehmaBiger Yerteilung des Bcschickiings- 
gutes in den BeschickungsgefaBen werden dio leeron 
Kubel auf oino Drehscheibo a aufgesotzt und durch 
Drehung der Schoibe an die Beladośtelle gebraebt.

KI. lOu, Nr. 207198, vom 9. Dezember 1907. 
( io b r . K a o m p fe  in  E ia e n b e r g ,  S.-A. Unterer T iir- 
utrsehlufi f i ir  geneigt und stehend angeordnete Ver- 
kokungsrdume und dergl. m it zw eiteiliger A usbildung  
der Verschlufitiir.

Die Koksofentilr sotzt sich zu- 
{ sammen aus der iiuflarcn, den
I  gasdieŚten AbschluB bowirken-

n&Z-d. den ’I'iir a und der innoron, den
^ E i n s a t z  haltenden Tiir b. Letz- 

tero ist in dem Kahnien c ge-
■ j\\ lagert und um einen Bolzen d

, c \ \  drelibar. Der Bahmen c wie*
denim ist in dem Rahmen e und 

jrrTT . a  den liolzen f  drelibar und wird
-LUirt1 jy  nach dom Hochklappen in Stol-

lung gohalten durch Stabe g, 
/  s  die liinter Knaggen h gelegt

i werden. Dio aus zwei "J*-Eisen
[JĄ  besteliende innere Tiir wird durch
e |i StOtzen i, dio auf der W elle k

sitzen und durch Hebel l vor- 
oder zuriickbowegt 'werden kon- 

\ ' 6 /  nen, beim Betriebe nach innen
—“  etwas rorgescliobon, damit der

L 13  - untere spitze Winkel des Ofens
a . freibleibt. Nach dom Oeffnen

c\ ‘ der aulicren Tiir a werden dio
Ilebel l zuriickgozogen, so daB 

dio Tiir b in dio senkrechte Stcllung zurUckklappcri 
kann. Dann werden die Stabo g  entfernt und der 
Bahmen c mit der Tiir li inittols omer Windę in die 
untere Stellung zuriiekgeklappt.

KI. lO a, Nr. 207 199, vom 11. Juni 1908. F r a n z  
J o s e f  C o 11 i ii i n D o r tm u n d . Fahrbare, allseitig  
nerschliefibare Koksl8schvorrichtung f iir  l i  eg ende 
Koksiifen.

Die Eriindung bezweckt die Gewinmmg des in 
dcm glllhcnden Kokskuchon cnthaltenen Stickstoffs in 
Form von Ammoniak. Ein abhebbaror Loschkasten 
mit ontspreehenden Einrichtungen zum Wasserspritzen 
wird a u f  den ausgedrOckten glilhonden Kokskuehen 
aufgesetzt und letzterer dann in b e k a n n t o r  W eise ab- 
goloscht. Der sich entwickelnde aminoniakbaltige 
Dampf wird durch eine in der Decke des LSschkastens 
Y o rg e se h e n e  Leitung abgcsaugt und ontweder fiir sich 
Y era rb o i to t  oder in dio Yorlago geleitet.

KI. 2 4 f, Nr. 207 227, vom 20. Juni 1907. L eo n  
P e tr y  in  D flr e n , Blild. Vorrichtung an Ketten- 
rosten zu r  A bfithrung der Brennstoffriickstdnde iiber 
die FeuerbrUcke hinweg.

Der obere Teil der Feuerbriicke ist ais zwei- 
armiger, um den liolzen a drelibarer Hebel b c aua-

m m .

Der Beladoa])parat b wird 
stiindig gedreht (Abbild. 1). 
Nach einer andern Ausfiih- 
rungsform (Abbild. 2 und 3) 
werden zwei aufeinander 
bowegliclie Drehseheiben 
mit ver8chiedcner Geschwin
digkeit godreht. Der An
trieb orfolgt durch .Motor c, 
der durch Kegelrader d 
und e und Trieb f  die bcidcii 
Zahnriider g  und h umdreht. 
Dieso sind Ycrsehiedon groB. 
Boi der Helntivbewegung 
beider Sclieihen gleiten die 
Stifte i  der an der oberen

gobildot, dessen Y o rd e re s  Stiick ais kammartiger 
Kost ausgefiihrt ist, wiihrend der liintoro Teil ais 
Gegengowicht mit feuerfoster Masse d  boschwert ist 
und auf dem Untergestell e rulit, das er zweckmafiig Abbildung i bis 3.

mit einem Ansatz f  Obergreift. Beim Eintreten ein- 
geklemmter Schlackenstucke zwischen Kost und Feuer- 
brucko wird diese durch das Hindernis nach unten 
gcklappt und 15Bt die Schlacke, ohne Schaden zu 
nohmen, yorbeipassieren, worauf sie sclbsttatig wieder 
in ihro fruhere Stellung zuriickklappt. ZweekmaBig 
liestelit die Feuerbrucke aus mehreron StUckcn, damit 
nicht immer die ganze Feuerbrucke bewegt zu werden

Schoibe drehbaren Segmente k in den unregelmnBig 
Y erlaufenden  Schlitzen l und m dor unteren Scheibe. 
Dahoi werden die Segmente und durch dereń Yerzali- 
nung die mit den die Kubel tragenden Platten Yor- 
bundenen Zahnriider n gedreht. Die Kubel konnen 
auf diese W eise dio verschiedenston Stollungen unter 
der lieladestelle einnehmen, so dal! das Gut gleicli- 
maBig yorteilt wird.
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Statistisches.

Roheisenerzeugung Deutschlands und Luxemburgs im August 1909.

j

1 B e z i  r  k o

E r z e u g u n g E r z e u g u n g

Im 
Ju li 1909 

t

Im
August 1909 

t

vom 1. Jan . 
bin 31. Aug. 

1909

t

im
August 1908 

t

▼om 
1. J a n u a r  bl» 
BI. Aug. 1908 |

t

03
0
Z H 2 -g

'

.1  s  
i  s
1 i3?

R heiniand-W oatfalen..............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hesson-Nasaau .

Mittel- nnd Oetdeutachland ............................
Bayern, Wilrttemborg und Thuringen . . .
S a a r b e z ir k ................................................................
Lothringen nnd L u iem b u rg ................................

96 928 
16 410

7 244 
29 933

3 101
8  700 

49 612

98 742 
17 133 
5 508 

28 950 
3 119 
9 000 

54 570

698 235 
152 535 
46 309 

219 861 
24 935 
64 500 

386 034

71 999 
16 650

7 910 
25 251

2 820
8 800 

44 740

618 769 
136 912 
55 819 

186 118 
23 483 
73 264 

392 258

(JieBeroi-Roheiaen Sa. 211 928 217 022 1 592 409 178 170 1 486 623

^  5 i  
te Jl-S 
§ = •= 
£  .22 aa "

R heinland-W estfalon.............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hossen-Nasaau .

26 677 
1 313 
1 235 
5 840

27 427 
2 524 
1 170 
6 260

194 345 
15 144 
17 064 
46 920

22 606

2 463
3 120

193 950 
11 970 
18 632 
44 850

Besaomer-Robeiaen Sa. 35 065 37 381 273 473 28 189 269 402

c S 
.2 ^
•i ■§ t—
ś  sE -g 

^  '1

Rheinland-W estfalon......................................... ....
Siegerland, Lahnbezirk nnd HoBBen-NasBau .

Mittel- und Oatdeutschland ............................
Bayern, Wurttomberg und Thflringen . . .
S a a r b e z ir k ................................................................
Lothringen und L n x o m b u r g ............................

289 539

23 890 
20 872 
12 840 
88 468 

260 306

276 855

22 816 
20 083 
13 102 
91 369 

264 513

2 248 086

175 465 
160 535 
106 789 
684 089 

2 022 822

238 849

29 598 
21 449 
13 220 
78 908 

240 807

2 133 916 
325 

231 121 
164 315 
108 460 
612 814 

1 904 379

Thonias-Roheisen Sa. 695 915 688 738 5 397 786 622 831 | 5 155 330

S

l i i  
.  tta.
' 35 S S  g t  

-2 .s  =£co S

Rheinland-Westfaien ..........................................
Siegerland, Lahnbezirk und IIoBBen-Nassau .
S c h le s ie n .....................................................................
Mittel- und O stdeutachland................................
Bayern, Wflrttemberg und Thuringen . . .

49 471 
24 879 
16 704

62 304 
24 799 
14 260

419 744 
184 772 
106 102 

3 417 
2 800

37 713 
14 652 

9 533 
284

384 194 
153 825 
83 690 

4 070 
7 210

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 91 054 101 363 716 835 62 182 632 989

c  " c '
S . |  

_3  ~o  b-o ea . £_ i  <x o OQ TS _

2  2

R heinland-W estfalon..............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hesaen-Naaaau .

S c h le s ie n .....................................................................
Mittel- und O atdentachland................................
Bayern, Wflrttemberg und Thuringen .  . . 

Lothringen und L uxem bnrg................................

6 555 
9 354 

23 544

442 
17 202

7 887 
5 359 

28 009

352 
14 560

65 567 
78 153 

213 867

3 566 
99 036

479 
10 764 
27 508 

1 431

3 891

40 497 
96 918 

236 561 
9 877 
2 424 

65 315

Puddel-Roheiaen Sa. 57 097 56 167 460 189 44 073 451 592

aa t=
2 -5 

1 ■? <s

1 1
I 35

Rhoinland-W estfalen.........................................
Siegerland, Lahnbezirk und HesBeu-Nassau .
S c h lo s ie n .....................................................................
Mittel- und O atdeutschland................................
liayern, Wflrttemberg und Thuringen . . .
S a a r b e z ir k ................................................................
Lothringen und Lujcemburg ............................

469170  
51 956 
72 617 
56 645 
16 383 
97 168 

327 120

473 215 
49 815 
71 763 
55 293 
16 573 

100 369 
333 643

3 625 977 
430 604 
558 807 
430 733 
138 090 
748 589 

2 507 892

371 646 
42 066 
77 012 
51 535 
16 040 
87 708 

289 438

3 371 326 
399 950 
625 823 
409 230 
141 577 
686 078 

2 361 952

Gesamt-Erzengung Sa. 1 091 059 1 100 671 8 440 692 935 445 7 995 936

i fecB
& J

i i  “  , -u> ~C3
j 1 1

r

G ieBerei-R ohoiaen..................................................
BeBBemer-Roheiaen..................................................
T hom aa-R oheiaen ...................................................
Stahl- und Spiegeleiaen .....................................

211 928 
35 065 

695 915 
91 054 
57 097

217 022 
37 381 

688 738 
101 363
56 167

1 592 409 
273 473 

5 397 786 
716 835 
460 189

178 170 
28 189 

622 831 
62 182 
44 073

1 4^6 623 
269 402 

5 155 330 
632 989 
451 692

Geeamt-Erzeugung Sa. 1 091 059 1 100 671 8 440 692 935 445 7 995 936

A u g u s t :
E lnfuhr: Ausfulir: Eiscnorze

Stoinkohlcn............................. 1006598t 2170267 t Roheisen
B r a u n k o h len ........................ 6 5 6 7 7 6 1 3884 t Kupfer

E iufuhr: A usfuhr:
1171 518 t 271 164 t

10260 1 38 792 1
14378 t 662 t
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Dor Elsenorzbozug dos Kulirgobiotos im Juhro 100S.

dos Uuhrroviors nu Eisonorz im abgolau-Nach dor Zeitschrift 1 (itilcknuf** gL'staltoto sich dor Bozu 
fonon Jahro, im Yorgloich zum Jahro 1907, wio folgt:

Kt vrurdcn bc io g cn  

aus

Mit der EincubAhu A uf dom  W iisierwcjęc
1

Zusammen

1908
*

1907
t

1008 
t

1907
t

1903
t

1907
t

oigoncn Botriobon dor W o r k o ....................... - __ __ 007 155 047 500
dom Balin-, DiU- und S io g g o b io t .................. 1 048 873 1 050 94 1 242 183 237 807 1 2 9 1 050 1 288 808
.Minottogobiot........................................................... 2 030 231 2 448 513 — — 2 030 231 2 448 518
dom flbrigon Doutschland ................................ 541 119 083 853 87 807 97 211 028 920 781 094
Afrika . . .  ....................................................... 110 487 137 821 105 702 1 0 0  192 222 249 238 013
A m orika.................................................................... 14 092 27 573 100 184 80 063 120 270 1 14 220
A s i o n ......................................................................... — — — 1 123 _ 1 123
A n stra lio n ................................................................ — — — _ _ —
B e lg i e n ..................................................................... 04 793 72 048 199 619 292 087 204 412 305 335
E n g la n d .................................................................... 13 798 11 371 58 035 50 309 71 833 07 740
Erankroich................................................................ 00 284 47 109 100 005 307 181 220 349 354 290
Griochonland........................................................... 63 113 79 895 100 899 130 339 154 012 210 284
H o lla n d ..................................................................... 2 734 3 917 43 183 4 132 46 917 8 049

13 943 — 7 183 10 815 21 120 10 815
K uliłam !..................................................................... 73 514 172 552 128 720 204 101 200 234 370 053
Schwodon, Norwegon ......................................... 402 087 570 134 1 730 000 1 784 170 2 138 087 2 351 010
S p a n io n .................................................................... 482 248 790 631 1 358 505 1 430 313 1 780 753 2 220 844
sonstigon B a n d o m ................................ 56 842 88 907 43 187 144 809 43 187

Insgosamt 4 925 158 0 103 158 4 121 712 4 798 370 10014025 U  549 034

Dor durch don sehlochteii Goschuftsgang dor 
Eisonindustrio im Jahro 1908 bodingto Buckgang dor 
llohpisenorzougung dor rhoinigcli-woHtfiilischon lliltton 
vormindorto iiaturgoinaB auch dio Bezilgo dos lluhr- 
revicrs (oinschl. Rlioińhauson und Jlochdahl) an Eison- 
orz. Dor Ausfall im llorichtsjahro gogonObor dom 
Vorjahro botriig roichlicli l '/j  Millionen t odor 13,3 °/o 
und Yortoilt sieli, wonn auch nicht gloichmiiBig, auf 
dio moiston Bozugggobieto; so lioforto Spanion 440000 t, 
das Minottogobiot 112 000 t, Schwodon nnd Norwogcn 
210000 t, Ilu BI and 170000 t und Bolgioii 101000 t 
wonigor alg im Yorjahro. A udi Frankreich, dosson 
Eisonorzausfulir nach Doutschland im Borichtsjahro 
orholdich zunnhm (1,3 Millionon t), woist trotzdom

einon Bilckgang soinor Yorsondungon nach dom Buhr- 
liozirk um 134 000 t auf. Untor don wichtigoron Ho- 
zugggobioton Yorzoiclinot nur das Lahn-, Bill- und 
Sioggobiot oino nnbodeutondo Stoigorung soinor Vor- 
sandmongon um utwas ilbor 2000 t.

Ilnyerna Borgwerks- und EisonhUttonbotrlob im 
Ja liro 1908.**

Einer kilrzlich vom KBniglichen Bayorischen 
Ohorborgamt in Milnchon horansgogobonon Statistik*** 
ontnohmon wir dio nachstohondon Angaben (Ibor don 
Borgwerks- und Hiltteubotriob dos Kdnigroiclis Bayern 
im ahgolaufonon Jahro, Yorglichon mit dom Jahro 1907:

1908 1907

G cgciislaud dot» Betrlcbew B«- Ar-
Eh w urden gefordert 

bezw. hcrgattelU Bc- A r-
Es w urden ^c fo rdert 

be/w . hcrg c itc llt
Iriebenc

W rrke

beltcr- 

zn lii
t

Im W crtc 
yon 
J l

trlebooc

W erke

belter-

u h l
t

Im W crlo 
von 
J l

Stoinkohlen ................................ 0 4 289 647 039 8 010 363 7 4 142 657 919 8 583 749
Braunkohlon f ................................ 14 5 140 1 209 110 10 760 502 13 4 725 920 241 9 036 521
E iscncrzo ......................................... 24 1 028 278 681 2 323 155 24 990 277 280 2 344 910
Kalkutom usw.................................. 300 2 289 908 203 1 930 301 357 2 327 890 847 1 698 211
Eison, und z w a r ........................... 115 11 980 487 180 59 438 920 120 12 152 442 777 60 715 7 06

R o h o iso n ..................................... 3 509 131 404 7 738 397 3 496 98 143 0 467 930
(iuliwaron aus Boheison (Guli-

oison zwoitor Schmelzung) 101 7 397 128 234 25 115 888 105 7 750 138 059 28 257 628
SchwciBoison:

al S ta b o iso n ............................ 7 870 30 740 4 301 039 8 887 36 883 5 684 237
1>) E iso n d r n h t ....................... 3 204 1 20 716 2 237 328 3 014 1 18 944 2 250 704

EluBoison..................................... /  ‘ 176 085 20 040 208 /  ' \  150 148 18 105 206

* 1909, 4. Scptombor, S. 1315.
** Yorgl. „Stahl und Eisonu 1908 S. 1077.

*** „Foborsicht dor 1’roduktion dos Borgworks-, Hiltton- und Salincn-Botriebes im Bayorischen Staato 
fiir das Jahr 1908“;

t  EinschlioBlicb dor oborbayorischon sogonannton Poolikohlon.
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Oiimpfk«Bsol-Kx]>lo.sioiiun im Deutsehon Koiclio.
Wio wir oiner Ziisammenstoliiing des Kaisorliohei 

Stntistischon Amtos** ontnobmoń, botrug boi don in 
Doiitsehon Iloicho yorhnndonon Dampfkoasoln

im

Jahrc

at>
2  °
n  »;
2 * 1  ■a h 

u

** d** S o  ■o z, ” — . m Sw o< S 13 ?  N ‘■ u lV c n,
‘-5 ^

d a ru n te r w urden

Hofort
Kctotrt f

schw er

Yurwuudct

le lch Ł

vorw undet

1908 11 13 3 2 8
1907 Ili 10 7 •i 5
1900 ir, 8 5 !1

'iolit b łrllolcBiehtigt sind l t i o r b e i dio 10 \ plosionci
ilclicr DampfkosHol, dio von dor .Militilryorwnltuiif.

odi>r dor Yorwaltung dor Kriogamarino bonutzt wordon, 
h o  w id dio Konsol dor Eiaonbjij)iilokomotiveii.

Dio imitmaBlicho Ursaolio dor Kxploaionon dos 
lotzton JahroH biidoto in vior Kiiilon Waaaermangol 
sowio moistons auch nachliiasigo Wartung, *■' j (' omom 
Kallo Exploijion von Hoizgaaon, Schwiichung dor Yor- 
ankorung sowio mangolhafto Horatollung dos Koesols, 
goringwortłgos .Matorial und Kortbetriob des ais un- 
dioht orkanntou Kossols, in zwoi FiUltm (Srtliolio Bloeh- 
Bchwiiehung und in zwoi woitoron Kiillen zu lioiio 
Dampfspamiung.

* Yorgl. , Stalli und Eiaon“ 1908 S. 1872.
** „Yiertoljahresliofto zur Statistik dos Doutsobon 

Uoicbos" 1909, drittos llc lt, S. I his 15.
f  odor es starbon binnon 48 Stundon.

Aus Fachvereinen.

Internationaler Verband fiir die Material- 
priifungen der Technik.*

(V. KoiiktcII, Kopcnha^on, 7. bit* 11. Suptomb^r 1909.)

Aus dom O o a oh  U f 18 b o r i oh  t dos Yoratandos 
don Intornationalon VorbandoB fiir dio Matorial- 
prilfungori dor Technik ilbor dio Poriodo vom 1Y. bis 
V. Kongroli ist folgondos mitzuteilon:

Dem Bosohiuli dos IV. Kongroaaoa (lirilsscl 190G) auf 
Scliaifting oinoB G on o r a la o k  r o ta r ia  ts  bat dor Yor- 
stand durch dio Krncnnung dos bisherigon Sokrotilrs, 
lira. E r n st Ko i t lo r  in W ien, zum Gonoralaekretftr 
ontsproehon. Wit dor Boatollung oinos Gonoralsokrotiirs, 
dor dio Yorbandagoaohilfto naeh AnwoiBung doB 
PrBsidonton solbatilndig ftlhrt, ist dio Stablllsiorung 
und dio Kontiniiitiit in dor Ooaehilftufilhrung go- 
aicliort.

Dor VorBtand liat sieli in dem yorflosaonon Zoit- 
rnumo droimal zu Sitzungon vorsammolt. Seino 
llauptaufgabo war dio Yorsorgo filr dio Arboits- 
organisatioii dos V. Kongroaaoa auf Grund dor vom
IV. Kongroli gofnilton BoaobKlsao. Dio Anrogung, 
dio von Urn. Profoaaor 11. L o C h a to lio r  in Paris a i iB -  

gegangen war, filr don liilobstou Kongroli dadurch 
fiir intorossauto Diakusaionon vorznaorgon, dali bloll 
oinigo groBo Kragon von allgomoinem lntorosso auf
gestellt wordon, dio in vorachiedonon Liindorn Parallol- 
atudion untorworfen wordon sollten, fanden im Kroiao 
dea Yoratandos vollo WUrdigung, und ob wurden 
durch dio Aufatollung oinigor Hauptfragon, dio liouto 
nn Yordorgrundo doa intorossos stebon, Kristalli- 
eationapnnkto filr dio Yorlmndlungon des niichslon 
Kongreascs gosolmfTon, Zu dioson Hauptfragon wur- 
don lloitriigo von don Mitgliodorn allor Lftnder or- 
boton, fornor horvorragendo Kaolimilnnor eingeladen, 
oinen offiziollen Bericht ilbor jo oino Hauptfrage zu 
orstatton und dio DiBkuBBion Obor dioson Gogonatand 
auf dom Kongroli solbst durch oinon kurzoil Uobcr- 
siclitayortrag cinzuloiton. Dio Hauptfragon und dio 
auf Grund dor YorBchliigo dor Y o rB ta n d a m i tg l io d o r  
odor nationalor Yorbiindo ornannton Berichtorstatter 
aind, sowoit aio nnaor Faohgobiet betrofien, folgendo: 

Motallograpbio: Professor E. Hoyn, Gr.-Lichtorfoldo; 
lliirtepriifung: Dr. 1’. Ludwik, Wion;
Schlngprobon: G. Charpy, Paris;
Daueryeraucbo: E. J. Howard, AYatortown Araonal; 
Gulioisonprilfung: Dr. R. Moldonke, Now York;

ł  Dio auafiibrlioben KongroBboriclito amd or- 
Bchlenon in don „Mittoilungou des Intornationalon 
'  erbandoB filr dio Materialprilfungen dor Tocbnik* 
1909 Nr. 5, 0, 7, 9, 10, 11, 12 und in oiuom „ErganzungB- 
hoft“.

Einflul! orhohter Tomporatur auf dio mochaniscbon
Eigenschafton dor M otallo: Profossor M. KudololT,
GroB-Lichtorfoldo;

Eiaonboton: Profossor F . Sohillo, Ziirich.
Dio Aufatollung dioaor H a u p t f r a g o n  bntta don 

g o w i ln a c h te n  Erfolg: oino Koibo dio M a t o r i a l p r i i f u n g  
houto bowogondor Fragen wurde yon h o r y o r r a g e n -  
don Faohmilnnorn allor Lilndor u n a b h i i n g i g  yonoin- 
andor boarboitot. Dioao Mouographion und dio zu- 
B am m onfa sB ondon  ofliziellon iiorichto wordon dio 
Grundlago dor KongreBvorhandlungen bil don. Durcli 
dioson Vorgang bat s i c h  an Stollo dor mttliBam 
a r b o i t e n d o n  Kommiasionon oino nouo intornationalo 
Korm dor liearboitung gowiBBor Fragon heraua- 
gobildot; zugleich waren damit dio groBon Iticbtlinien 
filr oino g o o r d n o to ,  godoiblicho Diskuasion dos
V. KongrossoB gogoben. Ea ist B olbs tyo ra t i ind l ich ,  
dali allo jono Aufgabon, wole,bo auf Voreinhoitliehung 
yon Yorfaliren binzielon, odor w c lc h o  in andoror 
Richtung weito I n to roB sona pb i l ron  allor Liindor bo- 
r t l b r o n  und filr ihro Boarboitung dalior den Kontakt 
zwiBohon don Roforonton und don m a l lg o b e n d o n  
KroiBen dioaor Lftnder orforderlieb m a c h e n ,  a u c h  
woitorbin nur von Kommiaaionon in o r f o l g r o i c h e r  
Woiao b e h a n d o l t  wordon k o n n to n .  Auf Grund dor 
KoiigrollboscblilsBo konnton Kommiesioneu zu folgenden 
tochnlBchon Aufgabon bozw. zur FortBotzung ihrer 
Arbeit oingoladon werden. (Wir filhren auch hier 
nur die Arbeiton an, die unser Kacbgobiot betrofTon.)

1. Internationale Lioferungabodingungon fiir Eiaon 
und Stahl, fiir wolcbo oin BochBgliodriger Unteraua- 
bcIi u B aua Deutschland, Groflbritannien und don Yer- 
einigton Staaton zur Durchfilhrung dor Arbeit or- 
nannt wurde.

2. Untorsuchuug dor Ilomogenitiit yon Eisen und 
Stalli filr Zwecke der Uobernahme.

24. Einhoitlicbo Nomenklatur fiir Eisen und Stahl.
25. Gulloiaonpriifung.
KUr dio liearboitung dor Aufgabe 28: Mit-

oinbeziobung magnetischor und eloktriachor Eigen- 
aoliaften boi dor mecbaniacbon Priifung dor Motallo 
iBt oin Roforont boatollt wordon.

Aus don untouBtoliondon Referaton, dio einen 
Auszng aua don dem Kongroli yorgologton Borichten, 
Bowoit  sio uns bior intoressieron, daratollon, ia t er- 
sichtlich, welche intonaiyo und yielaeitigo Arbeit heute 
dom Matorialpriifuugsweson aua allon KulturBtaaton 
dor W eit gewidinot wird.

Der Frage dor Y e r o f f e n t l i c h u n g e n  bat dor 
Yorstand Boino bosondoro Yorsorge gewidmet. lle- 
kanntlich werden jetzt dio „Mittoilungou” dos Vor- 
bandea in drei Sprachen yoroffentlicht; sio bilden das 
offiziollo Organ dog Yerbandes, und or hofft damit 
filr die Ideen dea Yerbandoa neue Anbilnger und
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neuo Mitarbeiter zu werben. Dieso „Mittoilungen“ 
sollen nicht nur zur Yeroffontlichung der gcschiift- 
lichon Anzoigon des Yerbandes sowie dor nllor 
KongreBberichte und KongroBverhandlungen dienen, 
sondern auch in einer fortlaufendon Hundscbau auf 
afle Erscheinungen auf dem Gebieto deB Material- 
weaena hinwoisen.

Wenn auch bisher dio Freigebigkeit des Organi- 
sationskomiteoB dea BrilBBoler und Kopenhagener 
Kongreases uber dio finanziollen Opfor, die durch 
dieso woitergehenden Einrichtungon erforderlich ge- 
worden waren, hinweggoltolfen liat, bo konnte dor 
Yorstand sich doch der Erkenntnis nicht yerschlioBen, 
daB in der niichsten Zukunft an die Eroffnung nouer 
llilfaquollen gedaclit wordon milsse, um erfolgreicii 
auf diesom W ego fortaebroiton zu konnen.

Die M i t g l i  e d o r z a h 1 iat houte auf 2300 gc- 
atiogon. Auch dio Zabl der den Yerband finanzioll 
unterstiitzenden Voreine usw. hat einen kloinen Zu- 
waclis erfahren. Der Iiericht godenkt sodann noch 
dor herben Vorlu9to, die dor Yerband durch daa Ab- 
scheiden einer groBen Roihe von Mitgliedorn erlitton 
bat, daruntor besonders der HU. B r o u g h , M a g e r y ,
E. R o u s s o 1, Dr. G i o B1 o r , T h o m p a e n , C a r t a u d 
und W o d d in g . —

Professor E. H o y n  (GroB-Lichterfelde) legte 
dem KongroB einen Bericht vor uber

dio Fortsclirltte dor Metallographio
selt dem Brusaeler Kongreli (1906) bia zu Beginn doa 
JabreB 1909. Dieaer von groBom FleiB und tiefer Sacb- 
kenntnia zeugendo Bericht onthiilt sehr dankenawertes 
Materiał fur dio Beurtoilung der 'Weitorentwieklung 
metallographischer Forschungr und ihrer Nutzanwon- 
dung. DerBoricht faBt alle wichtigon Yorgiingo und Ar
beiten, die in dom genannten Zeitraum zu verzeichncn 
sind, untor ausgiebigem Hinwois auf dio Literatur 
zusammen und kann dorNatur dor Sacbe nach hier leider 
nicht oingehend bohandclt werden, da oino Kurzung 
des Kerichtea nicht angtingig iBt. Wir muaaen unB daher 
darauf beachriinken, anzugeben, um welche Zielo nach 
H o y n  dio metallographiache Forachung aich wahrend 
der Berichtazeit im weaontlichen gruppiert hat.

a) Gewinnung der Unterlagen fiir eino C h em io  
d e r  M o t a i l  ve r bi ndu n g e n  durch Ermittlung der 
Eratarrungsdiagramme oinor moglichat groBon Anzahl 
von Legierungen ohno Riicksicht auf ihro praktisebo 
Verwendungafahigkeit. Diesea Ziel wird in orater 
Linie verfolgt von Professor T a m  m a n n  in Gottingon.

b) W eiterausgostaltnng unserer Kenntniase von 
dem System E i a o n - K o  hi  e n s t o f f. Dio Frago der 
G r a p h i t b i l d u n g .  D i o  B e a t a n d t e i l e  d e s  g o -  
h a r t e t e n  S t a  b i o s .

c) Erweiterung unserer Kenntniase von den fiir 
die Technik unmittelbar verwertbareu S p o z i a l -  
s t i i h l e n  und sonstigen L o g i e r u n g c u .

d) Anwendung dor Metallographio auf dio Durch- 
forachung m eta l lu rg is ch o r  Yerfahren, insbeaondero 
Bolcher zu r  Gowinnung andorer Metallo ais daa Eiaen. 
Dio Theorie der Stoin- und Speiaenbildung. Diesea 
Gebiot wird in erater Linio bearbeitet von Profesaor 
F r i e d r i c h  in Freiberg.

e) Ausbildung der inetallographischen Yerfahren 
mit beaondorer Rucksicht auf daa M at o r i a l pr i i f  ung a -  
w o s o n .  lnabeaondere Gowinnung oiufacher Yer
fahren zur Ermittlung des Z u a t a n d e s  d e r  Y o r -  
b e h a n d l u n g  von Metallon und Logierungen (Glilh- 
hohaudlung, Harto- und AniaBzustand, Grad der 
Kaltbearbeitung und dor nachfolgenden Erhitzung uaw.). 
DieBea Gebiot wird besonders bearbeitet vom Konigl. 
Matcrialpriifungsamte GroB-Lichterfelde ( H o y n  und 
Bauer).  —

Allen, die sich mit dor Metallographio im Labo
ratorium oder in der Praxia zu befaaB on haben, wird 
das in dem ausfiihrlicben Bericht von H e y n  nieder-

gelegto Materiał besonders zur allgemeinen Orien- 
tierung und zu Nachschlagezwecken nutzlich Bein 
konnen.

Den offiziollen Bericht uber dio 
E rprobung ron M cta lleu  durcli S c lila g  

orstattete G. C h a r p y  (Montluęon). Borichteratatter 
befaBt aieh zunachst mit dem Bogriff „Sprodigkeit“. 
Wahrend oinige Forscher wio II e n r i L e  u. h a  te  1 i er 
und C o n a i d ó r o  unter Sprodigkeit dio Eigenechaft 
der Materialien verstehen, bei a l l m a h l i c h  gestei- 
gerter Beanspruchung ohno odor mit nur geringer 
Formanderung zu Bruch zu gohen, onthiilt bei andoren 
Forschern, w i e B a r b a ,  B r o s s e r ,  Y a n d e r h o y m ,  
dio Begriffscrkliirung des AVortes „Sprodigkeit" die 
Bedingung, daB die Zerstorung dcB Materials durch 
eino S c h 1 a gwirkung erfolgt. Ala MaBatab fiir die 
Sprodigkeit kann dio Brucharboit oder dio Fonniinde- 
rung nach dem Bruch dienen. Wiihrend Forscher 
wie D u p  u e t ,  M a r t e n a ,  L e b a s t e u r  und H a t t  
glaubton annohmon zu diirfon, daB aich die Form- 
iinderungen boi den Schlagversuchon in gleicher oder 
ahnlicher W eise vollziohon wio bei dem YorBuch mit 
langaam geateigerter Bolaatung, fiihrten Sehlagzug- 
vorBucho von C o n s i d e r e  und A n d r d  Lo  Cl i a-  
t o l i e r  zu dem Ergebnia, daB mit stoigendor Schlag- 
goachwindigkeit die Dobnung abnimmt. Dioa fiibrt
A. Le Chatelier darauf zuriick, daB sich infolgo von 
SchwingungBoracheinungen bei den von ihm benutzten 
drahtformigen Probokorpern nur eine ortiiche Deh- 
nung ausgebildut habe. Andorseita habon Schlag- 
zugversucho von C h a r p y  an zwei Eisenaorten mit 
Fallhohen von 47 m gezeigt, daB Debming, Quor- 
8chnittsverminderung und Brucharbeit bei allmahlich 
gestoigerter und plotziichor Z u g beanspruchung nahezu 
gloich waren, wiihrend anderseits diose beidon Eiaen- 
sorten bei der Korbschlag b i o g o probe sohr wesont- 
liche Untorschiede ergaben. Die umfangreichen Yer- 
Bucho von L u d w i k ,  boi denen Stiibo aus gleicbem  
Materiał der BiegungBboanapruchung mit langsam ge- 
steigertor Belastung und der Kerbsehlagbiegeprobe 
unterworfen wurden, woboi sich ergab, daB zwiseben 
beiden Yersuchsarten keinorlei Boziehungon bestehon, 
Bind in dem Bericht von Cliarpy noch nicht boruck- 
sichtigt. Bei der Auafilbruug der Schlagvoraucho ist 
zu beachten, daB dio Formiindoruugageschwindigkeit 
zu Anlang und Endo der Formanderung nur un- 
wosentlich voneinandor abwoichen soli. A ub  diesem 
Grunde iat der Schlagversucli, der mit nur e i n e m  
Schlage don Bruch horbeifiihrt, don Schlagversuchen 
vorzuziehen, bei denen dor Bruch durch oino groliere 
Anzahl von Schliigen erreicht wird. Einigo VerBucbs- 
reihen von C h a r p y  zeigen, daB dio S c h l a g b i e g e -  
probe eino erhebliche Sprodigkeit erkennen lieB, wiih
rend Schlagzugproben an dem gleichon Matorial 
keine Anzeichen von Sprodigkeit ergaben. Diese Er- 
gebnisso lasB en den liohon W ert dor S c h l a g b i e g e -  
probe erkennen.

Entaprechend der W ichtigkeit dieser Prufungsart 
hat der „ D e u t s c h o  Verband fUr die Matorial- 
prilfungen der Technik11 fiir dio Kerbsehlagbiegeprobe 
Normen* aufgeśtellt, wiihrend intornationale Vereiu- 
barungon hierbber noch ausstehen. Charpy empfiehlt 
aolcho Yeroinbarungen und gleiehzeitig die Einsotzung 
oinor Kommiasion, dio intercaaanto und abnorme 
Bruchstucko von allen Seiten zu sammeln und zu 
untersuchen hiitto.

Ueber
Sclilagzorreifiproben

berichtete P. B r e u i l  (Paris). Er befurwortet die 
Einfiihrung der Schlagz o r r e i B probe an Stelle der 
K erbsehlagbiegeprobe. Die SehlagzerreiBprobe soli

* Yorgl. „Stahl und Eison“ 1907 S. 1797 U.S. 1833.
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au zylindriacben Staben ohuo Einkerbung Yorge- 
liommen werden. Dor Yortoil der SclilagzorroiB- 
proben gogoniiber don Schlagbiegoproben soli in dor 
MSglicbkeit dor Messung dor Dohnung und Quer- 
schnittsYermindorung besteben. Nach den Versuchen 
von I l a t t ,  Dr. S t a n  t o n  und B r e u i l  besteht im 
allgemeinon nur ein geringer TJnterschied zwischen 
dor Brucharbeit bei dem ZerroiBversuch mit lang- 
sani gesteigertor BelaBtung und dem ScblagzcrroiB- 
Yerauch. Diesen Untorachied filhrt Brouil auf dio 
Erwarmiing dor Bruchstelle wahrond doB Schlagver- 
auclie8 zurllck.

Uober iihnlicho Yerauchc, namiich iiber 
in dor Langsriclitnng normaler zylindrisclior 

Stabo durchgefiihrte Schlagproben 
hnndol ten die Auafiihrungen von P /W ei i k h o  w(Moakau). 
Nach einor Kritik der Schlagdruckprobon und Sehlag- 
b iegep rob on  befilrwortot Verfaa80r dio Anwondung 
der S ch lagzorro ili probe, dio an einem Fallwork aua- 
gofuhrt wordon soli. Er beaclireibt eingehond dio 
Eichung des Fallwerkes. In seinen SchiuBfolgcrungen 
behauptet er, daB die boi der ZerreiBprobe orhaltenen 
Ergebniaao zu Zahlenwerten fiihron, wolclio mit don 
Ergebniaaon boi dom ZerreiBverauch mit allmahiich 
geatoigertor Bolaatung abereinatimraen und daB Deli- 
nui]", Querschnittsvermindorung und Brucharbeit in 
beidon Fiillen gleich seien. Dio mitgoteilten Zahien- 
werte lassen jedoch entgogen dieser AouBerung nicht 
unerhobliche Abweicbungon in beidon Fitllen or- 
kennen. Wonn Yerfaasor eine moglichat weitgehendo 
Anwendung dor SchlagzorreiBprobo wilnscht und dio 
Ansicht Y o rtr itt ,  daB diese Probo dio ublicho ZerreiB- 
probo in vielen Fiillen orsetzon kann, so uborsieht er 
nach Ansicht dea Borichterstatters, daB Maschinen 
fiir SchlagzerroiBYersucho sich nicht dauornd auf 
einem auch nur angeniibert ao hohen Genauigkeita- 
grade erhalten iaaaen diirften, wie man ihn von der 
iiblichen ZerreiBmaachine mit Recht voriangt.

L. G u i l l e t  (Paris) und L. R ć v i l l o n  (Paris) 
legion oino Arboit vor, dio aich mit 
S ck lagrersu ch en  boi rersch ied eu er  Tom peratur  

befaBto. Es orgab sich (vergl. „Stahl und Eisen" 1907 
S. 675), daB dio Schlagfestigkeit mit ateigonder Warnie 
bis zu etwa 200° anateigt, danach bis zu einom Mindeat- 
wert bei 475° fullt und bei beginnonder Rotgiut noch 
oinmal anwachat. Dor Mindeatwert dor Schlagfestig
keit, der boi allen untersuchten Stahlaorten bei 475° 
lag, fallt also nicht mit dor Blauwarme (300 bia 325°) 
zuaaminen. Dio Schlagfestigkeit boi 475° iat bei don 
inoisten Stahlaorten niedriger ais dio Schlagfestigkoit 
bei Zimmerwarme. Nickel-Chromstahl zeigt eine be- 
merkenswerto Unabhiingigkeit der Schlagfestigkeit 
von der Warnio.

L. G u i l i o t  (Paris) und L. RÓY i l l o n  (Paris) 
haben forner in einom Bericht iiber 
dio Anwondung dor neuen Priifuiigsrerfaliren auf 

dio Kupferleglerungeu 
untersucbt, inwieweit der ZerroiBverauch durch die 
B r i n e l l s c h o  Kugelprobo, den F r e m o n t a c h e n  
ScherYorauch oder den Kerbachlagverauch orsetzt 
werden kann. Sio yersuchten U m rc c h n u n g B z a h lc n  zu 
bestimmen, um auB dioaen Yerauchon dio ZerreiG- 
feRtigkeit featzustellen. Die goringo Anzahl der bisber 
vorliogonden Yerauche und die niebt unorheblichen 
Schwankungen dieser Umrechnungszahion lassen 
jedoch nach Ansicht des Borichterstatters noch keine 
weiteren Schluase zu.

Eine Abhandlung von Prof. F. S c h i i l o  (Zuricli) 
und 13. B r u n n o r  (Ziiricli) befaBte aich mit

Schlagbiegoproben an eingekerbteu Staben. 
Die Yerauche wurden mit oinem A m s l  e r schen Fall- 
werk ausgofiihrt, Die nach dem Durchschlagen dea

Probestabos noch vorbandene Restenergie dea Baren 
wird boi diesem Fallwork in der Woiao bestimmt, 
daB das Schanbiki dio FallgoBchwindigkeit doa Biiren 
aeibsttatig aufzeichnet und dor Energioyerlust dea 
Biiren infolge Durchschlagona der ProbestSbe aus der 
Bargeschwindigkeit unmittelbar Yor und nach dem 
Bruch dor Probon bestimmt wird. Yerfasser betonen, 
daB das ublicho Beziohen dor Schlagarbeit auf 1 qcm 
doa Stabquorachnittes willkDriich soi und einor wissen- 
B ch a f t l ich en  Begriimlung ontbehro. Sio habon dahor 
Yersueht, dio Schlagarbeit auf don Ramninhalt des 
dor Korbo benachbarten und iiber die Strockgrenze 
boanspruchten Materials zu beziehen. Wio woit das 
um dio Korbę liogendo Matorial Ober dio Streckgrenze 
beansprucht iat, iaBt sich leicht aua dcm Umfang der 
FlioBfiguron erkennen, wonn man die Stabsoiton po- 
liert. VerfaBser haben gofunden, daB dio in dieser 
Woiao auf 1 ccm dea iiber die Strockgrenze be- 
anapruchton Materials bezogeno Schlagarbeit nahezu 
unabhiingig Yon dor Kerbtiefe, jedoch abhiingig Yon 
dor Kerbform iat.

L. R Ó Y i l l o n  (Paris) berichtoto in aeiner Ar
beit Ober
die Dellnltion der spe/.iflschen Schlagarbeit bei 

Sclilagrersuclien 
iibor Yerauche, boi denen dor EinfluB dor Abmes- 
aungen des Probeataboa auf dio apezifiache Scblag- 
arbeit foatgcateilt werden Boiito. Die Yersuchc wur
den mit dem G u i i i  o ry  schon Schlagwork ausgefiihrt. 
Alle ProbestSbo hatten die gleiche Grundforin. Die 
einzolnen Abmesaungen der Stabo wurden jedoch in 
oinem boatiinmten Yerhaltnia vorandert, ao daB geo
metriach ahnlicho Probostabo erhalten wurdon. Bei 
gloichbloibonder Auflagerontfernung zeigte dio Bpe- 
zifischo Schlagarbeit von Staben Y erachiedener GroBe 
Yon einander abweichondo W erte. Wurde jedoch 
auch dio Auflagerentfernung in deinselben Yerhaltnia 
wie dio Abmesaungen der Stabo Yeriindert,  bo er- 
gabon aich leidlich miteinander iibereinatimmende 
spezifisclio Schlagarbeiten. Die geringo Anzahl dor 
mitgoteilten Yorsuche diirfto jedoch noch nicht zur 
Bestatigung dieser Tatsacho geniigen.

Dr. P. L u d w i k  (AVien) erBtattete den ofiizieilen 
Bericht iiber

HarteprilfungSTorfaliron.
Der Bericht, der sich wio alle Arbeiten dieaea AutorB 
durch aeino zahlreiclion Litoraturnachweise auszeich- 
net, bohandelt in kurzon Ziigen die AbhBngigkeit der 
nach doin Brinellschen Kugoldruckrerfahren ermit- 
telten ilartezahl Yon dem KugeldurchmoBBer und dor 
Kugeibolastung, die Frage der Ermittlung der H8rte- 
zahl aua der apharischen Eindruckaflache, der Ein- 
druckatiefe oder der Flacho dea Eindruckskreiaca, 
dio diesbeziigliche Arbeit Yon E u g e n  M e i o r ,  den 
Apparat Yon M a r t e n a  und l l o y n ,  iiber den die 
beiden Konatrukteure einen besonderen Bericht ein- 
geroicht habon, und den L u d w i k a c h o n  Kegeldruck- 
apparat. Da in dieser Zeitschrift* schon iiber diese 
Fragen und Apparato berichtet iat, so mag hier auf 
jenon Bericht Y erw iesen w orden .

Yon beaondorem Intereaae sind dio Mitteilungen, 
dio Dr. A. Ge B n o r  (Wien) iiber 
die Anwendnng dor Kogoldruckprobe zur Hiirte- 

bestiuimung ron Eisenbaliuoberbaumuterial 
machte. Bei umfangreichen Abnahmovorsuchen von 
Eisenbahnoberbaumaterial betrug die Zugfestigkeit im 
Mittel 0,335 der Kegeldruckharte. Dio Schwankungen 
dieser Umrechnuugazahl lagen innerhalb oiner Grenze 
von +  6 0/0. Ein EinfluB des KohlonatoffgehaltoB auf 
die Umrechnungszahl war nicht featzustellen.

®r.-3ttg. E. l ‘reu/3.

* „Stahl und Eiaen* 1909 S. 191.



1454 Stulił nad Eison. A ns Fachtereinen. 29. Jahrg. Nr. 37.

Go br .  S n  Iz e r  (Winterthur) logton oino Arbeit 
nebBt ausfUlirlichon Tabollon vor

iiber Festigkoitselgonschaften ron Gnfieison 
zur Erliiutorung von Ver8uclion, dio au GuBeisen bei 
yerschiodonen Queraclinltten von sepnrat gogoasenen 
und au8 GuBstUeken horausgoarboiteton ProbeatSben 
Y o r g e n o m m e n  wordon Bind. Da sich dioser Bericht 
mit don AusfUhrungen von Goli. Borgrnt C. J il n g  8 1, 
dio in dioBor /joitschrift 1909 S. 1177 IV. wiodorgegoben 
sind, im wesentlichen deckt, so soi hier nur auf diese 
(Juollo yerwiosen.

H a r o l d  M o o r o  (W oolwich, Englaud) berich- 
teto Uber
Untcrsuchungon iiber dio Brinollsclio Mothode 

der IlilrtebosUinmung.
Er h a t  Yersuolie angostellt iiber dio geringato 

zulilssigo Dicko doa Probostiiekoa, don goringston zu- 
litsaigon Abatand der Eindruckstollo v o m  Rande dea 
Probeatiickea und don Einflufi des KugoldurcliiuoaBera 
und dor Kugelbolaatung. Dio Voraucho wurdon mit 
Kugoln von 5, 10 und 15 mm Durchmeaaor an Stahl, 
FluBeiaen, Kupfer und Meaaing auB gof i ih r t .  Dio auf 
eine zu goringo Dicko des Probomatoriala zurilck- 
zufUhrondon Ungonftuigkeiton in dor Hiirtezahl iibor- 
Bchritten orat dann 2 °/o, wonn dio Tiofo doa K u g o l -  
eindruckoB groBor war a i s  '/a dor Probondicke. 
Boroita dann, wonn dio Tiofo des Kugoloindruckos 
nur •/i« dor Probendicko botriigt, bildet sieli auf dor 
Untersoito der Probo go- 
gonUber dom Eindruck 
oine doutlich auagepriig- 
to DruckHiłcho aua und 
wenn dio Eindrucktiofo 
'/j dor Probendicko ilbor- 
schreitet, wird daa den 
Eindruck unigobendo 
Matorial von der Auf- 
lagoplatto abgohoben, 
ohne dali jodoeh hior- 
durch oin weBontlichor 
Fohler in dor Hiirtezahl 
ointritt. Yorsucho iibor 
die zulii8sige geringato 
Entfernung des Kugel- 
oindruckea vom Rande 
dor Probe ergaben, daB 
dor Mittelpunkt dea Ein- 
druckea nicht weniger 
ais um don 2 l/afachen 
Betrag des Durchmea- 
sers des Kugeleindruk- 
koa v o m  Rando doB l’ro- 
bestiickcB entfernt aoin 
soli. llinBichtlicli  derAb- 
hiingigkoitderHfirtozahl 
von der Belastung und 
dem Durchmesaer der 
Kugol Yorweist Yorfaaaer zuniicliat auf die Arbeiten 
von Eu g o n  M o y e r . *  Iliernaeh wird die Boziohung 
zwiseben Kugelbolaatung P und Eindruckdurchmesser d 
durch d a s  Gesotz P — a - d" dargeatellt, worin a  eino 
Materialkonstante und u ein Zahlenwert ist, der 
aich fiir jodoa Materiał leicht aus zwei Eindrucken 
mit derselben Kugel bei Yerschiedoner Belastung be- 
rochuen liiBt. Es wird empfohlen, die nartezabl stots 
auf den gloicbon Eindruckwinkel you  30°, bei dom 
der Eimlruckdurchmeaeer die HSlfte des Kugeldurch- 
mesaera betragt, zu boziohen, und gezeigt, wie sich 
die 80 definierte llfirtozahl aus ATer8ucben mit bc- 
liebiger Belastung uud beliebigem Kugeldurchmesser 
errechnon lSBt, da es aus praktiacheu Grunden wiln-

BchoriBwort iat, mit bokannton BolaBtungon zu arbeiten. 
Dor Wort yoii ii, dor otwa zwiachon 2 und 2,5 liegt, 
liiBt einon SchluB auf die durch Knltbearbeitung oineB 
Matorials entatandono Harto zu.

Dr. W. M i a ń n g y i ’s (Budapoat) Boricht iiber 
Ziiliigkoit mul Blldsamkoit 

bofaBt aich im woaontlicben mit dor Formandorung 
von ZorroiBstiibon, worilber in „Stahl und Eieon“* 
beroita bericlitot wordon ist.

Dr. A. L o o n  und Dr.  P.  L u d w i k  (Wien) unter- 
breiteten ihro Arboit Uber

yergloicliondo statisclio  und dynnmtscho 
Korbfoiegeprobon.

Von don Ergobniason dieaor Arboit soi hier nur 
nochmals kurz angefiihrt, daB zwiachon der Bruch- 
arboit bei der Kerbschlagbiogoprobo und dom Biogo- 
YorBuch mit allmilhlich go B to ig e r to r  Belastung koinorloi 
Boziohung bostoht und im Ubrigon auf den beroita in 
„Stahl und Eison" 1909 S. 993 orachiononon Bericht 
iiber dieao Arboit vor\vioBon.

®r.=3ttfl. E. Preitfi. 
J a m  oa E. H o w a r d  (W atertown, Mass.) legte 

oino Abhandlung vor, dio aich mit dor
AYldorslandsfiihigkoit Yon Stalli gogen wiodcrholto 

wochsoliido Bolnstnngen
bofaBto. Dor Yortragendc bat zum Studium dor Yor- 
gilnge, durch welche boi don in Frago kommondon Bean-

apruchungen dor Bruch angebahnt und achlieBlich 
horbeigefUhrt wird, eine Reiho von Yerauchen an- 
goatellt, an Iland dereń dieae bisher noch unaufge- 
kliirto Frage Yor dem Internationalen KongreB zur 
Erorterung goBtellt werden soli.

Bei den Yersuchen gelangten seclis Ycracliiodone 
Sorten Yon warm gewaiztom Siemena-Martin-Stahl zur 
Yerwendung, dereń Kohlenatoffgelialt zwiseben 0,17 
und 1,09 »/o schwankto. Aua dieaem Materiał wurden 
zylindrische W ollen von 25,4 mm Durchmesser her- 
geatellt, mit 838,2 mm Entfernung zwiseben den Auf- 
lagern. Dio W ollen wurdon durch zwei zur Mitte 
symmetriach um 100 mm Y o n e in a u d e r  abstohende 
Lager belastet, um auf dioae Woiae in dom mittleren

A bbildung 1. Y crsuchstnagchlne.

* „Stahl und Eiaen“ 1909 S. 191. * 1909 S. 1085.
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Toil oiit konstantea BiegungBtnomont zu erhalten; die 
Umdrehungazahl botrug 500 in der Minuto. Dio Yer- 
suchsinascbinc iat in Abbildung- 1 dargestollt. Das 
Schaubild Abbildung 2 zoigt ais Boispiel dio Schwin- 
gungsbeanspruchung dos Stalilea mit 0,82 o/o Kohlon- 
Bloir. Es ist hioraua zu orsohon, dali in dem MaBe, 
in welchom dio Spannung yerstarkt wird und sich der 
Elantizitiitsgrenzo nithort, oino rascho Abnalimo dor 
SchwingungBfostigkoit eintritt. Bezeichnct man das 
fntaktbleiben dea Materials naeh mehroron 100 Millionon 
wechaolndon Bolastungen al8 „unbogronzto“ Schwin- 
gungafoB tigko it, so iiogt dio Gronzepannung hiorfilr 
sehr stark unterhalb der Elastizitiltsgrenzo. lin Schau
bild Abbildung 3 ist dio Anzahl dor boi don sechs 
Stahlsorten zum Bruch filhronden Schwingnngen fiir 
Yorschiedene BolastungegroBen dargestellt. Es ist bo- 
inerkenswert, daB dio beidon Stahlsorton mit 0,73 und
0,82 °/o Kohlenstolf, doren lCohleuatolfgehalt in der Nilho 
dor outektisohen Logierung liogt, dio groBto Schwin- 
gungsfestigkeit haben.

An Yora tohendo  Yorsuchsorgobniaae kniipft der 
Yortragendo oinigo Botrachtungon, wolcho von g r u n d -

1

Zuj/rcrsi/c/i:
Ffosf/z/fóJsyrp/ize
Ząg/es/Me//.....70,0S7 "
Sn/cMe/wi/nj/........ 7%
7fon7ro/r//c>f/.....77, <9 *

I

§
t

!&

i i287ff 3770 J&£0 3070
Spamn/f/ęt?//

* nicMgebrocfyen
Abblldu u ?  2. Scliw lngungsbeanspruchung' 

von Stahl m it 0,82 % C,

s a t z l i c h o r  B e d o u t u n g  sein dilrften. Es fiillt zu- 
uSchst auf, daB boi dor Erprobung von Stahl auf 
Schwingungsfestigkoit dio ZerstBrung des Materials 
durch Bolastungen eintritt, welche weit unterhalb der 
Łlastizitiitsgronzo liegen, und zwar bei den Yorliegen- 
den sechs Sorten ohne irgondwelcbe bleibende 
Dehnung oder Kontraktion. Es wird biordurch zu 
oinor olfonon Frage, weicher W ert der Fiihigkeit dea 
Stahlea, eine bleibende Dehnung oder Kontraktion an- 
zunehmen, unter derartigen Beanspruchungsverhalt- 
nissen zukommt, bei weichen dioBe Eigonschafton 
praktisch gar nicht zur Goltung kommen. Dies fiihrt 
zu nachstehender Ueberlegung hinsichtlich der Eigon- 
sebaften, welche eigontlich dio GroBe der Schwingungs- 
feBtigkeit des Stablos bedingon. Dio Yersuchaergebnisse 
machen es unwahrschoinlich, daB die Beanspruchung 
dos Materials an allen l ’unkton gleichmaBig w ar; aie 
zwingen vielmchr zu der Annahme, daB ortlicho 
Spannungen "Werto oberhalb des Mittelwertea haben, 
Werte, welclio oberhalb dor Elastizitiitsgrenze liegon 
und dio Zugfestigkeit des Matorial« erroieben. Bo- 
greiflich werden dio Yerauchaergebnisse, wenn man 
das Aufireten innorer Spannungen und starka Schwan- 
kungen in der GroBe der Spannungen an verachiedenen 
Stellen dea Stahles annimmt. H o w a r d  hHlt es 
nicht fiir w esentlich , daB das Ansteigon der Span
nung von dor Elaatizitiitsgrenze bis zur Bruchgrenzo 
immer von FlieBerscbeinungen hegleitet ist. Die

Bodingungen, wolcho beim ZorroiBstab dem Auf- 
treton dioaer ErBchoinungen gilnatig sind, konnen 
fehlon, wonn innore Spannungen zur Herboifiihrung 
des Bruches boitragon.

Ueborraschond orsclioint auch dio Ilorabsotznng 
dor Zugfestigkeit dureb schwingonde Bolastung, wenn 
man bodonkt, daB allgomein die Zugfestigkeit durch 
mechanischo Boarbeitung orhiiht wi rd; Draht z. B. 
orhalt durch Ziohon oino hdhore Zugfestigkeit. Bei 
Blauwilrme, d. i. zwischen 200 und 320° C, boi wolchcr 
Stahl bekanntlich eino hohoro Zugfestigkeit hat, lioB 
sich tatsiichlich auch oino holiero Schwingunga- 
festigkoit foststollon. Da innero Spannungen doa 
Stabls durch Ausgliihen beseitigt werden konnen, 
lag dio Yormutung uaho, durch oino solcho Warm- 
bebandlung auch die Schwingungsfeatigkeit im giln- 
stigon Sinne booinfluasen zu konnen, was indoasen 
nicht gelang.

Am SchiuB soinor Ausfiihrungon spriclit Howard 
dio Iloffnung aus, daB der KongreB durch Austauach 
dor yorBchiodonon Anachauungon und EindrUcke zur 
Klilrung dor angerogton Fragen boitragon mogę. — ler.

Ueber don 
EinflulS wioderholtor Boan- 
spruchung auf die Ilaft- 
festigkoit Ton Beton an 
£isen mit reiner und vor- 

rostetor Oborlliicho 
borichteto Profossor B. Ki r a c h  
(W ie n ).*  Yerfasser hat untor- 
suebt, inwiofern wioderholta 
Beunspruchungen auf Haft- 
fostigkoit Yor dom ondgiiltigen 
Yersuch, der zur FeststcHung 
dor Haftfostigkoit zwischen Ze- 
mentmortel und Eison diento, 
die H aftfestigkeit herabsetzon. 
Die Yersuche wurden an Ze- 
mentmortelwurfelu von 20 cm 
Kantenliinge und dem Mi- 
B c h u n g sy e rh iiltn ia  1 : 3 ausgc- 
fiihrt. Es wurden Eisenatiibo 
von 20 mm Dicko mit reiner 
und rostiger Oberflilche bc- 
nutzt. Ala Zement wurde Port- 

latid- und Schlackonzomont yerwondot. Die Anzahl 
der Yorbelaatungen yor dom oigontlichen Haftfestig- 
keitsYersuch botrug 10 bezw. 50. Bei den Yorbo- 
l a B tu n g o n  wurdo d a s  Eisen nur bis zu einer llaftspan- 
nung von 1,2 kg/qcm belastot. Dio Yorsucho orgaben, 
daB in keinem Falle dio Haftfestigkeit durch die wieder- 
holten Yorbelastungen borabgesetzt wurdo.

Es soi hierzu bomerkł, daB naeh don Yorsuchen 
des Borichteretatters** dio Eigenschaft, dio man ge- 
wohnlich ala llaftfeatigkeit zu bezeiclinen pflegt, in 
z w o i  Eigonachaften zerfallt. Einersoits findet niim- 
licli eine, wenn auch geringo, wirklicho ilaftuug  
zwischen Eisen und Beton statt, anderseits ziebt sich 
der Beton bei dem Abbinden zuaammen und klemmt 
dadurch die Eiseneinlagen gowissermaBon oin. Boi 
dem Horauaziehen der Eiseneinlagen ist also auBor 
dor r ein en Haftung noch oin Reibungswideratand zu 
iiberwinden, der durch dio sporrkoilartigo Wirkung 
der losgelosten Sandkorner noch erhoblich vermebrt 
wird. Dieser Iteibungawideratand, der etwa das 15- 
bis 20 facbe der wirklichen Haftung betragt, ist auch 
dann noch Y o rh a n d e n ,  wenn boi dem Versuche, das 
Eiaon aus dem Beton zu entfernen, bereita eine gegen- 
aeitiere Yerschiebung von mohroren Millimetern

* Sieho auch: ^OeBterr. "Wochenschrift filr den 
offentl. Baudienst“ 1909 Nr. 17.

** „Arinierter Beton“ 1909 Nr. 9.

A bbildung 3. 
Scbw lngungsbeanapruchungen.
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zwischon Eison uml Beton Btattgefunden hat, also von 
einor wirklichen Haftung koino Redo mohr sein kann. 
Da nun bei don Versuchon von K i r a c h  dio Yorbe- 
l aB tung  nur 1,2 kg/qcm betrug und nach den Yerauchon 
des Berichteratattora die wirkliche Haftung zwischon 
Eison und Beton ohne Riicksicht auf den Reibungs- 
wideratand otwa 1 kg/qcm botriigt, ao orscheint ea 
nicht auffallig, daB bei don Yerauchen von Kirach 
wiedorholto Yorbelaatungon von bo geringor GroBo 
keinen EinfluB auf dio Haftfeatigkeit hatten, da boi 
dieser geringen Belaatung dio wirklicliB Haftung noch 
nicht iiborwunden und damit noch koino gegenseitigo  
Yorschiobung zwischen Beton und Eisen oingetroton 
sein konnte. Ssr.^ng. E. Preufi.

Professor L 6 o n G u i i 1 o t (Paris) berichtete iiber 
die Fortschritte in der Fabrikation der

Spezinlstiih lo
aoit dom Brusseler KongroB (1906). Gegenwiirtig finden 
fast nur dio porlitischon Stiililo in dor Technik Yerwen- 
dung, d. h. diojenigen Stiililo, doron Kleingofiigo im  
auagegluhton Zustando wio das der K ohlensto fT B tiih le  
aus Perlit mit oder ohne frcion Ferrit bozw. Zemontit 
hoBteht. Die Hoffnungen, wolcho gowiBso Metallurgon 
friihor auf dio B o g en a n n te n  polyedrischen Stahlo go- 
setzt habon, a ind  nicht in Erfiillung gegangon. Dieae 
Stahlo  verlieron vielmehr tiiglich an praktischer Be- 
deutung, teiis wegen ihres liohen Preisoa, teila wegen 
iliror niedrigcn Elastizitatagrenze. Ihr Anwondungs- 
gebiot boschriinkt sich auf einige Spezialfillo, in 
wolchen besondero Wideratandsfiihigkeit gogen Oxy- 
dation oder hoho Temperaturen (z. B. bei Dainpf- 
turbinenschaufeln) oder schlieBlich besondero Aua- 
dehnungBkoeffiziontcn in Betraclit kommen. Dio zur- 
zoit in der Fabrikation dor Spezialatilhlo sich geltend 
machonden Boatrobungen Bind folgende:

1. Verbc8serung dor m echaniBchen Eigenschaften 
der Fertigerzeugnisse;

2. Yereinfachung der tliermiachen Beharidlung;
3. Schaffung besonderer Arten fiir Konatruktionsteilo, 

welche auf Reibung beanaprucht sind.
Waa zunftchBt dio Yerbessorung der mcchanischon 

EigenBchaften botrifft, so sind v on  untergoordnoter 
Bedoutung die Spezialstahle, welcbo boreitB im roli- 
geBchmiedeten odor ausgoglilhton Zuatande horvor- 
ragende Eigonschaften b o B itzen ; ihnen haftot der 
groBo Mangel an, achwer bearboitbar zu aein. nohea 
Interesso dagegen bieten diojenigen Stahlo, welcbe aus- 
gegliiht bei maBig guten meebanischen Eigenschaften 
sieli leicht bearboiten lassen und durch eine nach- 
trilgliche, mitunter sehr einfache Warmobehandlung 
heryorragende Eigenschaften erhalten. Nachstehond 
oinigo Beiapiele:

1. N i c k e l - Y a n a d i u m s t a h l .

ZuBammensetzung: C =  0,20°/o, Ni =  7<>/o, Va =  0,2°/o, 
Mn =  0,30 «/0.

Eigenschaften im auagegliihten ZustSnde: F* =  65, 
E =  45, L  =  20 °/o.

EigenBchaften nach H iirtung bei 850° in W a ss e r: 
F =  140, E =  120, L =  10 o/g.

2. N i c k o l - C h r o  m - Y a  n a d i u  m s t a h l .

Zueam m enBetzung: C =  0,45 o/o, Ni i i i 2,25 o/o, Cr =
0,60 °/o, Ya =  0,07 °/., Mn. =  0,28 o/0.

EigenBchaften im auBgegltihten Zuetande: F — 70,
E =  50, L =  20 ®/o, Schlag =  6.

Eigenacbaften nach Hiirtung bei 8 0 0 0 und AVieder- 
anlaBaeii auf 400°: F  =  150, E =  130, L — 6°/o, 
Schlag — IX.

3. N i c k e l - C h r o m a t a h l .
Zusammonaetzung: C =  0,173 °/o, Ni =  5,47 °/o, Cr =

0,18 °/o, M n— 0,55 o/0, Si =  0,16 °/o.
Eigonschaften im auagegluhton Zustande: F =  61,

E =  36, L =  21,5 °/o, 2  =  55, Schlag =  12. 
Eigonschaften nach Hiirtung bei 850 0 in Ool: F =  130, 

E =  122, L =  5 °/o, 2 = 1 5 ,  Schlag =  11.

Man kann alao im allgemeinon mit oinor Foatig- 
keit von 140 bis 150 kg/qmm, mit einer Elastizitiils- 
grenze von 120 kg/qinm und oiner Schlagarbeit von 
10 biB 12 kgm rechnen, womit d o r  Stahl a is  wenig 
briichig u n d  ais fiir eino groBe Anzahl von Konstruk- 
tionsteilen (wio AVelIon, Triebwerke) v o rw e n d b a r  
charakterisiert erscheint. Seit einigen Monaten macht 
sich immer mehr das Bostreben goltend, dein Stahl 
Y a n a d i u m  zuzuaetzen. Auf die wicbtigo Rollo, welche 
diesem Element ais L e g ie ru n g B b e s ta n d to il  des Stahles 
zukommt, ist borcits mehrfach in dor Literatur* hin- 
gowieson worden. Schon ein Zusatz von 0,2 bis 0 ,3°/o 
geniigt, um im gehiirteten ZuBtande die Bruchfestig- 
keit und die Elastizitiltsgronze morklich zu orhohen, 
ohne daB dio Bearbeitbarkeit im ausgeglilhten Zu- 
stftiido im  geringsten beeintrachtigt w ird . Ea iat eine 
auffallende Tateacho, daB dio Frage dos Yanadium- 
zusatzes in England und noch mehr in Amerika viel 
weiter fo r tg e B c h r it te n  ist, ais auf dem e u ro p iiisc h en  
Festland; es sind boreita aelir interesaante Erfolgo 
mit Yanadium bei Horatellung von Panzerplatten, 
Fedorn, Stanzen usw. erzielt worden, und es ist daher 
berechtigt, wonn nunmehr auch bei uns dio Industrie 
diesem neuon LegierungBbestandtoil dio groBte Auf- 
merkBamkeit widmot.

AYaB dio Yereinfachung der thermischen Behand- 
lung botrifft, ao machte sich zunachst das Bostreben 
goltend, Stahlsorton zu achaffen, bei welchen das 
liiB tige Anlassen nicht orforderlich iat, welcho also 
direkt nach dem Abachrecken eiue fiir ihren Yer- 
wendungszweck geniigendo Zahigkeit besitzen. In 
dieaer Beziehung hervorragendo Eigenschaften besitzt 
der bereits erwiihnte Nickel-Yanadiumstahl, welcher 
nur einer ehizigon Hiirtung in W asser, und zwar bei 
einor nicht genau begrenzten Temperatur, bedarf. 
AuBordem verdient Erwahnung ein Stahl mit niedri- 
gem Nickel-, Mangan- und Silizimngehalt und ver- 
haltnismaBig hohom Kolilonstoffgehalt (0  =  0,45% , 
Ni =  1,25 °/0, Mn — 1,14 %, Si =  1,28 °/o), welcher 
nach oiner einfachen niirtung in Oel boi 800 bis 
9 0 0 0 verwendbar ist. Unter allen Wiirmebehand- 
lungen iat jedoch zweifollos jene die e in fac liB te , die 
in oiner bloBen Abkiihlung an der Luft beatelit; sie 
bietet auBerdom don Arorteil, daB einer Deformation 
des Stahlatiickes durch don HartungsprozeB, welche 
liamentlich beim Abschrecken in Waaser s to ta  zu be- 
furchten iat, vorgebeugt wird. Abgosehon von den 
Schnelldrelistahlen (wolche nicht Gegonstand dioser 
Abhandlung sind), eignen sich fiir Lufthiirtung liaupt- 
s2chlich einige Nickelstahlo m it  odor obne Chrom- 
zusatz,und zwar sind es diojenigen Stahle, welche im 
ausgegluhten Z uB tande  auf der Grenze zwischen per- 
litischem und martouBitischem Gefiige stehon. Bei 
diesen geniigt eine Lufthiirtung, um das Gefiige voll- 
standig martensitiach zu machcn. Eino groBo TJn- 
annehmlichkeit besitzen jedoch diese Stahlo; bekannt- 
lich hangt ihro Struktur im a u B g e g l i ih t en  Zuatande 
von der Summo der Beatandteilo C +  N i -j- Mn +  Cr 
ab, welche siimtlich dio Martensitbildung begilnstigen, 
und es  geniigt daher eino kleine Aenderung in der 
Zuaammenaetzung, eine zufiillige goringo Erhohung 
e in e a  oder mehrorer dieser Beatandteile, um aie in 
dio Gruppe der martensitischen Stahle zu Yeraetzen 
und damit ihro Bearbeitbarkeit auBerst sehwierig oder

* F =  Festigkeit, E =  Elastizitatsgrenzo, L =  Deh- * Yergl. u. a. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 468,
nung, S  =  Dehnung +  Querscbnittsverminderung. S. 992; 1908 S. 918; 1907 S. 1367.
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g a r  u n m j ig l i c h  zu m a c h o n .  N a c b s t e l i e n d  z w e i  B e i -  
Bpiele l u f t h S r t o n  d e r  S t i t h l o :

1. Z u s a m m e i iB o tz u n g :  C =  0 ,75  °/o, N i  == 3 ,8 2  °/o,
Cr =  1,28 °/o, Mn =  0,52 %  Si =  0,17 °/o.

Eigcnachaften im ausgegltlhten Zuatande: F =  97,0, 
E =  76,8, L =  12°/o, 2  =  10, Schlagarboit =  8.

Eigenschaften im gehiirteten (in Luft bei 850 °) 
Zustande: F =  135, E =  132, L =  10°/o,
2 =  20, Scblagarbeit =  8.

2. Z u s a m m e n s e t z u n g :  C — 0,2 5 2  °/o, N i  =  5,43 °/<>!
Cr =  0,52 o/o, Mn =  0,33 °/o, Si =  0,22 °/o.

EigpBchaften im ausgogliihten Zustando: K — 76, 
E =  64,3, L =  18°/o, 3  =  60,2, Scblagarbeit — 20.

EigeiiBchaftcn im gehiirteten (in Luft bei 850 *) 
Zuatande: F =  123, E =  105,4, L =  10 “/o,
3 = 4 8 , 5 ,  Scblagarbeit =  12.

Weiterhin macbt sieli in der Spezialstahlfabri- 
kation das Bestreben geltend, Stiiblo mit hohorom 
Itohlenstoffgohalt berzustellen. Dor Kohlenstoff ist 
der wirksamste Legiorungsbestandteil in bezug auf 
den mineralogischen Hiirtegrad; letzterer scheint mit 
der Abnutzung boi Reibuugsbeanspruchung in Be- 
ziohung zu stehen, und man hat daher versucht, fur 
gewisse Konstruktionsteile, wolcho hauptBiichlich auf 
Reibuug beansprueht werden und boi denen es nicht 
uuf allzu groBe Ziihigkoit ankomint, Spezialstahlo.mit 
hoherem Kohlenstoffgehalt zu verwonden. G u i l l e t  
fiihrt ais Boispiele zwei Stahlgattungen an, welcho 
von ein und derselben franziisischen Firma lierruhren:

1. C =  0,33 7o, Ni =  2,43 “/o, Cr =  0,42 °/o, Mn =
0,43 o/0) Si =  0,26 °/o.

2. C =  0,626 °/o, Ni =  2,6 %, O  =  °»55 °/». Mn =
0,22 °/o, Si =  0,32 °/o.
Yoratebendes zusammoufassend kann man Bagen, 

daB in den drei Jahren seit dom BriiBBelor KongroB 
neuo Stahltypen nicht geschatfen worden sind; in- 
desson haben gowisse, dam a lB  schon bekannte, aber 
noch wenig in die Praxis eingefuhrte Spezialstiihle 
groBe wirtachaftliche Bedeutung gewonnon, so nament- 
lich die einfachen uud mit anderen LegierungBbestand- 
teilen kombinierten Yanadiumstiihle, ferner die fur 
Lufthartung geeigneten NickelstShle mit und ohno 
Chromzusatz. — Itr.

* *
*

Auf die Yerschicdenen Arbeiten, die dom Inter- 
nationalen V e rb a n d  in  Kopenhagen u ber

die P riifn n g sy erfa h ren  h y d ra u lisch er  B inde- 
in itte l

vorgelegt wordon sind, kann an dieser Stello nur kurz 
hingewiesen werden. Es lagen unter anderem fol- 
gende Berichto vor:

F . Sc h i i l e  (Zilrich): Einhoitliche Priifung liydrau- 
lischer Bindemittel mittels Prismen. Norinalsaud. 
( K o in m is s io n s b o r ic h t . )

R. F e r e t  (Boulogno-sur-Mer): Fortschritte in den 
Prftfuhgsyerfahren hydraulischer Bindemittel.

B. I C i r s c h  ( W i e n ) :  U e b e r  d a s  A n b i n d e n  d e r  
M o r te l  n a c h  y e r s c h i c d e n e n  A r b e i t s p a u s e n .

M. G a r y  (GroB-Lichterfelde): Aufsuchung eiueB 
moglichst einfachen Yerfahrena zur Bestimmung des

feinsten Mehles im Portlandzement auf dem W ege der 
Schlnmmungodor Windsichtuńg. (Kommiasionsbericht.)

P. M a y n t z  P o t e r s e n  (Kopenhagen): Anhang 
zu diesem Bericht.

J. B i e d  (Le Teil, Yiyiers, Ardftche): Ueber die Zer- 
setzung yon Mortel durch schwefolsiiurehaltigc AYasser.

B o r t r a m  BI o u n t  (London): Ueber beB cbleunigte 
V o lu m b es ta n d ig k e itsp ro b e n  der Zemente.

F r . B e r g e r  (Wien): Beschleunigte Prufung by- 
draulischer Bindemittel auf ihro Bindekraft.

L. D o y a I (Paris): Die W armwasser - Schnell- 
probeu dos Zejnentes.

A l f r e d  G r o i l  (Wien): Beschleunigte PrOfung 
hydraulischer Bindemittel auf ihre Bindekraft.

Im allgemeinen werden nur dio schon yorhan- 
denen Methoden oiner gruudlichen Nachpriifung unter- 
zogen, da nur wonige neuo Yerfahren in Yorschlag 
gebracht worden waren, derou Sicherheit und Ge- 
nauigkeit noch nicht genttgend festgestellt werden 
konnte. Zu dieaon gelioren dio Bestimmung des 
feinsten Mehles im Portlandzement durch W indsich
tung und die beachleunigto Fostigkeitsprufung durch 
dio Anwondung von kochendom Wasser, ferner die 
Arbeiten iiber die Eignung oiner einhoitlieben pris- 
matischen Form der Probekorper, welche die jetzt 
iiblichen Formen fiir Zug- und Druckfestigkeitaprobon 
in sich yereinigen soli. Zur Prufung auf Yolum- 
bostiindigkeit yon Zementen wurde die in den eng- 
lischen Normen yorhandene Methode von L e 
C h a t e l i e r  ais dio Bicherste und geuauoBto empfohlen. 
Sehr interessant sind die Arbeiton iiber den EinfluB 
sulfathaltiger Wasser auf Zemente. Es gelit aus 
ihnen hervor, daB yor allem Losungen von Kalzium- 
und Magnesiumsulfat auBerordentlich zerstorend wir- 
kon, und zwar in starkerem MaBe auf Portlandzement 
ais auf hydraulische Bindemittel, dio unter Zuschlag 
von Puzzolauen horgestellt worden. Nach meinen 
Erfahrungen sind Zemente, dio aus granulierten 
H o c h o f e n a c h l a c k e n  hergestellt worden, besonders 
widorstandsfahig gegen Salzlosungen.

Der Yerband hollt, daB er demniichst in der 
Lago sein wird, iiber neu Yorgosclilagone Methoden 
nach eingehender Prufung definitivo Yorschl&ge zu 
dereń allgomoiner Einfuhrung machen zu konnen.

Im iibrigon muB wegen der ausfuhrlichen Mit- 
teilungen iiber die oben angefuhrton Arbeiten auf die 
Yeroffentlichungen in den „Mitteilungen des Inter- 
nationalen Yorbandes“ 1909 Ileft 5, G, 7 und 9 ver- 
■wiesen werden. D r_ W alter Muth.

Centralverband Deutscher Industrieller.
Dor Centraiyorband Deutscher Industrieller hiilt 

am 15. Oktober d. J. zu Berlin oine AusscliuBsitzung 
ab. Auf der Tageaordmmg stehon auBer geschŁft- 
lichon Angologonheiten dio Begriindung des llaiisa- 
bundes und dio Stellung des Centralrerbandes zu ihm, 
Berichterstutter : der Yorsitzende, Landrat a. D. R o e t -  
g o r ;  die Bildung eines ińdustriellen Wahlfonds, iie- 
richterstattor: Goneralaekrotiir II. A. B u e c k ;  die Bc- 
schlOsse der Gewerbeordnungskommission des lteichs- 
tages, Berichterstatter: Hegierungsrat Dr. Ba r t e l s .

Umschau.
Nelson-Winderhitzer. *

Bei dieser, ais neu bezeiclineten und iu Amerika 
patentierten Konstruktion steinerner Winderhitzer 
(Abbild. 1 bis 10) ist der Verbrennungsschacht in der 
Mitte angeordnet.** Es wird in der Beschreibung be-

* „The Iron A ge“ 1909, 15. Juli, S. 194.
** Dieselbe Anordnung zoigt schon Liirmanns

D. R. P. Ifr. 42 051 Tom 2, April 1887; Biehe auch 
„ Stahl und Eisen" 1888 S. 204.

XXXVII.s»

sondera heryorgehoben, daB die zum Bau yerwendeten 
feuerfesten Steine den gewohnlichen Formaten (Stan
dard) entaprechen, und deshalb leicht und billig her
gestellt werden konnten.

Der Verbrennungsschacht, welcher 1524 mm 
lichte W eite hat, ist aus Keilsteinen von 228,6 mm 
Lange hergestellt und bis zu einer Iloho yon 8000 mm, 
d. h. bis zu der Hohe, in welcher dio hochste Tem
peratur entwickelt wird, noch durch eine Ausmauerung 
mit Keilsteinen yon 114,3 mm yerstiirkt. Der Warme-

57



1458 Stahl nnd Eisen. Omschau. 29. Jahrg. Nr. 37.

A bbildung 2. 
S chn llt A—A

A bbildung 5. 
E rste Lngc.

A bbildung 6. 
Zweitc Lage.

A bbildung 3. 
S chu itt’ B— Ii.

A bbildung 7. 
Erstrt Lagc.

A bbildung 8. 
Zw eite Łnge.

S f.u .f.W

A bbildung 4. 
ScUnltt C -C .

A bbildung 10. 
Zwelte Lflge.

A bbildung 9. 
E rste Lago.A bbildung 1

speicher ist mit Steinen ron dem in Amorika go- 
wolnilichen Formate (Standard) von 9 X  •t'/» X  2 l/a Żoll 
( =  228,0 X -114,8 X  63,5 mm) uusgosetzt. Daa Mantel- 
mauerwerk ist nur 340 mm stark ; dio Steino der Ans- 
setzung dea Warmespeichera bindenin dasselbe hinein, 
was nicht zu ompfohlen iat, weil die Erwarmung, also 
die Ausdehnung diosor Teile, eino vorachiedene ist.

Die abwechselnden, den notwendigon Vorlmnd 
gebcnden Steinaehichton der Nelson-W inderliitzer sind 
in den Abbildungon 5 und G in vorgroBortom MaG- 
atabe 'gezeicbnet. Daboi^crgibt aich bei Anwendung 
des empfohlenen Formates, mit Fugen von 5 mm,

setzung dos Wiirmeapeichers, und dazu oin Steinformat 
von 465 X 180 X 75 mm aowio ein Mantelmauorwurk 
von 455 mm an, so wiirde man bei denselben auBcren 
Abmesaungen des AYindcrhitzers 2000 qm Heizflache 
und 581 000 kg Stoingewicbt haben.

H er  l i n ,  im August 1909.
Fritz lfr, LUrmnnn.

Mnnganstnlil.
Die bekannto franzSsischo Firma S c h n e i d e r  & Co. 

bespricht in einer durch mohrore guto Jilustrationon 
erliiutorten Abliandlung* die Eigenschaften und Yer-

dali die Ahmcssungen der Oeffnungen in den auf- 
einanderfolgonden Lagen zwischen 238,6 mm und 
236,1 mm wechseln wurden, so daB in den Flachen 
der Wandungen dor SefiSchte Unebenheiten von 
2,5 mm entstehen. Dieae Unebenheiten, welche zu 
vcrmchrten Ansatzen von Staub Veranlassung gehen, 
miissen also durch entaprechende Atuinderung des 
Formates (Standard) formieden werden. SchSchte 
von 238,0 mm W cite sind -nelleicht fiir nngereinigte 
Gase erforderlich; fiir goreinigte GaBC aber kommt 
man mit 150 mm Quadrat aus.

Der in der Qaclle gezeichnete Nelson-W ind- 
erhitzer hat 5700 mm Durchmesser, 22 000 mm Jlohc 
und 1920 qm Heizliache; das Gesamtgowicht der cr- 
forderlichen fouerfesten Steine ist rund 600 000 kg. 
Wendet man dagegen die in Abbild. 9 und 10 wieder- 
gegebene, in Deutschland gebriiuclilicbo Art der Aus*

wendungsgcbiete von Manganstalil. Analysań werden 
leiderjnicht angegeben, doch ist aus dom Naehstehen- 
den zu ontiiehmcn, daB es sich um ein .Materiał handelt, 
d e ss e n  KleingefOge aus reinem odor nahezu roinem 
Austenit besteht. Der Stahl zeichnot sich vor allen 
Dingen durch semen hohen Widerstand gegen Ver- 
schleiB aus und iibcrtrifft in dieser Beziehung alle 
bekannten Stahlo. Er eignet sich daher hauptsSchlich 
zu Schienenkręuzungen, Woichen, Backen fiir Stein* 
brceher usw., iiberhaupt fiir alle bisher aus anderoin 
Stahl gefertigten Gegonstande, welclie groBer Ab- 
nutzung unterworfen sind. Mit dieser w ertY o lle n  Eigen- 
schaft Terbindet der Manganstalii den Torteil, nach 
geeigneter Behamllung auBerordentlieh zaho z u sein. 
Er laBt sich schmieden^und walzen, erfordert jedoch

* „ltoYuo de Metallurgio“ 1909, Mai, S. 551.
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hierbei besondero YorsichtamaBrogoln. Praktisch ist 
er unmagnetiBch. Dio ublichon mpcbaniBchon Pril- 
fungen (ZorroiB-, Schlag- und Biogoyoraucho), noch 
weichen im aligemeinen dio in der Industrie zur Ycr- 
wendung gelangenden Motallo und Logioruągen bo- 
urteilt werden, laasen die Yorzilgo des .Manganstahles 
wenig orkennon; donnoch Bind dio.Ergcbnisse an aich

interessant. Der (juotient —- (K =  Elastizitiitagrenze,

K =  ZorrciBlast) ist, -wie boi don Stiihlen mit bohem

Mckolgohalt, niedrig; er betragt etwa „ . DieQuer-

8chnittsverminderung ist verbaltnismiil!ig gering, da 
sich die Dehnung fast gleiclnnaBig auf dio ganze Stab- 
liingo verteilt. Die Zorroipfoatigkeit ist bohor, ala boi 
den hoebprozomigOn NickoIstahtóS mit 20 bis 25 o/o 
M ckel; aioOrreicht und Dborschroitet sogar lOOkg/umm. 
Schlag- und liiegoversuche ergeben oine guto ZShig- 
keit, welclie der des woichen Kohlenstotfstahles gleich- 
wertig ist. Ueberzeugender fiir dio Ueberlegenbeit 
nnd wirtschaftlichon Yorziige dos Manganstahlos gegen- 
Uher anderen Stubien fiir gewisso Zwecko wirken Yor- 
8cbleiBverauche. Nachatobond einige Boispiele aua 
der Praxia:

a) Eisenbahnschienen-Horzstiicko aus Mangan stalli, 
welche von 37 000 bezw. 26 885 Ziigoń bofahren waren, 
zeigten noch koino morklicho Abnutzung; in oinom 
anderen Palle, in welchem dio Anzahl dor Ziige 71200 
betrug, wurde eino 2 mm starko Abnutzung festgostollt.

b) Eino StraBenbahnwoiche ans .Manganstahl, 
welche acit 32 Monaten in IJetriob ist, belindet sich 
in einem ausgozoicbneten Zustando und wird voraus- 
sichtlich noch eine gloicho Betriobsdauer aushalton; 
bei Yorwendu]ig gowdlinlichen Kohlenstollstahles muBto 
eine Auswechaelung mindostena alle 20 Monato vor- 
genommon ■werden.

c) Yorgloichende Yersuche mit Horzstiicken der 
1’ariser Untorgrundbabn aus .Manganstahl und gewolm- 
lichem Stalli orgebon fur lotztoron e in e n  etwa aclit- 
mal schnelleren YorachleiC. Eino Y o rtik a lo  Abnutzung 
von 1 mm zeigte aich bei dem .Manganstahl erst naeh 
(leni Befabren Yon 193 333 Ziigen, bei dom gewiihn- 
lichcn Stahl jedoch schon naeh dem Befabren Yon 
24 300 Ziigen. Aehnlicho Ergobniase wurden beim 
Verglcicb von ganzon Schionen aus -Manganstahl und 
gewohnlichom Kohlonstoffatahl orzielt, Diese Boiapiele 
mogen genugen.

Der Manganstahl gelangt im gegossenen, gewalz- 
ten und goschmiedeton Zustande zur Vorwendung. 
Wegcn aeiner groBen lliirto kann er nicht mit Stabl- 
werkzougen, sondorn nur mit Schmirgel boarbeitet 
werden. lin gegossenen Zustando Yerwendot man ilin 
mit Erfolg fiir dio lloratellung von Gleisteilen fiir 
Eisen- und Strafienlmhnon, von Stoinbrechor- und 
Baggorteilon, Eisenbahnwagenriidem usw. Das Walzen 
und Schmieden erfordert, wie schon erwahnt, boson- 
dere YorsiehtsmaBrcgoln*, da das Temporaturintervall, 
welchoB bei der Ycrarbeitung eingohalten werden muB, 
ein sehr eng begrenztea ist. Indesscn ist es dor Firma 
gelungen, auch groBere Gegenstaude, z. B. Panzer- 
platten filr Geldschranko und Eisenbahnsehienen y o ii  

groBer Lange durch W alzen horzustellen. Itr.

Zur Beslinimung der Fohlergrenzo beim 
Austiiusch roń Eison- und Mnngauerz-Analyson.

Ein deutschea Hochofenwork und eine engliBche 
Erzfirma haben aich an die I l o c h o f e n k o m m i s a i o n  
des Yereina dcutB cher Eiaenhiittenleute gewandt, um 
eine fiir beide Teilo maBgebendo Entacheidung iiber 
die Aualogung einea E r z l i e f o r u n g s Y o r t r a g e a  zu 
erhalten. Da die Angclegenheit uns Yon allgemeinem  
IntereBae erachoint insofern, ais dio damit beriihrto 
Streitfrage tSglich in der Praxia aich wioder ergeben

* Ycrgl. „Stahl und Eisenu 1909 S. 721 ff.

kann und oino grundsatzliche Entscbeidung daher 
wicbtigaeindflrfte, aobringon wirnacbstehend oine kurze 
Daratellung des Sacbverhaltea sowie dio von der ange- 
rufenen nochofenkom m isB ion  getrolTeno Entschoidung.

Das k a u f e n d e  W o r k  fiibrte folgendes aua:
„Der weitaus groBto Teil dor Eieen- und ilangan- 

orzo wird auf Baaia oines bestimmten Metallgehaltes 
Yorhandelt. Bei Beatimmung dieaes Metallgehaltes 
wird f a a t  auaachlieBlicb die im Erz Yorhandeno NiiBBe 
in Abzug gebracht, und zwar entwedor in der Weise, 
daB man don von Vorkiiufor und Kiiufer gemein- 
B c h a f t l i c l i  ermittelten Xaaaegehalt Yon dem aich in der 
bei 100° C getrocknoten Prohe ergebenden Metall- 
gehalt in Abzug bringt (der haudelaiibliche AuBdruck 
fiir dieso Art der Verrechnung ist: gokauft auf Basia 
yoii . . . . o/0 Metali im Feuchten), oder dio bei 100° C 
ermittelto Niiaae wird an dem Gewicht dor betrclfen- 
den Dampferladung in Abzug gobracht, und die Be- 
rechnung dea aicli dann ergebenden Ńettogewichtoa 
erfolgt auf Grund des a ic l i  in der Trockenprobe er- 
gebonden Metnllgehaltea, ohne Abzug der Niiaso yoii 
dieaem Gelialto.

Zur Bestimmung des fiir dio Berochnung maB- 
gebenden Metallgohaltca findet ein Auatauach der 
AnalyBcn doa ICiiiifera und des Yerkiiufera atatt. Dieae 
AiialyBen werden aua vom Yerkiiufor und vom  lCiiufer 
gemeinachaftlich genommonen Probcn angefertigt, und 
ihr Durchachnittacrgebnia ist der Berochnung dea Erzea 
zugruude zu legen, sofern der Unterschied in den 
beidoraeitigen B ofu n d en  dio Yortraglich featgelegte 
Fehlergrenze nicht iiberateigt, wahrend bei Ueber- 
achroiten dieser Fcblorgrenze die Berechnung dea 
Erzea auf Grund des Ergebniaaea einer Sehiedaanalyse 
zu erfolgen hat.

Yon unsenn Kontrabenten wird nun dor Stundpunkt 
Yertroton, daB, im Fallo die Erze auf Baaia eines 
Metallgehaltoa im Feuchten gokauft w orden , die Yon 
beiden Teilen ermittelten A n alyacn ergob n iaao  naeh 
Abzug der gemeinachaftlich festgeatellten NSaao zum 
Auatauach golangon, und oino SchiedaanalyBO in dieaom 
Fallo nur erforderlich iat, wonn der Unterschied zwi- 
schen den ermittelten Gehalten im feuchten Zuatande 
die Y ertrag licb  featgelegte Fehlergrenze iib era te ig t.

Wir aind der Ansicht, daB, ohno Kilcksicht darauf, 
ob das Erz auf Basia dor Gchalte im trockeneti oder 
feuchten Zustande gokauft worden iat, in beiden Fiillen 
die Ergobnisse der Analyse ausgetauscht worden 
miisson, wolcho aua der gemeinachaftlich genommenen 
und boi 100° C gotrockneten Probe angefertigt wird, 
und daB eine SchiedaanalyBO dann notwendig iat, wonn 
die Diiforenz zwischen diesen Ergebnisaen dio Y er
traglicb featgelegte Fehlergronzo iiborsteigt.

Sind Yoin K aufer beispielawoiso 50,75 °/o Eisen  
im T rockenen und Yoin Y erkiiufor 51,26 0/0 Eiaon im  
Trockonen erm ittelt worden bei einer gem einachaftlich  
featgestellten  NaaBe Yon 5 °/o , ao wurde unsorer 
A nsiclit naeh, falla eino F ehlergrenze von 0,50 u/o ver- 
traglich  Y o rg e se b e n  iat, eino Scbiedsanalyae erforder
lich  sein, da die D iiferenz zw ischen den beiden Eisen- 
gehalten  im  T rockenen d ie Fehlergrenze iiberateigt. 
D ie Schiedaanalyao konnte jodocb unterbleiben, wenn  
dio NSbbb yoi i den genanuten Analyaenergebniasen  
abgozogen  wiirde.

Dem geuiaB haben wir biaber led iglich  dio Ana- 
lyaen im trockonen Zustande, d. h. wio aie Yon den 
beidoraeitigen Laboratorien aus den gem einachaftlich  
gctrockneten Proben an gefertigt wurden, ausgetauscht  
und gegen iib ergeste llt, da, falls die F ehlergrenze auf 
die G ehalte im  Feuchten anzuwenden wSro, dio beider- 
se itigen  Laboratorien um so ungenauer arbeiten  
konnten, je  groBer der K aaaegebalt dea Erzea wiiro. 
DieB entspricht unserer M einung naeh nicht der Absicht, 
die man boi F estsetzu n g  der Fehlergrenze verfolgt.

Im aligem einen  diirfto man von der A nsicht aus- 
gehen, daB die Ergobniase der von zw ei Laboratorien
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ans ein mul derselben Probe nngefortigteu Analyaen 
bei genauem Arbeiten um nicht mołir ais 0,5 °/o der 
moiatona fiir Eison und Mangan yortraglich foatge- 
legten Fohlorgrenze differioren dilrfen, und da die 
Anaiysen-Feststellung in siimtlichen Laboratorien 
aus der bei 100° O getrocknoten Probe orfolgt, so 
muB unsorer Ansicht nach auch dio łfiisao boim Yor- 
gloicb dioBer Ergebniaso yollatiindig auaachoidon.

Daaaelbe gilt entaprechend auch fiir otwa er- 
forderliclio andere Austauschorgebnisae wie Silika, 
Phosphor, Schwofel usw.0

Aus dom Vo r t r a g o ,  dor zwiachon don boiden 
Parteien geachlosaen wurdo, gebt folgondea hervor:

P r e i s  auf BaBis Yon:
50 °/o Eisen im Fouchton . -f- 25 Ą

8 „ Silica „ „ . f  12l/ » ,)

P r o b ę n a h  m e u n d F e u c h t i g k o i t a b e  a tim -  
m u n g :  Dieselben iinden gemeinschaftlich in X. X. 
oder N. atatt, wiihrend dor Entloschuug.

A n a 1 y 8 e n a u s t  a u s o h : Dor Analyaonauatauaeh 
hat an einem rochtzeitig vorher zu bestimmenden 
Tage zu erfolgen.

Dio Ycrrochmmg goBchioht auf Griind des Mittels 
der auagetauachton Annlysenergebnisso, Yorauageactzt, 
dafi dńr Untorachied in Eiaen und Silika nicht grSBor 
ist  ais 0,5 8/»'

Boi groGeren Untcrschioden entscheidet Schioda- 
analyse, welche s e i t e u s ..............anzufertigen ist.

Dio l i e f e r n d o  F i r m a  SuBert aich folgendor- 
maBon:

„Fiir Rechnung der bedeutondou onglischen Ge- 
sollschaft, dor Firma X., babo ich mit dor Firma X. 
einen groBeren Yortrag fiir die Lioferung von Eisen- 
orz goschloBscu und bcgleito ich Ihnon oinen Auszug 
der oinschlagenden Bodingungon dicaos Yertragea. 
Unter domaelben balie icb eino Eadung per Dampfer 
, A." abgcliofcrt, iii welcher mein Choiniker fand:

46,76 °/» Eisen im feuehton Zustande 
und dio Firma X. 46,30 °/« Eison im fouchton Zustando. 
Dio Feuchtigkoit wurde gomeinschaftlich featgoatollt 
mit 9,40 °/o.

In dioaer W eise wird dor Auatauach iiborall hier, 
sowie auch in Amerika gehandhabt. Dor IC&ufer hat 
jedoch aein Resultat in „Eisen im Trocknon" und 
„Feuchtigkoit11 getremit und findet so:

51,10%  Eisen im trockonen Zustando,
9.40 o/o Fouchtigkeit,

gegen das Resultat unsorcB  Chemikers von :
51,61 °/° Eisen im trockonen ZuBtande,

9.40 ®/o Feuchtigkoit.
Somit ilbertchreito boi dieser Art dos Austausches 
der Unterschiod das vorgeschriobeno '/> °/» um 0,01 o'jo- 
Darauf aandten dio Kttufer ein Muster an die Ilerren 
Y. zur Schiedsanalyae, welche

50,94 °/o Eisen im trockonen Zustando 
.orgab, und wiirde dieaes Resultat bei 9,40 o/0 Kiisse 
einem Eiaongohalt im „fouchten Zustando" Yon 
46,15 °/o ontspreohen.

Die Differenz zwiseben 46,53 °/o Eison im Fouchton 
(Durchsehnitt von 46,76 und 4G.30 o/o) und 46,15 % 
Eiaen (Resultat doa Herrn Y.) arbeitet aich auf etwa 

zuungunsten dor Yerkiiufer aus.
Dio Frage, ob unter den obwaltondon Yertrags- 

bodingungen der AuBtauach des Eisengehaltes im 
Feuchten oder im Trockonen erfolgon muB, hat die 
Direktionon beidor Geaellschaften beschaftigt, und da 
eine Einigung nicht zu erzielen war, haben beido 
Parteien sich geeinigt, dieso Angolegonheit Ihrem  
Schiedsspruch zu unterworfen,

Dio onglische Erzfirma X. woiat darauf hin, daB im 
Yertrage der Eisengohalt im Trockneu in kelner

W oise erwiihnt iat,  nnd da an d o rae itB  d e r  Eisen
gohalt mit „Eison im Fouchton" bezoichnet wurdo, so 
hegt sio die Ansicht, daB dio Iilauael, welche don 
Analyaenaustauach bebandclt, ebonfalls nur auf „Eison 
im Fouchton" Bezug haben kann, und wonn dios 
nicht so boabsiclitigt war, so hat te dioB ganz sjieziell 
klar gemacht worden miissen. Mit andoron Worton, 
das Wort „Eiaen" ist im Yertrage spezioll ais „Eiaen 
im Feuchten" bogrenzt und d e f i n i e r t  worden.

Es ist vielloicht noch zu boriicksichtigon, daB die 
Feuchtigkoit gemeinschaftlich b eB tim m t wurde, und 
da dioBolbe nicht vom Gewicht abzuziobon ist, bei 
einem Yorkauf auf BaBis von „Eison im Feuchten", 
bo diont diesolbe lodiglich zur Umrechnung des 
„Eisens im  Trockneu" zum „Eisen im Fouchton", iat 
Bornit ein Elemont, d a B  vortragBgomiiB fiir beido Teile 
gleieh zu sein hat.

In England ist os dio langjShrigo Gowobnheit, 
boi einem Analyaenaustausch Bich nach dor Yorkaufs- 
basis zu richteu. Besagt diesolbe „Eisen im Feuch
ten", so wird der gogonsoitigo Eisengehalt im feuchten 
Zustand ausgotauscht; boBagt dioaeibo jedoch „Eisen 
im Trocknen", so tauacht man den EiaengehaH im 
Trocknon und den Feuchtigkoitsgehalt aua."

Dio H o  o h o  f o n  k o m m i s s i o n  dea Yereins 
deutscher Eisenhuttonleute hat ihro Ansicht iiber 
diesen Streitfall in folgendor Rutach 1 i o B u ng nieder- 
gelogt:

„Es ist in Doutschland wohl allgomoin Gobraueh, 
falls nicht ausdriieklich daa Gogontoil festgclegt iat, 
die fiir die boideraeitigen Befundo ais zuliiBsig ho- 
zeichneten Untorscbiedo in den Gehalton an Eisen, 
Silika usw. ais Unterachiedo der Gobalto zu vor- 
atehen, die in den bei 100° C getrockneten Proben 
ormittelt wurden, unbokiimmert darum, ob dio Yer- 
rechnung orfolgt auf Grund dor Gehalto im trockonen 
oder im feuchten Erz. Auch ist ca, wenn nicht 
allgemein, so doch weitaus iiberwiogend Gebraucli, 
daB jedo Partci dio Gobalto zum AustauBch bringt, 
dio ihrerseita in der bei 100° C getrockneten Próbo 
festgeatellt wurden und den gemeinaam ermittoltcn 
Xiiaaegohalt hinzufiigt."

Das Hirth-Mlnhueter fiir Foinmessnng.
Das Instrument diont zur zahlcnmiiBigen Fest- 

stollung foinor Unterachiodo, ist also oin Yorgloichs- 
MoBapparat. An Stello dor sonst ilblichon Mikro- 
moterachraube mit Ring- odor Trommelakala tritt ein 
W inkcl - Fuhlhobol mit oinem Hobelverhiiltnia von 
1 : 100 biB 1 : 500, wolchor in sohr goseliickter Woise 
in ein Rohr, daa MeBrohr, oingebaut ist. Diesea dient 
ais llauptorgan dor verachiedonen Ausfiihruugs- uml 
Auwondungsartcn.

In dor achematischen Darstelhing, Abbildung 1, 
ist a dio in das Rohr eingolagorte foate Schnoide ais 
Stiitze deB Winkolhebola, b dio am oberen Endo des 
Fublatiftea boflndlicho Schnoide ais Endpunkt des 
kurzeń und c dio Zeigerspitzo ais Endpunkt dea langen 
Hobelarmes. Eino Feder d aorgt fiir KraftschluB. 
Dor Hebel o cndlich dient dazu, den FShlatift auf- 
zubeben, um daa MeBstiick, wolches sich untor diesem 
auf einem Schraubtisch befindot, froi einacliieben zu 
konnen.

In der uns vorliegondon Auafiihrung dea Apparates 
iat die Skala 21 mm lang uud in Millitneter geteilt, so 
daB bei dem auf der Skala angegobonen llebelver- 
hiUtnis 1 : 100 huudertstol Millimetor genau abgelosen 
werden konnen. Daa Instrument kann also fiir Unter- 
echiedo bis zu etwa 0,2 mm yerwoudet werden.

Abbildung 2 zeigt die Anordnung, welche fiir die 
Taatung ilncher Korper beatimmt ist, die auf einen
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Sehraabtjach goBte l l t  werden. Auf diesem bofindot 
sich im yorliegenden Fallo ein Normalstttok. Alit 
Hilfo dor Schraubo s wird dor Tisch so oingeatellt, 
tlftB dor Zoiger auf 0 stoht. Durcli Niodordriicken 
des llobola e wird das Normalstiick — um jeno 0,2 mm
— froi und kann gogen das Arbeitastiick ausgewech- 
selt worden. An dor liunmohrigen Stollung dos Zoigora 
ist dann dor Untorsciiiod zahlenmitBig foatzuatollen. 
Mau sielit, daB dio Handhabung wosontlich gonauer 
ist ais bei den bishorigon Schraublebron bozw. MeB- 
apparaten. Das hier, abgesolien von oinzolnon kilnat- 
licbcn Konstruktionon, erforderlicho Gofiihl ist yoll- 
stiindig auagoschaltot und das Augo an soino Stello 
geeotzt. Dagogon iBt boi don bishorigon Einrichtungen 
die Bestimmung dos GosamtmaGoa nur mit Hilfo einoa 
Normalatiickos moglich.

Die dom Apparato hoigegebone Beachroibung ont- 
hiilt versehiodono Anwendungsformon. Zunttchat ist 
der Tisch unter Schriigstollung dos Gostollos durch

A bbildung I. A bljllduug 2.

Scliema d e r  A nordnung dea A nordnung fiir die Ta^iung 
łllrth-M lnim eters. liacher K orper.

eine nach einor Skala yerschiebbaro Gegonlage er- 
setzt, um gloicli yoreinstellen zu konnon. Fiir groBoro 
Melistilcko erhiilt das Gestoll entsprochende Biigel- 
form, Sohr zwockmaGig ist die Anordnuug fiir kleino 
Kingę, boi weloher das Gestoll ganz yoracliwindet und 
durch einon Anbau an dem MeBrohr orsotzt wird. 
Dieses hat zwoi fosto und einon bewoglichOB Nocken, 
der am Fiiblatift bofostigt ist. Dieso drei Punkte be- 
stimmen don Durchmesser dos Kroisos. Eine iihn- 
licho Anordnung mit Winkeliibertragung zwischon 
Fiihlstift und Nocko dient zum Messon groGeror 
Kingę, wobei die festen Nocken in Schlitzen verstell- 
bar sind, um das Instrument Yoraehiedenen GroBon 
aupaaaon zu konnon. Fiir noch groBere Ringo erhiilt 
das Gestoll wieder eino sohr oinfacho Form, da es 
dann nur zwoi Nocken zu tragen hat, wiihrend das 
MeBrohr in dio urspriinglicho Form zuriickgeht und, 
fiir noch groBere Yerhiiltnisse, mit Yerlfingorunga- 
stangen Torsehen wird.

Die Ausfiihrung dos uns freundlichat von der aua- 
fiihrenden Firma Fortuna-W erko, Albert Ilirth, Cann- 
statt-Stuttgart, zur YerfUgung geatellton Inatrnmontea 
lat tadelloa. Ea ist hoch erfreulich zu aehen, welche 
VoUkommenhoit unsoro 1‘riiziBionamechanik im Foin- 
maschinenbau erreicht bat, yon der man vor knapp

zwailzig Jahren, ala dio orate Uniyersulaehleifmnschine 
von Brown & Sharp nacli Deutschland kam,* noch 
koino Almung hatto.

Nur oino kleine Bemorkung soi noch gostattot. 
Dor inonachliche Fingor ist nicht geeignet, die auBer- 
ordentlich goringo Bewegung von etwa 0,2 mm mit 
Sicherheit zu steuorn. Es diirfto daher wiinschena- 
wert erach oińen, dem Hebel e oin ganz wesentlich 
groGoroa Yorhiiltnia zu geben oder aber etwa durch 
ein kloinoB Eszenter zu ersetzen. Daa Aufhobon des 
Fiihlatiftea wird dann aanftor vor aich gehon, nament- 
licli wenn das Instrument einigo Zeit nicht gobraucht 
wordon iat. ' Ilar.diclce.

Yerffthron /um schnollon Austroeknen von Motor- 
wieklungon.

Auf den llilttenw orken  „K ram ato rsk ftjif in Sild- 
ruiiland wurde im  Yorigon Ja h re  nach einer sta ti- 
gehabton Ueberschwem m ung, durcli die fnst das ganze 
Fnbrikgoliinde unter Wasaor gosetzt wurde, ein wohl 
b isber noch n icht benutztes Y erfahron zum acimollon 
A ustroeknen der M otorwicklungen in Anwondung ge- 
bracht, iiber das S. v. Jankow sky in dor „E lektro- 
tochnisehen Zoit8chrift“ ** beriehtet, und daa wohl lur 
weitore Kroiao yon Intereaao aein diirfte.

Daa Austrocknon wurde mittela lleiBluftstrnlilea 
bewirkt, der dom Kolir, daa don erhitzten Wind yon 
den Co w p er- App a rato n zum Hochofen fiihrt, durch 
oin 30 min atarkeB eiaernea Kobr entnommen wurde. 
Da die Temperatur des Windoa yon 800° C zu dem 
beahsichtigten Zwecke yiol zu hocli war, ao wurde der 
Wind durcb einen biogaamen MotallBchiauch von
12 m Ijiinge geleitet.; dio Temperatur aank infolge- 
deasen ao achnell, dali der Wind am Auatrittaende dea 
Schlauchoa nur mehr eino Temperatur von 220° C 
besalt. Da auch dieae Temperatur noch ais gefiihr- 
lich eraolltet wurde, ao atellte man mittela Thermo- 
meter die Entfernung yon dem Milndungsondo dea 
Motallaehlauehoa fest, bei der dio Temperatur des 
ausgetretenen Luftatrahiea nicht ilbor 150° C betrug 
(etwa 200 bia 400 mm), und blios nun in der gefun- 
donen Entfernung daa Wassor aua den Windungon 
der 'Wicklungen beraua. Zum Auatroeknon eines 
.Motors, boi dem Kotor und Stator getrennt behandelt 
wurden, reiehten 40 Minuten aus. Nach dem Aus- 
trocknen yorgenommene Isolationsmogaungen ergaben 
befriedigende Ergebnisse, doch lielS man die Motoren 
yor dor ólgentliehen Inbetriebaetzung vier Stunden 
lang leer laufen, um sie dann erat normal zu belasten. 
Die Motoren arbeiten bereits seit zwei Monaten an- 
atandalos.

Boi dem Austrocknon iat jedoch darauf zu aellten, 
daB der yon der HeiBluft mitgofilhrte Staub nicht in 
die Ijiigor geriit, dio man yorhor nacli Moglichkeit 
gegen das Eimlringen yon Staub aehtttzen muli. Auch 
aind die Wicklungon nach dem Trocknen sorgfaltig 
zu putzen.

Yon unseren Hochscliulen.
Das soęben erschienene Programm der Konig- 

lioh Saehsiaohon Bergakadeinio zu F r o i  b o r g fiir das 
144. Studienjahr weist u. a. nnehstehonde mit dem 
ElSÓńliiittcnweseii in engater Beruhrung stehendo Vor- 
leaungen und Uebmigon wiihrond dea Winteraemeatera 
1909/10 auf:

I) 0 r i n g : Eisenprobierkundo; Ci a 1 i i : EiaenhiHten- 
kunde, AUgomeine mechaniscli-metallurgiacbe Tech
nologio, Ueber EiseiihiUtenaniagen, Fouerungskunde;

* Yon der Kgl. Facliachulo fiir die Stahlwaron- 
und Klemoiaoninduatrio doa Bergischen Landea zu 
tlemscheid orworben, ein Erfolg der Amerikafahrt dea 
Vereiii8 doutacher Eisenbuttenleuto 1890.

** 1909} 19. Auguat, S. 776 und 777.
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l l o i k o :  M otallogrnphie; R o c h :  Entworfon von Borg- 
und Hutióiigobaudon; S c h i f f n e r :  1!iUtonkiiiide, Elok- 
trom etallurgio, HjptenmaimiBchoś Praktikum.

Ferionkiirsus filr Giefiereiteclinikor.*
GomiiB einer Mitteilung dor Kgl. Bergakademio 

zu Claustlial habon sieli zu dem in der Zeit vom 1. 
biB 21. Oktober d. Ja. unter Łeitung yon Hm. Prof.

* Arergl. „Stahl und Eison“ 1909 S. 1130.

O s a n n  in Claustlial stattlindonden Ferienkuraua fUr 
Giofioreitochniker biaher schon 25 Horren angemeldet. 

Wir freuen una, daB dieser orste Ferienkursua 
aolclion Anklang gefunden hat und wunschen ihm 
nochmala besten Erfolg.

Fragekaston.
W elclie Stahlsorten oignon sieli ani boston:

1. zum Warmproason vou Mcssing,
2. filr Gesonko zum Schmiedcn yon Eisen?

Bucherschau.
Annuaire du Comite Central des llouilleres de 

France. Houiltóres. — Mines (le for. Quin- 
zieme nnnec. 1909. Paris (9‘, 55 Rue (le 
Chateaudun) 1909, Comite Central des ilouil- 
lftres dc France. 10 Fr.

Wio -wir schon bei friihoren Gologenhoiton wiedor- 
holt horyorgehoben haben, bringt das yorliegende Jabr- 
bucli eino Fiillo wichtigen Matorials fiir don, der das 
frauzoaiache Bergweaen konnen lernen will. ICurzon 
Mitteilungen iiber Yoratand usw. dea Comite Cen
tral des Houillórea do Franco, der Borgworkakammor 
fur dio Dop. Nord und Pas-de-Calaia sowio des Co- 
mitó des Houilleros do la Loiro schlioBt sieli mit nahe- 
zu 400 Soiten der Ilauptteil dea Werkos an, der ge- 
naue Angabou iiber dio dem Comite (Iob llouilleres 
do Franco angehorenden GcBollBchafton und ihren Be- 
sitz nebat selir anschaulichen Kiirtchen ilircr Anlagen 
und Grubenfclder enthiilt. Dann folgen in gleicher 
Behandlung die Eisenorzgruben. Neu eingefiigt sind 
diosmal in beidon Abschnitten Notizen iiber dio Ar- 
beiter - Wohlfahrtaeinrichtungcn der Gesellschafton. 
Der dritto Abschnitt gibt eine Gesamtiiborsicht der 
Bergw crkB - Konzeasionen, der Betriobaanlagen der 
Zcclien sowie dor Stein- und liraunkohlenforderung und 
der Koks- und Brikettlieratollung fur das Jalir 1907 bezw. 
1908. Im yierten Abschnitt enthalt der Band eine Zu- 
aammenatcllung des Peraonals der Borgbeliorden und 
der wichtigaton Bergbau - Yereine Frankreiclia. Die 
dann folgenden Abteilungen bringen den Toxt der fiir 
die franzosische Bcrgwerksinduatrio und ihro Arbeiter 
er la sB onon  Goaetzo und Yerordnungon in chronolo- 
giacher, sowio eine auch daa Ausland boriickaichtigende 
Uobersicht der geaamten Berggeaetzo in systematiaeher 
Anordnung. Don SehluB des Bandes bilden alphabetisch, 
geographiacli und nacli der Art ihrer Erzougniaao 
aufgeatellte YerzeichniaBO dor in den eraten beiden 
Abaehnitton behandelton Kohlonzochen und Eisenerz- 
gruben; ihneu reiht aich zuletzt noch oin alpha- 
betischoB Namenregister an. — DaB der Inhalt des 
Jahrbuchea wiederum in allen Teilen ergSnzt und 
auf den nouoaten Stand gebracht ist, bedarf bei dor 
Sorgfalt, die daa „Comitó Central1* gerade diesem  
Punkto von jeher gewidmet hat, kaum besonderor 
Erwiihnung, verdient aber erneut anerkannt zu werden.

F&rnodenheter Verktyg och Maslciner for Gjute- 
riet. Katalog Nr. 21 (der) A k t i e b o l a g e t  
M a i c u s  H o l m ą u i s t ,  Halmstad.

Die Firma M a l c u  s H o l m q u i s t  in Halmstad, 
Schweden, hat kiirzlich dio 4. Auflage ilires vornehm 
ausgoatattcten Spozialkataloges fiir GieBereieinrich- 
tungen herausgegeben, dor 462 Seiten (Juartformat 
umfaBt. Der reichbaltige achwodiacho Text wird durch 
645 guto Abbildungen erliiutert, in denen der deutache 
Fachmann yiele alto Bokannte erkennen wird; eine 
groBe Zahl der angezeigton GieBerei-Maachinon stammt 
aus dcrBadiachenMaachinenfabrik in Dariach, wahrend 
dio llolzbearbeitungamaachinen filr die Modolltiachlerei 
wohl groBtenteils schwodischon Ursprunga aoin durften.

Dio Eintoilung und Anordnung des ganzen KatalogB 
iat uboraichtlich und durchaus zwockentaprechend. Die 
anhangsweiao boigefiigten 25 Soiten Zahlentafoln und 
Umrochnungatabollen bilden oino ebonso praktische 
wie schatzensworto Boigabe. O. V.

Forner Bind dor Redaktion zugogangen:
Berggesetz, Allgemeines, f i lr  die Preufiischen Stnaten 

in seiner jotzigon FaBaung naeh dor >Tovollo vom 
28. Juli 1909 nebB t kurzgefaBtem vollstiindigeu 
Kommeutar, den ErgiinzungageBetzen und Ausziigen 
aua den einschlagigon Kebongesetzen. Secbste, 
yerbesserto und vermehrte Auflage yon Dr. Adol f  
A r n d t ,  Goh. und Oborbergrat, o. o. Profeasor zu 
Konigsberg i. Pr. Leipzig 1909, C. E. M. Pfelfor. 
Geb. 5,50 Ji.

Dictionary of Chemical and M etallurgicul Machinery, 
Appliances and M ateriał, manufactured or aold by 
adyertisera in „ E l e c t r o c h o m l e a l  and M e t a l i -  
u r g i c a l  In ( l u s t r y " .  Firat edition. New York 
(City, 239 Weat 39 »> Street) 1909, Electrochemical 
nnd Metallurgieal InduBtry. 50 CentB.

F i s c h e r ,  G. K., EiB enbalni - Yorkohrsinapektor: 
Dcutsches E isenbahn-A uskunftsbuch. Entbaltend 
dio maBgobenden Beatimmungon der Eiaenbahn- 
Yerkehraordnung, dea Internationalen Ueberein- 
kommens, doa llandelBgesetzbuchea, dea Roichs- 
atempelgesetzea und der doutschon Eitonbahn-Tarifo 
in abgekiirzter Form nebat Entfornungazeigor und 
Preistafeln sowio eine Eisenbahnkarte von Deutscli- 
land. Fiinfte Auflage. L o ipz ig  1909, G. A. Gloecknor. 
1 Ji.

K o g e l ,  K . , Diplom. Bergingenieur: Ueber Yertriige 
zum  E rw erb von Abbaugerechtigkeiten und Abbau- 
rechten beim Grundeigentumerbergbau in Preufien. 
Halle a. d. S. 1909, W ilhelm  Knapp. 2,40 .X.

O f f e n b a c h  e r .  Dr. M a r t i n :  Beitrdge zu r  Be-
urteilung des T arifoertrages in der Metallindustrie. 
Niirnberg 1909, Buchdruckoroi Folix Reuachc.

P o s c h e 1, Dr. V i k t o r : Die H drte der festen
K Srper und ihre physikalisch-chemische Bedeutung. 
Mit 4 Figuren im Text und 1 Tafel. Dresden 1909, 
Theodor Steinkopff. 2,50 .

T a f f a n o l ,  J., ot G. L o  F I  o e h :  Essais sur les
A ppareils R espiratoires u Oxygi'.ne Com prim i et 
Rćgćnćration. Paria (55, Rue do ChAteaudun) 1909, 
Comite Central dea llouilleres do France.

Untersuchungen iiber die Entldhnungsmethoden in der 
deutschen Eisen- und M aschinenindustrie. IIorauB- 
gogeben im Namen dos C e n t r a l y e r e i n a  fiir 
d aa W o h 1 d o r  a rb o i t o u d e n K l a a a en.  Heft 8. 
Dr. Cl. I I o i B:  Die Entlohnungamethoden in der
Herliner Feinmecbanik. Berlin (SW. 48) 1909,
Leonliard Simion >if. 14 J t.

Y o g e l ,  Dr. E .: Taschenbuch der Photographie.
Ein Loitfaden fur Anfitnger und Fortt>esclirittene. 
Bearbeitet yon P a u l  H a n n  o ke.  21. und 22. Auf
lage. Mit 145 Abbildungen, 23 Tafeln und einem 
Auhang yon 21 Bilderyorlagen. Berlin 1909, Guatay 
Schmidt (yorm. Robert Oppenheim). Geb. 2 ,50 .^ .
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Wirtschaftliche Rundschau.
Yom Rohoisennuirkte. — D o u t s c h l a n d .  Die 

otwas festere Gjestaltung der Verbiiltnis80 des r l i e i -  
■n i s c h  - w o s  t f ii 1 i s  c li o n Roheisenmarktes, yon der 
wir zuletzt borichton konntcn, liat auch in don vor- 
HoHgoncn beidon Woehon angelialten. Wonngleieh 
die Mohrzahl der groBen Yerbrauobor ihren Bedarf 
schon zu den frilheren billigston Notiorungen oinge- 
deckt hat, so kom mon doch noch fórtgesotzt Auf- 
trSgo nucii auf erheblichoro Mengen heroin, so dal! 
(lic Nachfrage durchweg ais gut bezoichnet werden 
kann. Bemorkonswort ist besonders ein Abscblull auf 
etwa 40 000 t Spiógoleiscn fur Amerika, den das 
Kittenwerk Kraft in Yerbindung mit der Niedorrkoini- 
sclien Hutto kilrzlich getiitigt bat. Auch die Abrufe 
gehen im laufenden .Monato etwas flotter ein ais im 
August. Allerdings ist dio Lago im Berichtsbezirke 
insofern immer nocli nicht oinheitliob, ais oinige 
Werko, trotz dor yon ihnon im allgemoinen goDbton 
grBBeren ZurDekhaltung, boi ihren Yorkiiufon dio 
etwas besseren 1’reiso, die wir unten wiodergeben, 

>nicht Oborali haben durebsetzen konnen und yeroin-
■ zoit sich noch wieder zu 1’reisopfurn haben bereit 
findon lasson miissen. Die 1‘roise stellen sich zurzeit
etwa wio f o l g t :

f. d. i.
Jl

GlcBereirohclscn Nr. I ab  H u t t o ....................................... 56—57
„ „ 111 „ „ ..................................... 6 5 -5 6

Hiiniatit . . . .  ab l l i i t t c .................................................... 57—58
Besiemerrohciscn „ „ ................................................ 58—59
SicKcrliindcr QualitiU8-Puddelelsen ab Sieffen . . . .  54—56
Stahleiscn, woltłes, m it n icht uber 0,1 % Phosphor, ab

Slcęen bezw. ab  rheln . W c r k e n .................57 - 58
Thomasciscn m it m lndcstena 1,5 % M angan frcl Ycr-

b rau ch ss tc lle ...........................................................57—58
dasaelbe ohne M a n g a n ......................................53—54

Splegelelscn, 10—12 % .................................................62—64
Engl. G ieflcrcirohclsen Nr. III  frcl U uhrort . . . .  70—71
Lux<*mburger Puddcleteon, ab I u * e m b u r g .......47—48

E n g l  and.  Ueber den o n g l i s c h e n  Kohoison- 
markt wird uns unterm 11. d. Jl. aus Middlosbrough 
wie folgt beriebtot: Das Rohcisengoschiift ist etwas 
Stiller geworden sowolil in GieBerei- ais auch Hamatit- 
sorten. Dio 1’reise gaben bis yorgestern ein k le in  
wenig nach, besserten sich aber seitdcm. Im groBon 
und ganzen ist dio Stimmung hoffnungsyoller, besonders 
fiir nSchstjabriges Geschaft. Die Warrantslagor haben 
hier fast 300 000 tons crreicht, doch fallt dies weniger 
ins Gewicht, da die Lagorscheine Ober oino yiel 
grSBero Zahl von Inhabern yorteilt sind ais frtther. 
Dio houtigen 1’roise sind ab Work: fiir hiosiges 
Gieflorcieigon G. Jt. B. Nr. 3 boi sofortiger Lioferung 
sh 51/3 d, fiir Lioferung im Oktobor/Dezomber sli 51/G d 
und im januar/.Miirz sli 5 2 /-  , fiir Nr. 1 sli 2/6 d f. d. ton 
mehr; fiir Hiiniatit in gleiehen .Mongon Nr. I, 2 und 3 
sli 58 6 d bis sh 59 /— f iir sofortige Lieforung, sh 59/G d 
his sh GOI— fiir Lioferung im Oktobor/Dezomber, 
Sn Gl/G d bis sh 02/— fiir Lieforung im Jaguar/Marz. 
Hiesigo Wnrrants Nr. 3 notieren sli 51/3 d bis 
sli 51/4 d Kasse, fiir einen .Monat 3 d, fur drei Monato
9 d f. d. ton mehr. In Connals hiesigen Lagom  be- 
fniden sich 297 890 tons, darunter 279 215 tons Nr. 3.

Yersand des Stablwerks-Yerbandes im August 
15*09. — Dor Yersand des Stnhlwerka-Yerbnndes an 
Pro dukt en A betrug im Boriebtsmonato 419 016 t 
(Bohatahlgewicht); er war damit um 21 102 t bober 
ais der Juliyorsand (397 914 t) und 17 857 t bober 
ais der Yersand des Monats August 1908 (401 159 t). 
Im einzelnen wurden yersandt: an llalbzeug 120 926 t 
gegen 123456 t im Juli d. J. und 1254G4 t im August 
11108; an Formeisen 135404 t gegen 140337 t im 
•luli d. J. und 116371 t im August 1908; an Eisen-

bahnmaterial lG2 68Gt gegen 134 121 t im .luli d. .1. 
und 159 324 t im August 1908. Der diesjiihrige 
Augustyersand war also in llalbzeug um 2530 t und 
in Formeisen um 4933 t niedriger, dagegen in Eisen- 
balmmaterial um 28 565 t holier ais dor Yersand im 
Yorinonate. Yorglichen mit dom August 1908 wur
den im Borichtsmonatc an llalbzeug 4538 t weniger, 
dagegen an Formeisen 19 033 t und an Eisenbahn- 
material 3362 t mehr yersandt.

In den letzten 13 Mónaton gestalteto sieli der 
Yersand folgemlormalien:

1908

August . .
Soptembor.
Oktober. .
N oyem ber.
Dezember .

1909
Januar . .
Februar. .
Miirz . . .
A p ril . . .
Mai . . .
Juni . . .
Ju l i  . . .
August . .

Y oroinignng R h o in isch -W estfa llsc lio r  Itand- 
e isen w alzw ork e, Sch lebusch-M anfort. — Die Yer- 
einigung hat in ihrer am 7. d. M. abgehaltcnen 8itzung 
den Yerkauf fiir das erste Yierteljahr 1910 mit 2,50 „ft 
Preiserhohung froigegeben.

Bergbau- und lliltlen - Actien-Gosellschaft 
Friodrlchshtltto zu Henlorf. — Nach dom Berichto 
dos Yorstandes muBto in dem am 30. Juni abgelau- 
fenon Geschiiftsjahre infolgo dor uhgiinstigen allge
meinen wirtschaftlichen Lago die Eisensteinfordorung 
wio die Roheisenerzeugung der Gosellschaft bodeutend 
eingoschrankt werden, daboi standen dio stoigenden 
Solbstkoston zu den fallonden Yerknufspreisen in einem 
scbleehtem Yerlialtnis. Die Beschiiftiguug des Stahl- 
und Walzworkcs war dagegen befriedigend, doch 
blieben auch hier die 1’roise der Erzeugnisse yielfach  
liinter dereń Gestehungskosten zurDck. Der Roh- 
gowinn belauft sieli unter EinschluB des yorjiihrigen 
Yortragea nach Yerrechiiung von 109177,07 J i  Stouern, 
Unkosten mul Kapitalzinson auf 631 886,57 ,.%>; bieryon 
werden 252 340,83 .4  abgeschriebon und 3084,08 J i  der 
Rflcklage Oborwioson. Dor Aufsiclitsrat sehtagt vor, 
aus dem Reingewinn yon 37G4G1,G6 J i 120 000 
(3%  gegen 8°/o i. Y.) I)ividonde auszusohiltten und 
die restlichcn 256 4 6 1 , 6 6 auf neuo Rechnung ypr- 
zutragen. EinseblieBlich des zuletztgenanntcii Betrages 
belauft sich dio Riicklago dor Gosellschaft bei einem 
Aktienkapital von 4 000000 ^  auf 795 809 ,14 .*; der 
Buchwert der Anlagen betragt 4 178 858,52 mithin 
sind an Betriehsmittoln 616 950,62 J t  oder 15,4 o/o des 
Aktienkapitals yorhandon.

H ocb ofen w erk  Liibock, .tk tien g csc llsch a ft in 
H errenw yk bel L iibeck. — Wie der Geschaftsbericht 
fiir das Jahr 1908 09 ausfuhrt, wurden dio Ertragnisse 
der Gosellschaft durch die ungilnstigen Yerbaltnisse 
auf dcm deutschen Roheiseninarkto sehr gesclimSlert. 
Durch die Zngehorigkeit zum Rbciniseh-W estfalischen 
Roheisen-Syndikąte in dor erston Jlalfte des Gouohafts- 
jahros wurden der Gosellschaft nach den.Mitteilungen des 
Bericbtes infolgo unzulanglicher Abrufe schwere Opfer

H albzeug Form -
elscn

Eisenbahn-
m atcrlal

G esarat- 
produkt« A

t t t t
125 464 116 371 159 324 401 159
127 648 106 258 170 702 404 608
142 673 110597 161 374 414 644
111 932 71 340 158 306 341 578
108 753 66 259 183 479 358 491

118 745 131 180 159 266 409 191
105 998 124 970 160 662 397 635
144 94G 171 409 204 456 520 811
109 840 131 448 123 881 364 669
112 418 148 437 116 863 377 718
114 118 157 850 146 588 418 626
123 456 140 337 134 121 397 914
120 926 135 404 162 686 419016
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auferlogt: dio Ehtwioklung dea Werkoa erlitt ompfind- 
liohe Stdrnngon nnd dio Hiahoiaonseibatkoaton wurden 
ungUnatig booinflnlit, ao dali dor Nutzon dor boagoron 
Syndikatapreiso illtigorisch wurdo, Krat nacli Anf- 
USsung dos Syndikatua trat in dor zwoiton 1 lalftn de» 
OoachSftajaliirea oino fielebung doa Abaatzoa oin 
(BO Ś6B t im zwoiteu Ilalbjahro gegon 34 840 t im 
eraton Ilalbjahre, d. h. 62,3%  mehr). Ea golang, wio 
dor Boricht woitor ausfdhrt, dom Untornohmon, 
liinnon kurzom dor Qnalitiit aoinor K o h o i a o n m a r k o n  
ullgemóino Anorkonuung zu Yorschilffon und aicli dank 
aoinor gilnstigon Lago don Absatz aoinor ErzaugnisBO 
bis iiber dna niiehato tieaehiiftajnlir liimtua zu aichorn, 
wobei aliordinga dio orziolton 1’reiao infolge doa 
heftigen Wottbeworboa aohr ungiinatig sind. Dio Koh- 
eiaeuorzougung botrug 105 298 t, vorladon wurden 
91 398 t. An Koka wurden 129115 t horgeatollt und 
132 743 t Y o r a a n d t  o d o r  im eigonen Workabotriobo 
Yerwondot; 0089 t Stoinkohlenteer und 1801 t Am- 
moniaksalz wurden ala NobonerzeugnisBe dor Kokerei 
gewonneil. Dio Sclilaokenateinfahrik atelUo 1232 624 
Steiue bor. Dio Zald dor ilurchachnittlich bo- 
aehiiftigton Arbeiter boliof aich auf 505; an 
L5hnon waren 843800,12 „M zu Yorausgaben. An 
Kolisto ften (Kr/en, Kalkutom und Kohlcn) wnrdon 
a o o w i i r t a  mit 184 Danipforladungen, zwei Seglern 
uud oinom Seeloichter 357 036 t. und aua dom Inlando 
mittels Bahn und Kiihnon noch weitoro 21618 t bo- 
zogon. Vou Ńouinlagon liobt dor Boricht boBomlera 
don lian einer Benzol fnbrik nebat Ool-liegonorieranhigo 
hervor. AuBerdem orwńhnt er,noch, daB on golungon Boi, 
den Hau Yon Arboitorwohnuiigoii wesoitŁllch zu fo rdom .
— Dio Gewinn- nnd Yorlnatrochnung zoigt oinoraoita 
494 278,47 Botriobagowinn, 30 077,13 J& lOinnabmen 
aua Mioton und 28 500 *4 nachtriiglicho Einzahlungon 
au f dna GenuBscheliikonto, andoraeitg 237 856,95

Unkoaton, Zinaen naw., 2250 -H Anloihezinaen mul 
318297,79 .M Altachroibungón; aomit verbloibt oin 
Gowinn von 450,80 „K zum Yortrag auf nouo Hochnung.

S lo g e n -S o lin  ger  G ullstahl-A etlon-Y oroin , So
lin g en . — Nacli dem Boriehto der Diroktion hatto 
dna Untornohmon im abgolaufenon Goaehaftśjnliro 
aolir untor don urigilnstigon Zoitvorhaltni«BÓn zu loiden. 
Dor Geachaftsgang war daa ganzo Jahr hindureh 
sojijoeht, gonllgende Arbeit war trotz iiiiliorat go- 
drliektor Proiao nicht zn orlangun. Zoitweilig aali 
aich dio GoaollBchaft in oinigon Abteilungen zu ver- 
eiuzolton Feioraęhioliion und aonatigon Botriohaoin- 
aohriinkungon gonStigt. Dor Wert dor abgoaetzten 
Waren ging ungloicli atiirkor zuriick ala dorćn Mongo; 
denn dio Gosellachaft versandto im Borićhtsjtthro
6 785002 kg im Worto von nur 1 007 800,70 Jt gogon
7 879 871 kg im Worto von 2 090408,50.,* im .lalire 
zuvor. Dor Wort dor Yorriite atiog vou 599 371,70..$ 
auf 632 120,55 ,4 . Boi 48 11,25 .A Yortrag, 183 578,11 .* 
liotriobailhoraebufi und 714,20 ^  Einnahmen an Miot en 
Yorbloibt naoh Abzug aamtliclier IJnknatou in Hohe 
von 148202,50,/* Bowio naeh 35092,03 Abgchroi- 
bungen oin Koingewinu von 5749,03.4.

Societć Anonymo M ótallurgique Dnioprorienne 
du Midi do la R ussie, Petersburgi — Dio GoboJJ- 
Bchaft plant, naeh oinor .Mitteilung der „K3ln. Zlg.*1, 
dio Auagabe von woitorou 2 750000 Rubel S c h u l d -  
v o r a o h r o i h n n g  o n , ao daB zuziiglich dor boreita 
auagogebonon Schuhlvorachreibungen yon 2 500 000 
Kubel* dio goaamto Seliuld 5 250 000 llubel botragon 
wird. Dio nouon Mittol Boiion zur Erwoiterung und Aub- 
dohnung der Tiitigkoit dor Gosellachaft sowio filr den 
Uińbau einigor Abteilungen der Fa&llk dionon.

* Yorgl. „Stalli und Eisen* 1909 8. 535.

Yereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhtittenleute.
Filr dio Yereiiishlbliothek sind oingegangen:

(Die Klnnendcr sind durch * bczclchnot.)

A u r i a o * , l ’. A n.g 1 o a d ’: U  E ta t actuelle  et l ’A v e n ir  
de 1’in d m tr ie . s k h 'ru rg iq u e  dann le D ćp a rtem en t d u  
N o rd . L ille  1909.

G r e n e t * ,  L , : N o tę  s u r  la  tren tpe d e l ’acier. (Ex-
trait du „Bullotin de la Sociótó do l’In d u |tno  mino- 
rale“.) Saint-Etionno 1905.

— : L tii T r a n s fo n n a t io n s  d u  f e r  et de l ’ac ier. ( l'.\-
trait du „Bullotin de la Soeietó ohimiquo do la
E ranceu.) 1’aria, o, .1.

— : L a  T rem p e  et le Jtecu it de l ’acier, (Extrait du
„Bulletin do la Soeiete do rindustrio  minóraio".) 
Saint-]3tionno 1901).

M a r t e n a * ,  Dr. O.: V erlethrsw ege u>id Y ę rk e h rs-
e n tw ic k lu n g  (d e r)  G r a fic h a ft  M arle. (Aua der 
Festsclirift ,D ie  Grafschaft M ark“ .) Dortmund 1909.

Fornor
Q Z u m  A u a b a u  d e r  V o r e i n a b  ib l i o  t h o k g  El 

noch folgende Geachonke:
X XXI V.  E insendor: Y e r e i n  f i i r  d i o  b o r g b a u -
l i e h o n I n t e r  o a a o n i m  O h o r b o r g  a m t a b o i. i r k 

I) o r t  m u n d zu Kaaon.
15 Yoraohiodono Boriehto ilbor Gonoralvoraamniluugon 

doa YeroiiiB.
10 Yorschiedeno JahroBberichte doa Voroina.

§ Yergl. ..Stahl und Kiwon* 1908 S. 712; 1909 
1376.

XXXV.  EiiiBondor: E u g i n o e r i n g  9 t a n  d a r d a
C o m m i t t o o ,  London.

31 Torachiodono „Reports" doa Committoo.

A on d orn u gon  in  d er  M ltg lio d e r lis to .
Demmer, Viktor, Oberingenieur dos Stahlworka Becker, 

A.-G., Crofeld-Willich,
Kum pm ann, W alter, Botriobaaaaiatont der

lliiatonor Goworksehaft, Noheim, Bahnliofatr. 132.
Luekmanii, 3)r.tQil(j. Heinrieh, Wien I., Ebendnrfor- 

atraBo 6.
MCIller, GMojOboringaniour u. Walzwerkaobef,Trzynietz, 

OoHt.-SciiloB.
Ttosiipal, Heinrich, Ingenieur, BShlerworko, Kapfen- 

lierg, Steiermark.
S i nu er, Gustav, Induatriellor, Luxemburg (Yerloron- 

koat).
Starkę, Hichard F., Oberingenieur d. Berlin - Anlmlt. 

.Maaehinonbau-A.-G., Borlin W. 50, WdrzburgorBtr. 22.
Słrunk, Otto, Ingenieur der Miirkischen .Maaehinonhau- 

anatalt Ludwig Stuckonbolz, A.-G., Wettor a. d. Buhr.
Yitali, Giulio, PohtoUwro boi Piaconza, Italion.
IFadas, Carl, Ingenieur, 1’loeati, iUimanion.

N o u o  M i t g l i e d e r .
Bernheim, Ernst, Zivilingoniour, Elborfeld, Harmer- 

atrallo 90.
Brune, \Yilhelm, GoBohaftafiihror u. Mitiiihabor d. l ’«- 

Werkzougmaaohinonfabrik Bruno, G. ni. b. II., Coln- 
Ebronfold.

Y e r s t o r b e n :
Schiitte, F ranz, Betriebacbef, Idppatadt. 1. 8. 1909.


