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Emil Krabler f .

A m  Sonntag, den 25 . Oktober 1909,  ent- 
sch lief sanft zu E ssen-R iittensclie id  im 

71. Jahre seines arbeitsreichen Lebens der Ge- 
heime B ergrat E m i l  K r a b l e r .  Eine Zierde 
des B ergbaus, ein warraer Freund des deut
schen E isenhiittenw esens, ein scharfsehender 
Kenner unseres gesam ten wirtschaftlichen L e
bens und ein trener For- 
derer deutscher Arbeit 
ist in ihm dahinge- 
gangen.

Krabler w ar, wie 
wir dem B Jahrbuch fiir 
den Oberbergamtsbezirk  
Dortmund* entnelnnen, 
am 21 . Januar 1839  zu 
Crossen a. d. Oder ais 
flltester Solin des Fabrik- 
direktors Jobann Eduard 
Krabler geboren. Seine 
Schulbildung erliielt er, 
dem wechselnden Wohn- 
orte seines V aters fol- 
gend, in der Dorfschule 
zu Scliontal bei Sagan, 
der Fiirstentum sschule 
und dem Gymnasium zu 
Sagan, sow ie den Gymna- 
sien in Iglau und Aachen.
Nachdem er 1 857 die Abi- 
turientenpriifung bestan- 
den hatte, widinete er sich aus besonderer N eigung  
dem Bergfache und verfuhr, vom Oberbergamt 
zu Bonn ais A spirant fiir den Staatsdienst ange- 
nommen, am 12. Oktober 1857 ais achtzelm- 
jiihriger Jtingling seine erste bergmilnnische 
Schicht auf der Galtneigrube A ltenberg in Mo- 
resnet. Griindlicli erlernte er auf den Gruben 
des W urm gebietes die Arbeiten des Kohlen- 
bergmannes und bezog dann w ohlvorbereitet am 
15. Oktober 1859  die neugegriindete Berg- 
akademie zu B erlin, wo er mit unermiidlichem  
Fleifie seinen Studien oblag, wahrend er die 
Ferien benutzte, um seine praktische Ausbildung 
nach jeder R ichtung hin zu fordern. D er P reis  

XLIY.»

von 250  T alern, den eine Konkurrenzarbeit ihm 
im Oktober 1861  eintrug, erinoglichte dem jungen  
Kandidaten des B ergfaches, seine Kenntnisse 
auf den Freiberger und Zwickauer Gruben, 
lliitten  und Aufbereitungsanstalten durcli eine 
Studienreise zu erw eitern, dereń Ergebnisse er 
in einem vom K gl. Oberbergamt ais Probearbeit 

angenommenen B eriehte 
niederlegte. Am 17. D e
zember 1 86 4  zum „Berg- 
referendarius" ernannt, 
erhielt Krabler zu Anfang 
April des nilchsten Jahres 
auf seinen W  unsch die R e- 
vierdiatarstelle zu T rier, 
wurde aber schon im 
folgenden Monate voin 
Oberbergainte zum Koks- 
inspektor auf der Grube 
H einitz-W ellesw eiler und 
im A ugust zum Oberleiter 
<les W asch- und K okerei- 
betriebes derGrubeK onig  
ernannt. Nachdem Krab
ler  sodann vom 1. April 
1866 ab beim Oberberg- 
amte bescbaftigt w or
den w ar und im An- 
schlusse an diese vor- 
bereitende T atigkeit das 
Assessorexam en bestan- 

den hatte, erfolgte am 14. Juli 1867 seine 
Ernennung zum B ergassessor.

Nur noch kurze Zeit, und zw ar ais techni- 
scher H ilfsarbeiter auf Grube H eiuitz, widmete er 
seine Kraft dem Staate. Denn schon am 15. A ugust 
186 8  trat er, zunitchst beurlaubt, am 11. Januar 
1871 aber auf seinen A ntrag endgiiltig aus dem 
Staatsdienste entlassen, beim K olner B ergw erks- 
verein zu A lten essen , der damals die T iefbau- 
schilchte Anna und Carl betrieb, ais B ergw erks- 
direktor ein. Dam it begann der bedeutungsvollste  
Abschnitt in Krablers Leben: sein v ie lse itiges  
W issen, sein praktischer Blick und seine nie 
rastende A rbeitskraft gehorten fortan dem nieder-
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rheinisch-westfillischen Bergbau. A is der damals 
Neunundzwanzigjahrige die L eitung des Kblner 
B ergw erksvereins iibernahm, hatte dieser gerade 
Zeiten liinter s ie li, in denen das Unternehmen 
keinerlei Gewinn verte ilt hatte. Krablers erstes 
Bestreben w ar es daher, die A nlagen des W erkes 
unter und iiber T age so auszugestalten, dafi sie 
auch in Jahren iingtinstiger w irtseliaftlicher Ver- 
haltnisse ein ErtrSgnis zu bringen versprachen. 
G leichzeitig  suchte er durch den Bau von Ar- 
beiterwohnungen sich einen Stamm tiichtigcr 
Arbeiter zu sichern und diesen durch Forderung  
kommunaler E inrichtungen , K irchen , Scliulen 
und Krankenhauser, immer mehr sefihaft zu 
machen. Im Jahre 1873  g ing  Krabler, nachdem 
der grofie Arbeiterausstand im Sommer 1872  
die Entw icklung des ihm anvertrauten Unter- 
nehmens roriibergehend gestiirt h a tte , daran, 
durch eine grofie Tiefbauanlage, die spater fiir 
die E rtragnisse des K olner B ergw erksvereins 
so w ichtige Em scherzeche, das Nordfeld aut'- 
zuschliefien. Aber noch ehe der Schacht m it 
allem Zubehor fertiggeste llt war, begann die Hoch- 
konjunktur der Griinderzeit zu w eichen, die 
Y erhaltnisse wurden immer schlecliter und im 
Jahre 1877  mufite auch Krabler schweren  
H erzens mehrere hundert Arbeiter entlassen. 
Um w enigstens seine Kokskohlen vor der V er- 
schleuderung zu retten , kaufte er 1880  die der 
Zeche Anna gegeniiber gelegene Kokerei von 
A. Hiissener & Co., dereń gute E rfolge ihn dann 
zw ei Jahre spater zum Bau einer ahnlichen  
A nlage auf Schacht Carl veranlafiten. D ie T eil- 
nahme Krablers an den Versuchen, die fortgesetzt 
schw ierige L age der R uhrżechen in den achtziger  
Jahren zu bessern, konnen wir hier nur an- 
deuten. Hervorzuheben bleibt dagegen aus den 
Ereignissen jener Zeit, dafi Krabler im Jahre 
188o nacli dem Tode des langjahrigen Spezial- 
direktors des Kolner B ergw erksvereins, P e t e r  
K i r c h ,  ais Vorstand an die Spitze der gesam ten  
teclmischen und kaufmannisclien Leitung des Unter- 
nehrnens geste llt wurde. Es fo lgte  der grofie 
B ergarbeiterausstand von 1889.  Sein Y erlauf 
zeig te  Krabler ais einen Hann, dem es durch 
die Macht seiner Persbnlichkeit g e la n g , die 
Zechenbesitzer zu straffem Zusammenhalten zu  
bewegen und ihnen damit den E rfolg in dem 
gew altigen  Kampfe zwischen Arbeitgebern undA r- 
beitnehmern zu sichern. Der Gedanke, daB nur 
gemeinsames W irken aller B eteiligten  E rfolge auch 
auf w irtschaftlicliem  Gebiete zeitigen  konne, 
bestimmte Krabler, mit gleicher Entschieden- 
lieit fiir die Griindung des K oks-Syndikates im 
Jalire 1890 ,  fiir die K ohlenverkaufsvereinc im 
folgenden Jahre und endlich fiir die feste  Ver- 
bindung der Zechen im R hcinisch-W estfalischen  
K ohlen-Syndikate einzutreten. D iese hervor- 
ragende Mitarbeit fand darin die ihr gebiihrende 
Anerkennung, dafi er in den V erw altungsrat

des K ok s-Synd ikates berufen wurde und beim 
Kohlen-Syndikate sowohl in den A ufsichtsrat 
gew ahlt ais auch mit dem Amte eines stellver- 
tretenden Vorsitzenden sow ie yerschiedenen an
deren w ichtigen Funktionen betraut wurde. 
U nablassig nahmeu trotz dieser Bestrebungen  
im Interesse der A llgem einheit die Arbeiten  
Krablers fiir den Kolner B ergw erksverein  und 
das W ohl seiner Arbeiter, das er s te tig  im 
Atigo behielt, ihren F ortgang. Sic umfafiten 
auf iler einen Seite den vielseitigen  erfolgreichen  
Ausbau der gesam ten A nlagen des Unter- 
nelimens, fiir den Krabler getreu  seinen Grund- 
satzen  die M ittel aus friiheren Ueberschiissen 
gesammelt. hatte, auf der andern Seite nament
lich die Einfiihrung von Spareinlagen fiir Ar- 
beiterjubilare und die Griindung einer Kon- 
sum anstalt, W enn somit der Kolner Berg- 
w erksverein heute ais ein nacli jeder Richtung  
hin gefestig tes Unternehmen glanzend dastelit, 
so verdankt. er das vor allem Krablers W irken, 
und ohne Sorge konnte dieser sein W erk jun- 
geren Krilften uberlassen, ais er im Jahre 1907  
die L eitung n iederlegte, nachdem er unter Be- 
teiligung w eitester Industriekreise sein fiinfzig- 
jahriges Jubilaum ais Bergmann gefeiert hatte.

MOfiigblieb er aber nicht; denn mit gewohntem  
E ifer war er nacli w ie vor, in den zahlreichen 
Ehrenamtern, die er bekleidete, ta tig . Einige 
von diesen haben wir schon erwahnt. Vor 
allem aber war er, nacli dem W orto seines Nach- 
folgers im Amte, des B ergrats K l e i n e  mehr ais 
30 Jahre die „treibende K raft“ im Vorstande 
des „Y ereines fiir die bergbauliclien Interesscn im 
Oborbergamtsbezirke Dortm und", zuerst (seit 
1871)  ais M itglied des A usschusses, dann ais 
Stellvertreter des Vorsitzenden, und von 1902 
bis 1905 ais erster V orsitzender. In diese 
le tzte  Zeit fa llt auch der erneute grofie Aus- 
stand der Bergarbciter des Ruhrgebietes vom 
Jahre 1905 ,  bei dem Krabler seine einmal ais 
richtig erkannten Anschauungen iiber die Ar- 
beiterfrage atifs neue rerfocht und ihnen in der 
Generalversammlung des V ereines offen Ausdruck 
gab. W as er fiir den Bergbauverein und die 
durch ihn vertretene Industrie in jahrzehnte- 
langer fruclitbringender A rbeit ge le iste t hat, ver- 
mogen wir hier auf engem Raume nicht zu 
schildern; w ir miissen uns damit begniigen, her- 
vorzuhcben, dafi die Generalversam mlung des 
V ereines ihn in gerechter W iirdigung seiner aufier- 
gewohulichen V erdienste am 25 . Mai 1907  zum 
Ehrenm itgliede ernannnte. Krabler war ferner 
Vorstandsm ilglied des Vereins zur Forderung 
des Rhein - Herne - Kanals, M itglied des Aus
schusses zur Forderung der M osel-K analisie- 
rung, D elegierter der Em schergenossenschaft, 
M itglied der Schlagwetterkom m ission, der Rhein- 
scluffahrtskommission, des Bezirkseisenbahnrates 
zu Koln und des Ausschusses des Centralver-
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bandes D eutscher Industrieller; daneben fand er 
auch noch Zeit, ais Gem eindeyertretcr seines 
W ohnortes dessen E ntw ickelung zu fordem . 
Niclit zu le tz t ist auBerdem seiner lębhaften 
Mitarbeit im Vorstande der Berggcw crkschafts- 
kasse, dem er seit 1870  ais M itglied und seit 
1899 ais V orsitzender angehorte, sow ie seines 
segensreichen und bedeutungsvollcn W irkens ais 
Yorsitzender der 1885  gegriim leten Kn&pp- 
schaftsberufsgenossenschaft zu gedeńken.

Iu besouders nalien Beziehungen stand der 
Yerewigte aucli zum „Verein deutscher Eisen- 
hiittenleute“, in dessen Vorstand und Vorstands- 
ausscliuB er seit langen Jahren mit besonderer 
Lust und Liebe ta tig  war. F ast bei keiner 
Yorstandssitzung hat er gefeh lt; in den Haupt- 
versammlungen war er ein steter und den Ver- 
handlungen mit regster Aufmerksamkeit folgen
der Besuclier. In der Marktberichtskoinmission  
unserer Z eitschrift w irkte er ais treuer Mit- 
arbeiter bis zum letzten  Augenblicke mit.

Ein begeisterter Bewunderer des Fiirsten  
Bismarck, liielt er an den Grundsatzen des 
Scliutzes der vaterl!lndischen Arbeit fest und 
war der entschiedenste Gegner eines Kurses, 
der von diesen W egen  abfiihrte. Insbesondere 
miBbilligte er ais walirer Freund der Arbeiter

eine iibertriebene und in ihren Folgen schadliche 
Sozialpolitik , wahrend er die wirklich frucht- 
baren sozialen Einrichtungen mit groBem V er- 
standnis, innerer W arme und nachhaltiger K raft 
forderte.

W ohlverdient waren die Ehrungen, die dem 
Verbliclienen auch von amtlicher Stellen  zuteil 
geworden sind: 1893  wurde er zum B ergrat und 
1901 —  eine selteno Auszeichnung —  zum
Geheimen B ergrat ernannt; daneben war er 
R itter einer Reihe von Orden.

T rotz aller dieser iluBeren E rfolge suchte und 
fandK rabler, dessen ed lesH erz und weiches Gomiit 
sich nur dem Eingew eihten oflenbarten, seine  
Ruhe und Erholung am liebsten in seiner gliick- 
lichen Hiiuslichkeit. Auch in sie hat der Tod 
eine klaffende Liicke gerissen. Sein Andenken 
aber bleibt. Nieinals wird man Krabler ver- 
gessen, wo von der E ntw icklung unserer Montan- 
industrie und unseres w irtschaftlichen Lebens 
iiberhaupt wahrend des Zeitraumes der letzten  
vier D ezennien die Rede ist. Ueberall, wo es 
sich um die Eriunerung an kraftvolle und auf- 
rechte Manner unseres Y aterlandes handelt, wird 
man auch seinen Namen nennen. W ir alle halten  
ihn im Gediichtnis ais den llorazisclien

»Just.uin et tenacem propositi virum «.

Z u r  Fabrikation gufieiserner Muffenróhren.
Von Oberingenieur G u s t a v  S i m o n  in Oberhausen (Rhld.).

I  -.uBeiserne Muffenroliren werden sowohl durch 
—ł  den inneren Druck und durch den Druck 

des B ettungsm aterials ais auch durch auBere und 
innere StoBe beansprucht. D iese Beanspruchungen  
fiilirten zu folgenden Alm ahinebedingungen:

D ie Rohrcn dlirfen koino innoren Spannungen  
haben, diirfen nicht poroś sein  und m ussen in allen  
Tteilon gloichniaflige \Vandstarken haben. Sie m ussen  
genau zylindriBch, gerade und g latt sein. Dio Ab- 
misjigungen der Muffeń und der Spitzendon mOssen 
genau ein geh alten  w erden. D as Rolir muB sich  mit 
Hammer und JleiB el le ich t bearboiten lassen , und das 
zum GieBen yerw ondete E ison darf nur Spuren von  
Schw efel und n icht zu viol Phosphor enthalten. Silmt- 
liche Uohren werdon einer W asserdruekprobe unter- 
zogen. B eim  E rreichen deK M axim aldruckos wird das 
liohr m it Ilam m ern abgeklopft. A uch w erden haufig  
von jed em  Gusso P robestiibe yerlangt, dio eine vor- 
gesehriebono F estig k e it besitzen m iissen. Ferner be
dingt man sich den GuB der Roliren ohne N alit in 
seharf getroekneten  stehenden Form en m it entsprechen- 
dem AufguB und eine bestim m te Zeit dor A bkiłh- 
lung yor dom Ziolion den R ohres aus dor Form . D ie  
Gewielito durfen gegen iiber ‘den rechneriseh erm it
telten um nicht m ehr a is -j- oder —  5 Wo abw eichen. 
M ohrgewielit w ird n icht gezah lt, w ahrend RShren  
unter 5 °/o des N orm algew ichtos zuruckgew ieson  
werden.

D iese Bedingungen stellen  hohe Anforde- 
rungen an die B etriebsleitungen, die in neueren 
RohrengieBereien durch den GuB von 5 m langen

Roliren von 500  111111 aufwnrts und von -ł in langen  
Rohren von 100  min aufwilrts noch vergroflert 
werden Erschwerend fiir die Erreichung  
solcher Leistungen is t ferner der Umstaud, 
daB die in den RohrengieBereien besehaftigten  
Arbeiter keine geschulten GieBer sind, sondern  
angelernte T agelbhner. Infolge der unverineid- 
lich hohen Beanśpruchung dor Mannschaft macht 
sich ein starker A rbeiterw echsel bemerkbar, und 
es tritt in den Sommermonaten, wo noch dazu 
die A uftrage besonders reichlich cinlaufen, nicht 
selten groBer A rbeitennangel ein.

Noch vor Erlauterung der iibiiclien Fabri- 
kationsw eise sow ie vor Behandlung der Fehler- 
ąuellen bei der H erstellung soli einer H erstel- 
lungsart Erwahnung geschehen, die w eiteren  
Kreisen kaum bekannt sein diirfte. D ieselbe  
hat sieli in der RohrengieBerei von R. D. W  o o d 
in Philadelphia fiir kleine Dimensionen bestens 
bewahrt.

Abbildung 1 ze ig t die paarw eise Formlier- 
stellung, die ein vereinigtes Zieli- und PreB- 
verfahren darstellt. D as Modeli zur H erstellung  
der auBeren Form der Muffe wird in den Form- 
sand cingeprefit, wahrend das Modeli zur H er
stellung der auBeren g latten  Rohrform um die 
Hohe des Muffenmodells gehoben und dann mit-
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tels einor Ziehvorrichtung durcli den Fornisand 
gezogen  wird. D er obere A nsatz von kleinerem  
Durchmesser, w elcher durch den Konus mit dein 
Rohrmodell verbunden ist, veranlafit beim Durch- 
ziehen das Festpressen des Formsandes. W ie  
aus der Abbildung 1 ersichtlich, erfolgt das 
Heben und Einpressen der Modelle in den Form- 
sand hydraulisch durch einen Zylinder und 
Plunger. L etzterer is t an seinem Ende tiscli- 
form ig ausgebildet. A uf dem Plungertische stelit 
ein guBeiserner Mantel, auf dem sich ein aus 
demselben M ateriał hergestellter R ing befindet.

A bbildung 1.

Y erfahren  zur H erstellung von M uffenrohren nach W ood.

Der R ing is t mit dem Mantel durch Zugschraubon 
verbunden. A uf dem R inge s itz t das Muffeu- 
modell. Dasselbo hat unten den gleichen Durch- 
messer w ie der R ing, auf dem es mit Stift- 
schrauben festgeschraubt wird. R ing und Muffen- 
modell sitzen  in einem Zwischenkasten. Durch 
das Muffenmodell, den R ing und den Mantel 
g le ite t das Rohrmodell, das gleich dem letz teren 
auf den Plungertiscli zu stelien kommt. Der 
guBeiserne Mantel dient dem Rohrinodelle beim 
spateren Durchziehen ais Fiihrung.

D as Arbeits yerfahren ist folgendes: derR ohr- 
formkasten wird zur Formmaschine gebracht und 
mit dem Zwischenkasten verbunden. H ierauf 
wird das Rohrmodell e ingesetzt und der Form 
kasten lose mit Sand gefu llt. D er Druekwasser- 
halm wird geoffnet, und der Plunger hebt sich

um die an den Fiihrungen durch je  zwei 
Schraubenmuttern begrenzte Hubhohe, die gleich  
der Hohe des Muffenmodelles ist. D ie untere 
ringform ige Ausbildung des Muffenmodelles 
nimmt den Formsand, der sich in dem Zwischen
kasten befindet, mit und preBt ihn in den Rohr- 
formkasten ein. G leichzeitig  faBt der Kran das 
Rohrmodell und zieht es durch den Formsand, 
wodurch dieser festgepreBt wird. H ierauf senkt 
sich der P lunger mit dem Mantel, R ing und 
Muffenmodell. D as in der Abbildung 1 unter 
M in einem groBeren MaBstabe herausgezeich- 

nete Rohrmodell bestellt aus mehre- 
ren T eilen. D er Scliaft is t auf den 
iluBeren Durchmesser des Rohres 
„ A “ gedrelit und zweim al abgesetzt. 
A uf den ersten A bsatz is t eine ko- 
nische Biichse, auf den zw eiten ein 
Verls'!ngerungsstuck gesclioben, das 
im Durchm esser um etw a 25 mm 
kleiner gehalten is t ais der Scliaft. 

]) In das V erlangerungsstiick is t ein
Kopfstiick eingepaBt, durch das eine 
schmiedeiserne Zugstange geht. Diese 
is t im Kopfstiick und durch eine vor- 
gesteckte GnBscheibe im Scliaft zen- 
triert. D ie Zugstange is t mit Ge- 
winde und M utter versehen, durcli 
die die GnBscheibe an den Scliaft 
angezogen w ird; auBerdein ist auf 
das Gewinde der Zugstange eine 
Haube aufgeschraubt, die mit der 
GuBscheibe den Zug beim Durch- 
zielien auf das Modeli iibertrUgt. Der 
Scliaft und die konisclie Biichse sind 
aus StahlguB, da sie beim Durch
ziehen durch den scharfen Formsand 
groBer A bnutzung ausgesetzt sind. 
A lle iibrigen T eile sind aus Gufi- 
bezw. Schmiedeisen.

D ie bei uns gebrauchlichste Ein- 
richtung zur H erstellung stehend ge- 
gossener Muffenrohren ist in den 

Abbildungen 2 bis 4 w iedergegeben. Sie be- 
steht aus einem Form kasten mit angeschraubtem  
Zentrierring, einem Muffen-, Rohr- oder Schaft- 
modell, einem Muffenkern und einem Rohrkern.

Der Formkasten ist aus GuBeisen, in der 
L angsrichtung g e te ilt und an den StoBfhlchen 
bearbeitet. Auch in der Querrichtung ist es 
notig, den Form kasten mehrmals zu teilen, da 
sich bei den nicht seltenen Kastenbriichen ein 
T eilstiick  b illiger und sclm eller ersetzen  laBt. 
Auch konnen mit solchen geteilten  Kasten 
anormale Langen leicht hergestellt werden, und 
dem V erlangen nach Roliren mit nach oben ge- 
gosseuer Muffe kann durch Auswecliseln des 
Form kastehunterteiles nachgekommen werden. 
V orausgesetzt muB werden, daB das obere 
Form kastenteil zur Aufnahme der Muffe weit
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genug ist. A is Verbindungen des in der Langs- 
richtung- geteilten  Form kastens hat sich der in 
der Abbildung 4 gezeichnete scharnierartige Keil- 
verschlufi ani besten bewiihrt. Er hat gegen- 
iiber den in den Abbild. 5 mul 6 wiedergegebenen  
Yerbindungen den V orzug der M oglichkeit rascher 
Losung und Schlicfiung der beiden Formkasten- 
hillften, da letztere  A rbeit m ittels eines Hand- 
hamniers und nacli dem Gefiihl durchgefuhrt w er
den kann. D ie in Abbildung 5 gezeichnete Ver- 
bindung is t  zwar w esentlich einfacher ais die 
vorgenannte, im Betriebe hat man aber die Er- 
fahrung gem acht, dafi die B olzen und K eile 
rasch verloren gelien, und ihr E rsatz verhiilt-

nismafiig hohe Kosten yerursacht. D er in  Ab
bildung 6 gezeichnete Gu8keilverscliluB hat Bich 
trotz seiner E infachheit in der P raxis w enig  
bewahrt. D ie Form kastenhalften leiden unter 
dieser, Verbindung, indem haufig infolge allzu- 
festen und gefiihllosen A nkeilens Kastenbruche 
auftreten. D ie Verbindung hat den weiteren  
N achteil, dafi beim 
AusziehendesBohr- 
modelles die lose 
Form kastenhillfte 

gelockert bezw. 
initgehoben wird, 
wodurch am abge-

A bbildung 2. 
H erstellung  der M uffenrohren.

A bbildung 3. 
H erste llu n g  der M uffenrohren.

Abbildung 4. 
F orm kasten  fiir Muffenrohren  

m it scharnierartig.K eihrerschlufl.

gossenen Rohre leicht eine L angsnaht entstelit. 
Endlich ist das G ewicht des gufieisernen K eiles, 
der mit einem Kettchen am Form kasten befestigt 
ist, ein ganz erhebliches, so dafi beim etw aigen  
Heifien des K ettchens durch den herabfallenden  
Keil die A rbeiter gefahrdet wrerden konnen. Bei 
kleinen Form kasten und 4 ni langen Rohren sind 
vier bis fiinf, bei grofien Form kasten fiinf bis sechs 
Verschliisse auf jeder Seite angebracht.

Eine der beiden Form kastenhalften is t mit
tels Konsolen auf Tragern oder beim Trommel- 
system mit der Tronunel durch Schrauben fest 
verbunden. D ie andere Form kastenhalfte ist 
zum Verschieben eingerichtet, denn gleich  
nacli dem Gusse miissen die Yerbindungen ge

lost werden, damit Gufispannungen am abgegos- 
senen Rohre yerinieden werden. E s empfiehlt 
sich , die W andstarken der Form kasten nicht 
zu gering zu bemessen und die Kasten reich- 
lich mit Rippen zu yerstarken, da das ab- 
w echselnde lia lt -  und W armwerden den Form- 
kasten sprode macht, uud letzterer auch durch 
die sonstigen Handhabungen wahrend des B e
triebes sehr in M itleidenschaft gezogen  wird. 
Ferner is t der Form kasten mit Lochern zu ver- 
sehen, um die wahrend des Giefiens sich ent- 
w ickelnden Gase entw eichen zu lassen.

A is unterer Verschlufi des Form kastens hat 
sich beim GieBen der Rohren mit Mufte naeh 
unten der in den Abbildungen 2, 3 und 4 ge-
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zeichnete Zentrierring auf das beste bewiilirt. 
D erselbe is t mit der festgescliraubten Form- 
kastenhalfte durcli Schrauben verbunden, wah
rend sich die lose Form kastenhalfte auf ihm 
verschieben lafit. W ie  schon erwilłmt, wird 
beim Trommelsystem und bei kleinen Einrich- 
tungeu die lose Formkasteuhfllfte vom Zentrier
ring getragen. B ei groBeren Einrichtungeii ist 
diese Belastung des Zentrierringes nicht an- 
gangig , da er sich trotz starkster Abmessungen 
und V erstarkung durch Rippen durchbiegen  
wiirde. A is M ateriał fiir den Zentrierring hat 
sich GuBeisen besser bewahrt ais StahlguB. Um 
bei groBen Form kasten mit RingverschluB ein 
friihzeitiges Verzielien des Zentrierringes infolge 
des W arinew echsels zu yerhindern, is t  es notig, 
denselben beim Zusammensetzen aueh mit der

losen Formkasten- 
lialfte zu verbin-

1 den; es empfiehlt 
sich hier der schar- 
nierartige K eilver- 
schluB. Die alteren  
E inrichtungen, in 
welchen ausschlieB- 
licli Riihren mit 
Muffe nach oben 
gegossen  worden 

-J. sind, haben ais un- 
~r_r teren Verschlufi 

eine an der festen  
Form kastenhalfte 
drehbar aufgelian- 
gene Klappe. Im
Betriebe is t darauf 

A bbildung 5. A bbildung 6. zu  dafi d ie

Yormkasten mit KeUvcracbluB. Form kasten genau
lotreclit und unver- 

Tiickbar aufgehangen werden, damit sie wahrend 
des Stam pfens, A usziehens der Modelle, Kernein- 
setzens und GieBens fest verschlossen bleiben. 
Ferner sind die Formkasten Sfters zu reinigen; 
endlich is t stets fiir eine geniigende Gasabfuhr 
zu sorgen.

D ie Rohrmodelle sind aus GuBeisen her
g este llt und sowohl in den Fiihrungen w ie an 
den Flftchen, die mit Formsand in Beriihrung 
kommen, sorgfa ltig  gedreht. D ie Muffe wird 
von unten in den gut verschlossenen Formkasten 
gebracht. und fiihrt sich im Zentrierring. Die 
Fiihrung muB gu t schliefien, uud die horizontale 
Flachę am Zentrierring und Muffenmodell muB 
genau rechtw inklig zur V ertikalachse des Forrn- 
kastens gedreht sein. Is t die Fiihrung im 
Zentrierring zu w eit, so kann sich beim nach- 
lierigen Zusammensetzen der Kerne der Muffen- 
kern yersetzen , und das Rohr erhalt ungleiche 
W andstarken. Auch krumme Rohren sind haufig 
eine F olgę solcher Milngel, da sich bei un- 
gleiclien W andstarken das Rohr ungleich abkiihlt

und verzieht. Beim E insetzen  des Muffen- 
modelles muB darauf gesehen werden, dafi die 
horizontale Flachę auf dem ganzen Umfangę 
des Zentrierringes gleichm aBig au fsitzt, da im 
anderen F alle  sich Rohren mit sclirag ange- 
setzten  Muffen bezw. ungleichen W andstarken  
ergeben wurden. Das Rohr- oder Schaftmodell 
fiihrt sich unten, w ie Abbildung 2 ze ig t, 1111 
Muffenmodell. Eine obere Fiihrung fiir das 
Schaftmodell wird grofitenteils w eggelassen , in
dem bei grofien Modellen und gut passender 
unterer Fiihrung und unter der V oraussetzung, 
daB die liorizontalen Flachen reclitw inklig zur 
V ertikalachse des Form kastens gedreht sind, 
das Schaftmodell infolge seiner Sehwere von 
selbst lotreclit stelien bleibt. Kleinere Modelle 
werden von einem der Stam pfarbeiter mit einer 
Hand so lange gelialten, bis das Modeli in einer 
entspreehend hohen Sandschiclit eingestam pft ist. 
D iese A rt Fiihrung is t keinesw egs verlafilicli, 
doch erreichen die L eute bei der taglich gleichen  
Arbeit eine groBe G escliicklichkeit in der Ge
winnung des richtigen M ittels. Seltener legt 
man ais obere Fiihrung zwischen Modeli und 
Form kasten einen losen, drehbaren, ausgesparten  
R ing ein, der bei der Stam pfarbeit von den 
Stam pfwerkzeugen im K reise mitgenommen wird.

D as A usziehen des Schaftm odelles aus dem 
festgestam pften Formsand erfordert einesehrgrofie  
Zugkraft. U111 den B edarf an K raft zu mindern, 
macht man das Schaftm odell nach unten ver- 
laufend um einige M illimeter schwacher ais oben. 
B ei kleineren Modellen dreht man das Schaft
modell gegen  die Mitte verlaufend um etw a  
3 111111 hohl, w as aber einen w esentlich groBeren 
B edarf an Kraft zum A usziehen des Modelles 
zur F olgę hat. Durch die schwach verlaufende 
K onizitat wird beim Durchziehen des unten 
wieder stilrker werdenden Schaftm odelles der 
Formsand festgepreBt, und dadurch nicht nur 
die Stam pfarbeit w esentlich erloichtert, sondern 
auch der Formsand geg la ttet. Denselben Zweck 
erfiillt ein am unteren Ende des Schaftmodells 
warm aufgezogener schmiedeiserner R ing oder 
geharteter StahlguBring, den man bei kleinen 
Modellen mit einer K onizitat nach oben hin gut 
verlaufen und um etw a l l /2 mm vorstehen lJtBt. 
D er grćSBte Durchmesser des R inges gestaltet 
beim A usziehen des Schaftmodelles die auBere 
zylindrische Form des R ohres. D ie obere durch 
das Schaftmodell gebildete Form dient dem 
Rohrkerne ais Fiihrung. Damit der Rohrkern 
in die Form gut eingefiihrt werden kann, ohne 
sie beim Einsetzen zu beschadigen, wird das fiir 
diese Fiihrung bestimmte M odellteil schwach 
konisch ausgebildet. Ein starkerer Konus,. ais 
unbedingt notig, is t nicht zu empfehlen, da sich 
beim GieBen, besonders von kleinen Rohren, der 
Rohrkern ausdehnt und die Fiihrung verliert. 
D er Rohrkern leg t sich dann auf eine Seite, es
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entstehen Robren mit ungleiclien Wandst.arken. 
Die Schaftmodęlle sind regelm aBig durcli Auf- 
legen oiner L atte zu untersuchen, ob sie in der 
Langsachse gerade sind, da das Schaftmodell leicht 
krumm wird, was W rackrohren zur F oige liat.

Beim GuB der Rćihren mit Mufle nacli oben 
andert sieli die Anordnung der Modelle, wie 
Abbildung 7 ze ig t, in der W eise, daB in den 
ZentrierringyerschluB ein sogenannter Stampf-

te llere in gesetzt  
w ird , in dem 
sieli das Scliaft- 
inodell fiilirt. 
Bei Klappenyer- 
schluB wird es 
in der Klappe 
gefiihrt. Oben 

erhalt das 
Schaftmodell 

eineFiihrungfiir 
das Muffenmo- 
dell. B ei dieser 
Anordnung bil
det die schwach  
konischc Ver- 

langerung  
des Muffenmo- 
dells die spatere  
Fiihrung fiir den 
Rohrkern. So- 
bald bei der 
H erstellung der 
RohrenmitMuffe 
nacli unten das 

Mufienwodell 
von unten in den 
Form kasten ein- 
g ese tz t und mit- 
tels der Keile  
am Zentrierring 
festgem aclit ist,

wird vou oben das Schaftmodell eingesetzt, w orauf 
mit der Stampfarbeit begonnen wird. D er zur 
Ver\vendung kominende Formsand muB in dem 
riclitigen M ischungsverhaltnis yon gebrauchtem  
und neuem Formsand aufbereitet sein.

D ie iu den RohrengieBereien verwendeten  
Stam pfwerkzeuge sind ganz aus Eschenholz oder 
aus H olz mit eisernem Schuh, oder ganz aus 
Eisen gefertig t. D ie Eisenstam pfer bestehen  
aus einem Stiick Mannesmannrohr, an dem unten 
ein m assiver eiserner Schuh angenietet ist. Sie 
konnen in der eigenen Reparaturwerkstatte her
gestellt werden und haben sich im Betriebe 
neben den ganz aus Eschenholz gefertigten  
bestens bewahrt. D ie holzernen Stampfer mit 
eisernem Schuh sind dagegen infolge raschen  
Unbrauchbarwerdens w eniger zu empfelilen.

D ie Arbeiter, die die Form herzustcllen  
haben, teilen sich in Stampfer und Sandaufgeber.

Abbildung 7. Form fiir Muifen- 
rohren, Mufie nach oben.

D ie Stam pfer be wegen sich bei ihrer Arbeit um 
die Form. damit das Stampfen gleichm aBig er
fo lgt. Bei Ungleichm aBigkeit dieser A rbeit ent- 
stelien loser gestam pfte Stellen, die am abge- 
gossenen Rohre Beulen yerursaclien. U ngleicli- 
maBiges Sandnaclifullen bedingt den gleichen  
Fehler am Rohre. D ie Form mufi unten infolge  
der beim Gusse darauf lastenden hBheren fliissigen  
Eisensaule fester gestam pft werden, und es ist 
Sache des Sandaufgebers, fiir diese P artie im 
gleichen Zeitabschnitt w eniger Sand aufzugeben. 
Naclidein dic Stam pfarbeit vollendet ist, werden 
die unteren K eile am Zentrierring entfernt, w o- 
durch sieli das Muffenmodell nach einigem Ab- 
klopfen von selbst aus der Form lost. Gleirh- 
ze itig  zielit man das Schaftmodell m ittels des 
Krans aus der Form. E s fo lg t das Fertigmachen  
der Form, d. h. das Ausbessern der beim Aus- 
bringen der Jlodelle beschadigten Stellen, das 
Ausschneiden des GuBtrichters, das Eindriicken  
des Formenstempels, d. i. der Jahreszahl und 
des Durchmessers.

An das Fertigm achen der Form schlieBt sich 
das Schwarzen an, w orauf dio Form gut durch- 
getroeknet werden muB. Das Trocknen erfolgt 
durch Koksfeuer, heiBe L uft, Generator- oder 
Hochofengas. W ahrend bei der Fabrikation von  
groBen Kalibern das Trocknen noch vielfach  
durch Koksfeuer gescliieht, haben sich fiir die 
kleineren Rohrliehten die letztgenannten Trocken- 
arten immer mehr eingefiihrt. Ferner finden 
offene Feuer in Gegenden Verwendung, wo die 
Braunkohlenbrikett - Fabrikation zu Hause ist. 
D ie Kosten dieses Brennstoffs sind sehr gering, 
und das Anziinden kann leicht yorgenommen 
werden. Das Trocknen mit offenen Koksfeuern 
ist yerhiiltnismafiig teuer. In Betrieben, wo das 
Fiillen sow ie das nachherige Entleeren der 
Feuerw agen dem Former iiberlassen bleibt, wird 
mit dem Koks nicht gespart, und manches Koks- 
stiick wandert. auf den Schutthaufen. D ie fiir 
diese Trockenart notigen yielen Feuerw agen er- 
fordern standige Reparaturen, w ie auch die Be- 
dienung der Feuer selbst viel Lohne verschlingt.

D ie Troeknungsyerfahren mit lieiBer Luft, 
Generator- und Hochofengas bieten den K oks
feuern gegeniiber w esentliche V orteile. Zu- 
naclist wird eine y iel groBere Sauberkeit in der 
GieBerei erreicht. Die groBe Zahl Feuerwagen  
und Kokskorbo entfallt, wodurch Raum ge- 
wounen wird. D ie Kosten der Trocknung sind, 
da die heiBe L uft oder das Gas in einer Zen- 
trale erzeugt wird, w esentlich niedriger ais bei 
Koksfeuern.

D ie heiBe L uft oder das Gas wird ja  der 
Form nur im B edarfsfalle zugefuhrt und nicht 
w ie bei den Koksfeuern, wo beim Anziinden und 
ganz besonders nach dem A bstellen derselben 
viel W arnie verloren geht. Vergleichende Zahlen 
iiber die letztgenannten Trockensystem e ergeben,
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daB die Tirj|cknung mit h eifierL uft im Botrielie Dio H erstellung der Kerne ste llt  eine in
teurer is t, ais das Trocknen mir. Gasen. sieli abgeschlosscne A rbeit vor. D as fertige

D ie Lufttrocknung hat gegeniiber der Gas- E rzeugnis wird in die getrockneten Rohrformen
trocknung den aufierordentlichen V orteil der Ge- versetzt. B ei der Anordnung einer Rohren-
ruchlosigkeit. G eneratorgase werden zum Trock- gieBerci soli darauf Bedacht genommen werden,
nen im ungereinigten oder gereinigten Zustande daB Form er und Kernmacher in unmittelbarer
yerwendot. U ngerein igtcs Gas hat den Nacli- Nilhe zusammen arbeiten, um dio Transportc
te il, daB cs bei langen Zuleitungen und starker der Kernspindeln bezw. der fertigen Kerne móg-
Abkuhlung viel T eer und RuB absetzt, wodurch lichst zu vereinfachen. Beim GieBen der Roh-
sich die Leitungen und Yerbrennungsdusen stiln- ren mit naeh abwilrts gcrichteter Mufie besteht.
dig verstopfen. D ie R ohrleitungen miissen daher der Kern aus zwei T eilen. Ein T eil, der Mufien-
haufig ausgebrannt werden, u ni Betriebsstorungen kern, wird von unten, der andere, der Rohr-
zu yermeiden. Besonders unangenehm macht kern, von oben in die Rohrform eingesetzt.
sich dieses Uebel bei den Yentilen geltend, die W ie das Mufienmodell, so wird auch der Mufien-
nach ldngerem Stehen infolge des Zusetzens kern im Z entrierring gefiihrt.
durch T eer nur mit G ew alt zu ofinen sind. Aus den Abbildungen 8 und 9 is t die H e r -

Nur nebenbei mochte an dieser S te lle  er- s t e l l u n g  d e r  M u ffe n k e r n e  ersichtlich. D ie klei-
wiihnt werden, daB die H auptzuleitungen in neren Kerne bis etw a 45 0  mm lichte Rohrweite
dichten, schmied- oder gufieisem en Rohren zu 
legen sind, da man mit der Zufiihrung des 
G ases in gemauerten K analleitungen die schlech- 
testen Erfahrungen gem acht hat. Durch eine 
solche gem auerte K analleitung wird selbst bei 
bester M aurerarbeit haufig die ganzo Soliło der 
GieBerei mit Gas geschw ilngert, was V ergif- 
tungserscheinungen bei der M annschaft zur Folgo  
hat. W enn die Zentral-G eneratoranlage nicht 
unmittelbar an die GieBerei angeschlossen w er
den kann, empfiehlt sich die Ę iurichtung einzel- 
ner kleiner Generatoron in nilchstor Nilhe der 
GieBtroinmel. Der N achtcil, daB die Erzeugung  
des Gases nicht au f einen Punkt vereinigt ist, 
wird in diesem F alle durch den Yortoil aufge- 
hoben, daB eine nennenswerte Abkuhlung der 
Gase zwischen E rzeugungs- und Yerbrennungs- 
ort nicht eintritt, und die Eigenwilrme des Gases 
zur Geltung kommt. Hochofengas, w elches erst in 
neuestor Zeit fiir T rockenzwecke in RohrengieBe- 
reien E ingang gefunden hat, wird gereinigt und 
unter hoherem Drucke zur Verbrennung gebracht.

In den Rolireugiefiereien mit Gastrocknung 
wird das Gas nicht nur zum Trocknen der For
men verwendet, sondern auch fiir viele andere 
H eiz- und T rockenzw ecke, fiir die Kerntrocken- 
ofen, zum Trocknen der Pfannen, zum H eizen  
der T eerofen usw. Im Betriebe ist besonders 
darauf zu sehen, dafi die vielen V entile und 
V erschlusse gut passen bezw . gasdicht sind.
W o es halbw egs angilngig is t, sollen W asser- 
yerschliisse yerw endet werden. Selbst bei den 
besten V entilationen ist es nicht m oglich, den 
iiblen Gasgeruch in solchen Giefiereien voll- 
stiindig zu vermeiden, und es is t wohl die erste  
Aufgabe der Betriebsleitung, daB die schadi- 
gende W irkung des Gases in bezug auf die Ge- 
sundheit der in dem Betrieb beschilftigten A r
beiter nacli M oglichkeit yerinieden wird.

Die Form  steht nunmehr, nachdem sie ent- 
sprechend abgekiihlt ist, fur das E insetzen dor 
Korno bereit. —

Abbild. 8 und 9.
Herstellung 

der Muffenkerne.

werden auf den guBeisernen Mufieneinsiltzen 
m ittels zw eiteiliger Kernbiichsen in Sand ge- 
stampft, wiihrend man die Muffenkerne groBerer 
Rohren in Lelim schabloniert. D ie zw eiteilige  
Kernbuchse se tz t sich auf die bearbeitete Flilche 
des E insatzes auf. D ie beiden auch an den 
StoBliilchen bearbeiteten Hillften werden mittels 
B olzen und K eile fe s t versclilossen. ,

D ie Schabloniervorricht.ung fur die groBeren 
Muffenkerne (Abbildung 9) besteht aus einein
gufieisernen R inge und einer Nabe, die durch
vior Arme miteinander verbunden sind Der
R ing se tz t sich in die Fiihrung des Einsatzes, 
die beim Zusainmensetzen der Form fiir den 
Rolirkern bestiinmt ist. In die Nabe wird die 
Schablouierspindel e in gesetzt, an der der Sclia- 
blonierarm, bestehend aus f. bis 6 mm starkem  
Blech festgem acht ist. A uf den Schablonierarm  
wird die eigentliche Schablone, ebenfalls aus 
Blech, angeschraubt. Fiir die Schrauben sind 
Langlocher vorgesehen, um Aenderungen im
Durchmesser yornehmen zu konnen.

Beim E insatz wftre noch zu erwahnen. 
daB die Fiihrung fiir den Rolirkern nur ganz 
schwach konisch, fast zylindrisch, zu halten ist. 
E s kommt besonders bei kleinen Kalibern yor,
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dafi beim Giefien der Rohrkern gehoben wird 
und durcli die K onizitat seine untere Fiihrung 
yerliert. D er Rohrkern leg t sich dann auf eine 
Seite, woduroh Roliren m it ungleiclien W and- 
stilrken entstehen.

Beim GieBen dor Rohren m it Mtiffe nach 
oben (Abbild. 7) wird an Stelle des Muffenkernea 
ein tellerform iger Sandkern eingesetzt, der nur 
den Zweck hat, das Spitzende des Rohres nicht 
zu rascli abzukiihlen. In dem T eller fiilirt sich 
wieder der Rohrkern.

Der R o h r k e r n , der den inneren geraden und 
zylindrischen T eil des Rohres bildet, besteht aus 
der Kernapindel, der A ufwickiung und der 
Kernmasse. W iihrend man sich nur in 
einzelnen RohrengieBereien der Schweiz 
fiir die H erstellung der Rohrkerne des 
Aufstampfens m ittels Formsand bedient, 
wird bei uns der Rohrkern ausschliefilich  
in Lehm gedreht. Zum Aufstainjifen ' yer
wendet man zw eite ilige  Kerubiichsen, willi- 
rend das Drehen des Kernes auf der Rohr- 
kerndrehbank erfolgt. D er Antrieb dieser 
Maschine gescliieht durch eine Transmission 
oder einen direkt gekuppelten E lektro- 
motor. D ie Uebertragung der drehenden 
B ew egung auf die Kernspindel erfolgt 
durch eine Planscheibe und Mitnehmer.

D ie bei der Rohrenfabrikation m eist in 
Verwendung stehenden Kernspindeln sind 
in der Abbildung 10 dargestellt. Fiir die 
kleinsten Abmessungen bis etw a 50 mm 
lichte W eite , die mit Muffe nach oben 
gegossen werden, werden einfache, sclimied- 
eiserne Rohren gebraucht, die zur Gas- 
abfiihrung mit Lochern versehen sind. Fiir 
groBere von 50 bis 70 mm werden haufig 
Spindeln aus Kreuzeisen mit angeschw eifi- 
tem Konus und aufgegossener MutYenyer- 
stttrkung yerw endet. Fiir groBere Rohren, 
die mit Mufle nach oben gegossen werden 
sollen , sind in alteren RohrengieBereien 
gufieiserne Kernspindeln in Gebrauch, die 
zur Gasabfiihrung mit R illen yersehen sind. D iese 
Kernspindeln sind in der H erstellung teurer und 
bieten gegeniiber der aus einem schmiedeisernen 
Rohre und mit Gnfieisen armierten Kernspindel 
keine w esentlichen V orteile.

Fiir die grSBten Rohrkerne sind yorzugs- 
weise guBeiserne Kernspindeln in Gebrauch. Es 
sind fiir diese Diinensionen geeignete schmied- 
eiserne Rohre niclit mehr zu haben; die H er
stellung der Kernspindel aus einzelnen Blechen  
und Schiissen hat sich nicht bewahrt. Das Kern- 
spindelrohr is t zur Gasabfiihrung wieder mit 
Lochern von etw a 6 mm 0  yersehen. AuBer
dem wird bei den grofien Kalibern das Kern- 
spindelrohr um fiinf bis sechs Millimeter im 
Durehmesser konisch gehalten, um das Ausziehen  
der Kernspindel aus dem abgegossenen Rohre 
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leichter bew erkstelligen zu konnen. D ie gufi- 
eisernen Einsiltze bestehen aus einem R inge, der 
mit dem Kernspindelrolir durch Kopfschrauben 
yerbunden ist. In der Nabe, die mit dem R inge  
durcli vier bis sechs starkę Rippen yerbunden  
ist, sitzen  die Zapfen mit den Lagerlilufen fiir 
das Drehen der Spindel.

Vor dem Gusse mussen die Kerne ent- 
sprecliend abgekiihlt sein. D er Muffenkern wird 
von unten in die Form yorrichtung e in gesetzt  
und sicher verkeilt, wiihrend der Rohrkern mit
tels des Krans yon oben iu die Form einge- 
lassen wird. —

Abbildung 10. Kornspindoln.

In neuerer Zeit ist man auf Hochofenwerken  
zum unmittelbaren GuB vom Hochofen iiber- 
gegangen .*  Man vergieBt dann ein sogenanntes 
Mischeisen, indem man lliissiges Hochofeneisen  
mit Kupolofeneisen yerm ischt. D as H ochofen
eisen mufi eine entsprechend hohere Temperatur 
haben, da der Transport voni Hochofen zur 
Giefierei, das Mischen und UrngieBen Zeit in 
Anspruch nimmt und W ilrineverluste zur F olgę  
hat. W egen der W arm eerhaltung und um nicht 
zu haufig abstecheu zu mussen, wird das fliissige 
Eisen yom Hochofen zur Giefierei nur in grofie
ren Mengen gebracht. Man behilft sich durch 
Erblasung eines Hochofeneisens mit einem hoheren 
Silizium gehalte. das durch Zusatz siliziumarmeren

* „Stahl und Eiaen“ 1908 S 122.
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Kupolofeneisens auf die gew iinsehte Zusammen
setzung gebracht wird. W ahrend des Trans- 
portes yerbrennt ein T eil des Silizium s, wo- 
durcli das E isen warm erhalten wird.

An das Giefien schlieBt sich das A u s le e r e n .  
In gut, eingerichtelen GieBereien mit Trommel- 
system  wird ein und derselbe Formkasten acht-, 
angeblich sogar zelmmal in der Doppelschicht 
abgegossen. Schon wiihrend des A usziehens 
wird der am Rohre haftende Formsand abge- 
stofieu. I)aB die Rohren nicht zu warm aus 
der Form gezogen werden diirfen, da rasches 
Abkiihlen Siiannungen im Rohre verursaclit und 
ein Zerspringen herheifiihrt, is t bekannt; es is t  
eine w ichtige A ufgabe des GieBers, die Abkiih
lung so zu regeln, daB sie mSglichst gleichmaBig 
auf der ganzen Oberlliiche des Rohres vor sich  
gehen kann. Oft rufen scheinbar geringfiigige  
Ursachen bedeutende Spannungen im Rohre lier- 
vor, wenn das Rohr zu friih aus der GuBform 
herausgenoinmen wird. Ein oifen stehendes 
Fenster, durch welches Zugluft gegen  die eine 
Seite des Rohres trifft, R egentropfen, die beim 
Transporte eines noch warmen Rohres gegen  
die eine Seite desselben fallen, und ahnliche 
Zufiilligkeiten konnen Spanmmgen und ein Zer-

springen herbeifiihren. Nach dem Ausziehen  
der Rohre werden die Kasten yom anhiUigondeu 
Sande befreit und gesclilossen ; das Formen kann 
sodann von neuem beginnen.

Beim GuB der Rohren mit Muffe nach 
unten entsteht gewohnlich da, wo der Muffen- 
kern mit dem Rohrkern zusammenstoBt, sow ie  
an dem Muifenende eine Naht. N ach der E nt
fernung derselben in der P utzerei folgt das 
Abtrennen des A ufgusses und das Zuschneiden 
dos Rohres auf die entsprechende Bauliinge. 
Hieran scliliefit sich das Probieren durch 
W asserdtuick und Abklopfen mit schm iedeiser- 
nen Hilmmern vorgeschriebener GroBe. Nach 
der Druckprobe miissen die Rohren, um sie vor 
dem R ost zu schiitzen, mit einem Teeriiberzug  
yersehen werden. D ie H erstellung dieses Ueber- 
zuges erfolgt durch Eintauchen der erhitzten  
Rohre in eine schwach erwiirmte Teermasse. 
D as Yorwiirmen der Rohren geschieht im Teer- 
ofen auf eine Temperatur bis etw a 1 5 0 °  C. 
D er T eer darf fiir W asserleitungsrohren keine 
w asserloslichen Substanzcn enthalten und muB 
auch frei von allen B estandteilen sein , die 
dem W asser irgendwelchen Geschmack geben 
konnen.

Bau de r  Kupolófen, Schm elzvorgang und Begichtung.
Von Ingenieur A . M e s s e r s c h m i t t  in W iesbaden.

(Fortsetzung von Seito 1562.)

XIII. Schlackenabstich.
I \ a s  Schlackenabstechen is t  eine im Giefierei- 
— betriebe sehr liistige A rbeit, die yon storen- 

den W irkungen begleitet ist: die mit dem Geblilse- 
wind yereint austretende Schlacke verbreitet 
w eithin einen Spriihregen gliihender Teilchen, 
und es sind A ugenverletzungen und brennende 
Iileider der A rbeiter unliebsame Folgeerschei- 
riungeu. W eitorhin wird durch das Ueberblasen  
der G eblaseluft iiber die ausflieBende Schlacke 
die sogenannte S ch  1 a c k  en  w o l l e  erzeugt, die 
ais weifie klebrige F litterm asse sich allenthalben 
niederschlilgt oder ansetzt. Sie ist die U rsache, 
daB W andę sich rasch schwilrzen, da sie alle  
Kohlen- und Staubteilchen ihrer Umgebungsluft 
festhalt und auch alle  Geriitschaften beschm utzt.

Der beregte Uebelstand kann leicht beseitigt 
w erden, wenn das Ablasseu der Schlacke nur 
durch den im Ofen herrschenden Druck bewirkt 
wird. Dadurch wird erreicht, daB die Schlacke 
sehr dunnfliissig und nicht ziihe aus dem Ab- 
stichloch flieBt., denn der W ind hat mit ihr 
keine umnittelbare Beriihrung und kann so- 
mit keine Schlackenw olle mehr erzeugen; es 
findet kein Uinherspritzen gliihender Teilchen  
mehr sta tt, da sie nicht yereint mit dem W ind, 
sondern nur unter dessen Druck ausflieBt. Eine

Einrichtung, um die angefiihrten Uebelstande 
zu beseitigen, is t mit Kosten nicht yerkniipft. 
Fiir Vorherde mit groBer Hohe der Schlacken 
darin is t die Yorrichtung geradezu unerlafilich. 
Sie is t  uralt und wurde bereits bei den alten 
Holzkohlenhochofen mit offener Brust angewandt. 
Sie lindet sich in den Lehrbiichern beschrieben, 
zuletzt wie fo lg t:*  „Der A blauf der Schlacken 
aus dem G estell fand nach dem Prinzip der 
kommunizierenden Rohren sta tt, indem die 
Schlacke durch den W inddruck im G estell 
niedergedriickt und iiber einen W allstein  durch 
den Vorherd des Ofens hindurch zum AbfluB 
gebracht wurde. D ie Schlacke flieBt in eiserne 
W agen . . . . “

D ie Abbildungen 4 und 5 stellen  einen sol
chen SchlackenabfluB aus dem Tiimpel des 
Hochofens iiber den W allstein  dar. E s be- 
ze ich n et: a die W inddiisen , b den Schlacken
abfluB, c den Stopfen im Schlackenloch, d den 
W allstein, e den Eisenabstich, f  die Schlacken- 
masse auf derjenigen Hohe, fiir die das Ab- 
lassen durch die kommunizierende Abstichrohre 
notwendig wird. Es bezeichnen noch H die

* GemeinfaBl. Darstollung des Eiaonlittttenwesens, 
Yerein deutscher Eisenhiittenleute, Dusseldorf, 6. Auf
lage S. 46.



3. NoYcmber 1909. Bau der K upolofen , Schmelzvorgang und Begichtung. S tahl und Eison. 1781

gesam te Schlackenhohe, li (lic Schlackenhohe von 
Unterkanto Schlacke bis zum Tiim pelstein, ferner 
sei D der Durchmesser des Tiimpels =  850  111111. 
Ais Beispiel nehmen wir a n , daB jedesm al 
800 k g  Schlacken abzulassen s in d , dereń 
Hohe H =  250  111111 betriigt., reichend yon  
Unterkante Schlackenabflufi bis zu einer kenntlich  
geinacliten Schaulochgrenze. Is t ii =  140 mm 
die Hohe, die das wiihrend der Schlackenabflufi- 
zeit in den Tiiinpel neu einfliefiende E isen er
reicht, so ist die Hohe 250  —  140 =  110 mm 
ein SicherheitsmaB fiir Schlackenansaminhing  
gegen W indaustritt. D as Steigen des fliissigen  
Eisens w eiterhin um diese 110  mm gewilhrt 
dem Ofenarbeiter die Zeit, wiihrend der er das 
Abflufiloch yon etwa 80 bis 100  mm Grofie gut ver- 
stopfen k a n n , bevor das fliissige Eisen die AbfluB- 
briicko, die ilufiere Briickenoberkante, erreiclit.

Abbildung 4 und 5. Gostell eines alton Hochofens 
mit offener Brust. 

a  =  W lnddiisen. b  == SchlaekonabtluO. c =  Stopfen im Schlackcn- 
loch. d  =  W allstcln . e =  E lsenabstich. f — Schlackcnm asse.

II, h =  Sehlackcnhohcn. D =  D urchm esser des Tiimpels.

D er V organg des Sclilackens naeh unserem  
B eispiele ist. nun der folgende: Innerhalb einer 
gew issen Zeit soli die Schlackcnm asse f  yon der 
Hohe H abfliefien; es entsprechen diese 3 0 0  kg 
250  min Hohe. D er Abfltifi wird durch den 
auf der Schlacke stehenden Ofenwinddruck be- 
wirkt. D as fliissige Eisen ste ig t in dieser Zeit 
durch den SchmelzzufluB um h = 1 4 0  111111 an 
und bildet alsdann den Verschlufl des Schlacken- 
abflufllochs. W iihrend dieser Zeit hat sieli wieder 
eine neue Schlackendecke, wofiir w ir 25 111111 
annehmen w ollen, gebildet, die auf dem fliissigen  
Eisen gelagert bleibt und es somit vor jeder  
Einwirkung des Geblitseluftsauerstoffs schiitzt, 
was sehr w ichtig ist.

Fiir die Hohenbemessung II der Schlacken- 
abfluBbriicke kann man die Hohe der Schlacke 
annehmen, die in einer gew issen Zeit abfliefien soli. 
Die innere Abflufilochhohe ist gegeben durch das 
wiihrend dieser Zeit neu zułliefiende E isen, wor- 
aus sich fiir eine gegebene Vorherd-Querschnitt- 
flaclie oder eine solche eines Ofens, aus dem die 
Schlacke abflieBen s o l i , die Hohe h bestimmen 
lilfit. D er im Ofenfutter sitzende Schlackenlauf

kann ein mit Jlasse ausgeschm ierter Gufikasten  
sein oder sonstw ie gebildet sein; die Schlacke 
fliefit in einen Schlackenwagen.

Man kann die aus den Gichten und dem 
Ofenmaterial sich bildende Schlackenm enge bei 
gutem Ofenfutter auf 8 °/o veranschlagen, da 
die auf den Herdbijden ausgebrannten Kaoliu- 
inassen sow ie die an W ilnden und Pfannen  
hilngenbleibenden, w ie auch die im Vorherd ais 
R est yerbleibenden Schlacken hier nicht in B e- 
traclit kommen.

D ieser uralte praktische Hochofenschlacken- 
abstich, der gewisserm afien autom atisch w irkte, 
scheint ganz in Y ergessenheit gekommen zu 
sein, weshalb hier alte Beschreibungen und 
Skizzen  erneute Aufnahme fanden.

XIV. Begichtung.

D ie B egichtung steht mit dem Bau der 
Kupolofen in keiner Beziehung; da w ir jedoch  
beim Ofenbau auf die Beachtung der Yerbren- 
nungsvorgilnge B ezug genommen haben, so miissen 
w ir auch die Gichtsiltze bespreclien, dereń Grofie 
danach zu bemessen ist. E sg eh t aus den erlauterten  
Verbrennungsvorgilngen fiir den Fiillkoks eines 
Ofens hervor, w ie selir es auf die Erhaltung  
der gebildeten Kohlensaure und die Verhiituug  
ihrer Umbildung zu Kohlenoxyd ankommt. E s is t  
geze ig t worden, wie sich die IJnibildung der Kohlen
saure zu Kohlenoxyd in lioher Temperatur leichter  
erm ogliclit ais in niedriger und w ie bei geniigen- 
der Abkuhlung der Ofengase die Bildung von  
Kohleno.xyd yerhindert wird. Daraus lilfit sich  
der Schlufi ziehen, dafi es riitlich bleibt, eine 
iliedrige Temperatur einzuhalten, und dafi es 
weiterhin unerlafilich is t , daB die erzeugten  
W ilrmemengen yollkommen yom Gichteisen auf- 
gesaugt werden, um den daselbst angefuhrten  
N achteilen entgegenzuw irken. Aber dennocli 
is t das Schmelzen bei niedriger Temperatur un- 
zweckinilfiig, denn es kann damit den heutigen  
Anforderungen an Ofenleistung w ie an hohe 
Temperatur zur unverzogerten Schm elzung der 
G attierungszuschlilge, wie Stahl und Schmied
eisen, zur Aufhebung aller chemischen Yerbin
dungen und dereń Um gestaltung zu einem neuen 
Sclimelzprodukt im fliissigen Eisenbade nicht ge- 
niigt werden; es kommen noch liinzu die w irt
schaftlichen Naeh teile an Zeitverlusten, die eine 
yerlangsam te Schm elzung durch niedrige Tem
peratur yerursacht.

A us den friiheren Betrachtungen ergibt sich  
eine nioglichst geschlossene E isengiclitung und 
keinesw egs eine solche ais ein anzustrebendes 
Ideał, bei der neben einem Eisenstiicke ein 
K oksstiick gelagert sein mufl. W ird durch eine 
grofie E isengicht dem wilrmespendenden Fiill- 
koks die W arm e rasch entzogen, so bietet die 
daraufliegende Koksschicht nur eine geringe  
Gefahr zur Umbildung von Kohlensaure zu
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Kohlenoxyd, denn bis diese Schicht die zu diesem  
Y organge notige Temperatur angenommen bat, 
ist die ihr unterliegende E isenschicbt zerfallen  
und in die Schm elzzone geriickt, mit ihr sinkt 
dio darauf beiindliclie K oksgicht so rascli in die 
Schm elzzone nach, dafi sie keine grofie G elegen- 
heit zur Umbildung gibt. Auch bei rascher 
B ew egung der Ofengase durch den Ofen an und 
fiir sich kann jede Umbildung beeintrilchtigt oder 
ganz verhindert werden.

W io unter Abschnitt V I „Satzkoks“ bereits 
yerm crkt ist, zeigen nur heiBgehende uud mit 
viel Wind und groBer Schm elzkraft arbeitende 
Oefen im M ittel 3 ,8  o/o Kohlenoxyd in den Ab- 
gasen, w eniger wird man wohl in Anbetracht 
der oft ungeregelten G ichtsiltze in einem Kupol
ofen niclit erreichen konnen.

Je nach der GrSfie der gegichteten  Koks- 
und Eiscnstiicke sind die W andę eines Kupol- 
ofens mehr oder w eniger gut abgedichtet. Es 
konnen sieli don W anden entlang Kanale bilden, 
durch welche die Gebliiseluft zum T eil entw eicht. 
Bei dor nach oben hin stattflndenden Druck- 
verminderung dringt sio auch in die obersten  
G ichtsiltze teilw eise cin und liefert dem in yielen  
Fiillen daselbst yorhandenen und ausstromemlen 
lieiflen K ohlenosydgas neuen Sauerstoff; durch 
dereń Vereinigung werden die obersten Koks- 
gichtsatze ganz odor teilw eise entziindet. L etztere  
yerbrennen grofitenteils nutzlos, da sie E isen- 
gichten nicht iiber sich haben, die die ent- 
standeno W armem enge y o II aufnehmen konnlen. 
Im anderen F alle , wenn keine Oxydgase yor
handen sind, entstrom t die Kanalluft nutzlos den 
Gichtwanden und vermelirt den freien Sauerstoff 
der Gichtgase.

Strom t die Gebliiseluft sehr langsam an 
schlecht abgodichtcten Ofenwanden entlang, w eil 
sie unter geringem  Geblilsedruck steht, so kommt 
sie hoch erh itzt an den oberen Gichtsatzen an, 
sie entziindet daselbst den an den W anden be- 
findlichen Gichtkoks durch E rlntzung und Ab- 
gabe von Sauerstoff. Im Umfange der Gicht- 
offnung brennt daher der Koks nutzlos w ie vor- 
her. W ird diese Luftstrom ung yerhindert, oder 
findet eine Abdichtung der Ofenwand© durch 
Schrotteinw urfe im Gichtumfange sta tt, wie 
bereits in A bschnitt II orwiihnt ist, so erloschon 
die Gichtflaunnen sofort.

DaB ein Ofen in W irklichkeit ganz begrenzt 
gehen kann, und die W arm e aus dom Fiillkoks- 
speicher sehr rascli von den dariiber befindlichen 
Gichten aufgenommen wird, w ie oben angenommen, 
ze ig t die Beobachtung, die ich an einem meiner 
Kupolofen m achte: Ein Ofen war unmittelbar 
bis an die Schmelzzonenhiihe so ausgebrannt, 
dafi das Steinfutter rundum mit einer Steinfuge  
seinen Schm elzabgang genau erkennen lieB, wo- 
duich nach einiger Zeit ein tiefer Vorsprung 
des oberen Ofenfutters entstand. Ich weiB nicht,

ob die feuerfesten Steine der neu gemauerten  
Schm elzzone schlecht waren, trotzdem sie von  
einer riilunlichst bekannten Firm a stammten; 
aber auch diesen F ali angenommen, so war doch 
daraus zu entnehmen, daB die Schm elzzone ihre 
W ilrmeabgabe an die stets iiber dem Fiillkoks 
bofindliche E isengicht aufierordentlich schnell 
und plćitzlich bewirkt haben muB, so daB die 
Tem peratur dort sofort w esentlich niedriger war.

A is G i e l i t  s a t z  an G a t t i e r u n g s e i s e n  
halte ich angemessen mindestons 10°/o dor stiind- 
lichcn L eistungąfahigkeit des Ofens. Ist dein- 
nach ein Ofen fiir oine Schm elzfilhigkeit yon 
3 0 0 0  kg Eisen i. d. Stunde bemessen, so be
tragen seine E isengichten 30 0  kg und bei 
14 0 0 0  kg  Leistung 1400 kg. W ollte  man den 
Ofensatz niclit von der stiindlichen Leistung  
abhangig maclien, sondern yon dem Ofendurch- 
messer oder sonst iiblichen Siltzen, so kann man 
oinen groBen F ehler begohon. Is t der Ofen 
klein, und kann er nicht viel in der Zeiteinheit 
schm elzen, so wurde eine grofie E isengicht bei 
ihrer W anderung in dio Schm elzzone alle auf- 
gespeicherte und gesam inelte W arm e in sich auf
nehmen ; die Ofentemperatur daselbst miiBte 
merklich silikon; der Ofenbetrieb miiBte bis zum 
E intritt der dariiber befindlichen, der E isengicht 
entsprechenden, gro Bon Koksm enge, d. li. bis zu 
seiner Erholung ein geilnderter bleiben. Eine 
solche Gichtung muB einen periodischen Ofengang 
ycrursachen, und das kann man nicht gutheifien.

D ie K o k s g i c h t e n  sind bereits unter „Satz- 
koks“ angegeben; sie betragen fiir gewohnliche 
R oheisengattierungen und Gufiwaren bei mittleren  
O fenleistungen: 0 ,5  ( 7, 63 +  6 , 73)  =  7 ,1 8 °/o oder 
rund fiir guten und nicht kleinstiickigeii K o k s: 
7 , 0 %  yon der E isengicht.

D ie K a l k s t e i n z u s c h l a g e  wilhlt man zu 
25 bis 33 % der Kokssiltzo. Auch dem F iill
koks ist dieser Satz beizugichten. D ie Sclilacke 
wird dadurch diinnflussig. Zweckmiifiig is t  es, 
die Kalksteinm enge nach der R oheisengicht zu 
bemessen, da nicht aliein die K oksasche, sondern 
auch der dem Roheisen anhaftende Sand, die 
Ofensteine und die Ausschmierungen sow ie die 
K aolin-llerdsohlen zu'Schlackenbildungbeitragen. 
Man w ahlt im M ittel 3 %  vom R oheisen. Dor 
iibliche K alksteinzuschlag kann die H alfte des 
im Gichtkoks enthaltenen Schw efels in die 
Schiacke fiihren und yerhindert aufierordentlich 
die Anreicherung der Sclilacke durch Eisen. Die 
K alksteiue sollen mindestens 50 °/o Kalkerde 
enthalten. Im allgem einen g ilt  vom Kalkstein
zuschlag, dafi er den Schw efel erst aufnimmt, 
wenn seine Kohlensaure ausgetrieben ist. So 
kann er bei 2 5 0  0 C nur 10 °/o, aber bei 1000  °C  
schon 9 1 °/o des yergasten  Schw efels aus seiner 
Umgebung aufnehmen.

Beim normalen Kupolofenbetriebe geht die 
H alfte des Schw efels aus dem Koks iu da^
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Schm elzeisen iiber, von der anderen H alfte gehen  
bis zu etw a 70 o/o in den Gichtgasen verloren, 
so daB von den Ofenschlacken nur etw a 30 °/o 
aufgenonnnen werden. Ist ein Koks selir aschen- 
reich, so konnen bis 40° / o  K alksteine vom 
K oksgew ieht zugeschlągen werden, um einen 
E rfolg zu erzielen. Es ist zu beachten, dali 
das Roheisen im gliihenden Zustande eine un- 
gewohnliche N eigung zur Schwefelaufnahme be- 
sitzt. So zeigten  nach dem V erfasser mit- 
geteilten  Yersuchen M asselstiicke, die nach 
beendeter Schm elzung hellrotgliihend dem Ofen- 
schacht bei dessen Entleerung entfielen, in ihren 
T iefen, von aufien nach der M itte zu gerechnet, 
folgende Gehalte:

bei 5 mm 10 mm 20 mm
0 , 3 0 %  0, 11 °/o 0 ,0 2  o/o Schwefel.

Ein Anstrich der Masseln mit Kalk ergab 
einen befriedigenden Schutz, der sehr grofi ge
wesen wilre, wenn nicht die Schm elzung in hoher 
Temperatur und bei hohem W inddrucke statt- 
gefunden hiitte, damit die mit E isenschrott 
gattierten  G ichtsiitze lieifl niederschmolzen. In 
der hohen Ofentemperatur diirfte der Kalkanstrich  
niclit lange genug haltbar bleiben. Geringer 
oder. gar kein K alkzuschlag hat eine steife, 
zahe Schlacke zur F olgę. L etztere nimnit eine 
groBere Menge Eisen in sich auf, so dafi der 
Abbrand ein hoherer wird.

Die Anwendung von F I  u f is  p a t  sta tt Kalk- 
stein wiirde sehr vorteilliaft sein, da er reinigend  
wirkt, den Schw efel besser aufnimmt und aufier- 
dem noch den Phosiihor zum T eil verschlackt. 
Das Ófenfutter leidet jedoch sehr, und ist daher 
dic Anwendung von Flufispat fiir langeren oder 
Dauerbetrieb des Ofens untunlich. Man nimmt 
an, dafi die W irkung des Flufispats doppelt so 
grofi is t w ie die des K alksteins, und giclitet da
her nur das lialbe Gewicht. Ein Aufgeben von 
Flufispat am Ende einer Schm elzung is t empfeh- 
lenswert, da das Ófenfutter von Anfrittungen  
gereinigt w ird. Der Flufispat mufi frei von 
Schwerspat sein , der die Qualitiit des Schmelz- 
eisens schtldlich beeinfluBt.

XV. Beispiel e iner O fenanlage.

Zur Bem essung der K upolofenverhaltnisse ist 
es sehr zw eckm afiig, sieli ein Scliema zu bilden, 
flhnlich wie es Abbildung 6 ze ig t. Man gew innt 
dadurch ein grundlegendes Bild von den bis- 
herigen Erlituterungen. A is B eisp iel sei ein 
kleiner Kupolofen (Abbild. 7) gew ahlt fiir 15 0 0  kg  
stiindliche Roheisenschm elzung. E r soli einen 
Sammelraum erhalten, der 50 0  kg  fliissiges 
Eisen fafit.

1. S c h m e l z z o n e n - D u r c h m e s s e r .  W ir  
walilen fiir diesen ais den Verhilltnissen gut 
entspreehend 550  mm und fiir den Sammelraum  
700 111111 =  0 ,3 8 5  qm Querschnittsflache.

2. E r w e i t e r u n g .  D a kleine Oefen sich  
gerne aufhangen, d. li. ilire E isengichten sich un
mittelbar iiber der Sehm elzzone durch Zerfliefien 
aus dem teig igen  Zustand an der Ofenwand fest- 
setzen , so geben wir dem Ofen an dieser Stelle  
eine Erw eiterung, die der Ausdehnung der Massen 
Spielraum und kein Hindernis bietet. W ir  
walilen dafiir 700  mm ais Durchmesser.

3. S a m m e l r a u m h o h e .  D er Raum wird 
mit Koks gefiillt und rechnet bis zur Diisen- 
unterkante. Es hat nach Abschnitt II  „Ver- 
brennung11 geschicliteter Koks die H alfte seines

Abbildung 6.

Scbema 
fiir einen 

Kupolofen.

W arm /rots

J f.u .£ .W 7

Schichtvolumens an Holilraumen. D ie Holie li 
der fliissigen Eisenm asse ergibt sich, wenn man 
auf 1 cbm Eisen 70 0 0  kg  rechnet, durch folgende 
Gleichung:

0 ,3 8 5  X  b X (0 ,5  X  7 0 0 0 )  =  5 0 0  kg, 
woraus h = 3 7 1  mm. Dazu kommt die Schlacken- 
decke. Nimmt man das spezilisclie G ewicht der 
Schlacke zu 2 an und (nach A bschnitt VI „Satz- 
koks“ ) etw a 13 °/o ais grofitm oglichc Schlacken- 
bildung, vom fliissigen E isen gerechnet, So kommen 
auf 500  kg  E iseninhalt des Sammelraumes 65 kg  
Schlacke. Dereń Holie h' rechnet sich zu 

0 ,3 8 5  X  h' X  (0 ,5  X  2 0 0 0 )  =  6 5 .  

woraus l i ' = 1 7 0  mm. Insgesam t erreichen die 
fliissigen Massen 541  mm H olie; w ir walilen 
600 mm, da zur Sicherheit gegen das Eindringen  
von Schlacke in die Diisen ein kleiner Spielraum  
von 59 mm geboten erscheint.
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Schm elzgutes von Anfang bis Ende der Schmelz- 
reise W ert leg t. Sein A bgang wird laufend 
durcli den Satzkoks ersetzt.

(i. Der W a r m k o k s  bereehnet sieli naeh 
Abschnitt V II: KokS
fiir Z o n e  1 : 1 ,9  X  1 ,0 7  — 2 ,0  q m  ii 1 2 ,6 5 1  mithin

., „ 1 1 : 1 , 9 X 1 , 0  =  1 ,9  „ 8 ,4 3  G^ ” ‘'
,  „ I I I :  1 ,9  X  1 ,0  =  1 ,7  „ „ 2 ,1  t j  45 kg

D iese Koksm asśe erreicht oino Fullhohe von 
300  mm und ste llt einen Verbrauchsverlust dar, 
der naeh der Inbetriebsetzung des Ofens sich 
rasch yerzehrt.

7. D ie G i c h t s a t z e  fiir nur m ittlere W and- 
stilrken der Gufigegenstande betragen nacli Ab- 
sclinitt V I und X IV  an Koks 7 °/o vom Eison, 
und an Gichteisen 10 °/o von der stiindliclien  
Sclim elzleistung, ferner an Kalksteinen 2 bis 
3 %  von der E isengiclit. Mithin betragen die 
Gichten 10,5 kg Koks -j- 150 kg Eisen -f- 3 ,5  kg 
K alksteine. Fiir die Yerschlackting des Fiill- 
und W arm koks =  165  kg  sind 33°/o  vom Koks 
K alksteine unterzugichten, mithin 5,5 kg.

8. D ie O f e n li o b e betragt naeh Abschnitt V II 
fiir kleine Oefen bis 2 0 0 0  kg  stiindlicher Schmel- 
zung: Fiillkóks-Schm elz zonenhohe — 1,070 m -t- 
T eigzone =  1,0 m +  Anwarmzone — 1,0 m =  
3 ,0 7 0  m von Unterkante Unterdiise ab, wofiir 
wir 3 ,12  m wilhlen, so daB sich die Gesamt- 
ofenhohe bis Gicht auf 3 , 72 m bemiBt. D ie Hohen
bemessung des oberen Ofenschaehtes, des Schlotes 
oder der E sse, is t  eine ziem lich w illkiirlielie. 
W enn nicht besondere Rttcksichten und Hinder- 
nisse bestimmend sind, geniigt eine Hohe von 
2,5  bis 3 ,0  m iiber das den Gichtbodcn iiber- 
spąnnende Dach.

9. Z u r  S c li a c h  ta n  sm  a u e r u n g  bis zur 
Gicht geniigen fur kleine Oefen gute feuerfeste  
Steine von 130 mm W andstarke; fiir groBere Oefen 
w ahlt man 25 0  mm und fur langer anhaltende 
Betriebsdauer voń etw a sechs T agen ist mindestens 
die doppelte Steinst.arke vorzusehen. E s ist 
dann noch eine Schlacken- oder Samlausfullung  
von 25 bis 50 mm Starkę und je  nacli Ofen- 
groBe und Betriebsdauer dahinter eventuell noch 
eine Schutzmauerung gegen ein Durchbrennen bis 
zum Ofeninautel anzubringen. L etztere kann 
sich an das Ofenmantelblech anlehnen. Fiir kleine 
Oefen geniigt eine Fiillung mit Schlacke oder altem  
Formsand von 25 mm Starko. D er in Abbild. 7 
sk izzierte  Ofen hat einen groBeren Spielraum, 
um ihn m oglicherw eise fiir eine vergroBerte Be- 
triebsinanspruchnahme in der Sclim elzzone er- 
weitern zu konnen. Er ze ig t daselbst einen 
Spielraum von 125 mm; die Zone kann daher 
von 550  auf 625  mm cj) erw eitert werden.

D ie Ausmauerung der E sse oberhalb der 
Gicht kann mit gewShnlichen Ziegelsteinen er- 
folgen. W arme soli darin w enig vorhandeu sein, 
nur beim Ausblasen des Ofens kann auf kurze 
Zeit brennendes Gas hindurchstreichen. D er W ind

Abbildung 7. Kupolofen.

5. D e r  F i i l l k o k s .  Er reclinet von Unter
kante Diisen und betragt naeh Abschnitt V  łiir 
kleine Oefen 8° /o von der stiindliclien Ofeu- 
leistung, mithin

0,08 X  1500 =  120 kg.
Er erreicht unter Zugrundelegung der Ofen- 
durchmesser der Abbild. 6 eine Hohe von 1070  mm 
im Ofen. E r wird und muB yollkommen wieder- 
gewonnen werden nacli beendeter Schmelzung, 
wonn man auf ro llstandig  gleiche Qualitat des

4. D ie K o k s f i i l l m a s s e  des Sammelranmes 
b etra g t: 0 ,3 8 5  X  0,6 X  -100 =  92 kg,
da geschichteter GieBereikoks 4 0 0  kg/cbm w iegt. 
D ieser Sammelkoks wird naeh beendeter Schmel
zung w iedergew onnen; w as ihm abgeht, wird 
durch den Satzkoks ersetzt.
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nimmt dann gliihenile Asclien- und K oksteil- 
clicn mit und entfiilirt sie aus der Esse. 
Diesen kurzeń aber sehr storend wirkenden Uebel- 
stilnden is t vorzubeugen , besonders wenn in 
der Nahe sich Gebaude befinden, fiir die eine 
Feuersgefahr yorhanden ist. D ie G egenm ittel 
bestehen: a) in der E rw eiterung der Esse
gegeniiber dem O fenschachte; b) in stilrkerer 
E rweiterung durch das Fehlenlassen des Essen- 
futtors; c) in der A ufsetzung einerE ssenhaube, 
die die gliihenden Aschenteilchen nach abwttrts 
auf das Gichtbiihnendach fordert, wo sie durch 
Regen und W ind entfcrnt werden ; d) in der Vor- 
lagerung einer groBen Kaminer, in welche die 
Ofengase einstromen und wo sie ihre 
Aschenteilchen ablagern konnen, mog- 
licherweise noch unter B eriesclung  
dereń W andę oder A nspritzen mit 
W asser. A lle  diese H ilfsm ittel be- 
rulien im w esentlichen auf einer 
groBen V erringerung der Ofengas- 
geschw indigkeit, die so groB sein  
muB, daB sie das Niederfallen der 
Aschenpartikelchen erm oglicht.

In unserm B eisp iele geniigen voll- 
stilndig, w ie sich an 'damit ausge- 
riisteten Oefen ergeben hat, Essen- 
erw eiterung, Abkiihlung der Gase am 
oberen E ssenteil und Haube. D ie 
Geschwindigkeitsverm inaerung der 
Ofengase yerhiilt sich im Essenober- 
teil schon w ie 1 1 : 3 .  Nur wenige 
Aschenteilchen werden von der Haube 
nach auBen befijrdert; die groberen  
fallen in den Schacht zuriick.

10. D i e  L u f t  g e s c h w i n d i g k e i t ,  die das 
Geblase im leer gedachten Ofen ygrursacht, soli 
nach A bschnitt IV bei einem gutgehenden Ofen 
1,77 m /Sek. betragen und womoglich nicht bis auf 
1,33 m /Sek. sinken. da sonst Gichtflammen zu be- 
fiirchten sind, selbst fiir nur obere Schmelz- 
zonengeschw indigkeit. Der sk izzierte kleine Ofen 
liat in der Schm elzzonenenge eine L uftgeschwin- 
digkeit von 2 ,5  m /Sek. und in dereń obersten 
Hohe eine von 1,7 m/Sek., was ausręichend ist.

11. D er W i n d b e d a r f  is t zweckmaBig und 
vorsorglich auf die Koksmenge zu bemessen, die 
man stiindlich aufgichtet. W ir rechneten 7 °/o, 
was bei der yorgesehenenSchm elzung yon 1 5 0 0 kg 
stiindlich 105  k g  Koks ausmacht. D azu rechnen 
wir noch den W iirm koksyerlust mit 45  kg, der 
anfanglich mit zu verbrennen ist. W ir erhalten  
nach Abschnitt IV 13 cbm Verbrennungsluft 
fiir 1 kg Koks, somit 150 . 13 : 60 =  32 ,5  cbm 
in der Minutę; Fiir V ersclilechterung des Ge- 
bliises mit der Zeit, und um allen sonstigen  
schadlichen W irkungen zu b egegn en , wahlen  
wir dasselbe 20 °/o groB er, so daB das Ge
blase etw a 39 cbm/Min. W indm enge zu leisten  
hat. MuB man aber fiir ausschlieBlich FeinguB-

ware den Satzkoks zu 10 °/0 wahlen, so muB 
das Geblase fiir 150 +  45 =  195 kg Koks zu 
la  cbm =  4 2 cbm Wind i. d. Minutę lielern konnen, 
und is t zuziiglich 2 0 °/o  eines fiir 50 cbm/Min. 
L eistung zu beschaffen. Bei dieser GroBe des 
Geblilses is t man auch fiir eine moglicherweiso  
yorkommende grijfiere Beanspruchung des Ofens 
und M ehrleistung nicht beengt.

12. W i n d  1 e i  t. u n g. D ic B ew egung der Ge- 
blilseluft in der L eitu iig  soli 25 m i. d. Sekunde 
nicht w esentlich iibersteigen. E s sind im Hochst- 
falle 42 cbm Luft vom Gebliise zu fordem , was 
einem Leitungsrohr yon 190 inm <J) entspricht, 
wofiir w ir 2 0 0  mm wiihlen =  0 ,0 3 1 4  qm. D ie
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mit Kub men werk.

W indum leitung nach den Diisen muB eine gleich  
groBe Querschnitt.sflache oder mehr erhalten. und 
auch die Diisenfliichen miissen deinentsprecbend sein. 
W ir wilhlten fur die U m leitung(130 X  1 30 ) .  2 mm 
=  0 ,0 3 3 8  q m ; die beiden Dtisen erhalten (200  
X  1 0 0 ) .  2 mm =  0 ,0 4  qm F lachę; sie sind etw as 
groBer gew iihlt, da sie durch Schlackenansatze 
doch immer verengt werden. Ihr V erlialtnis zum 
Ofenquerschnitt in der Schm elzzone betragt 1 : 6 ,  
w as (nach Abschnitt XT) dem Y erbaltnisse 1 : 7 
gut entspricht.

13. D ie A r m a t u r  des Ofens geht aus den 
Abbildungen 7 bis 10 geniigend hervor. D ie 
Bodenklappe dient zur Entleerung des rest- 
lichen Ofeninhalts und zum E insteigen in den 
Ofen bei der Reparatur. Sie is t einer seitlichen  
Tiire yorzuziehen, da das Auskrampen der Ofen- 
schm elzreste m ittels Hakeneisen durch eine solche 
hSchst belitstigend fiir die A rbeiter ist. D ie 
kleine Seitentiir am Ofen is t zur H erstollung  
des Ofenherdfutters, zur Anheizung des Ofens 
sow ie zur N achhilfe bei der E ntleerung durch die 
Bodenklappe unerliiBlich. — D ie Tiiremlreh- 
bolzen mussen aus einem durchgehenden Bolzen  
gesta ltet werden, denn die Anwendung eines
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Stic/i-unJ Schau/ocfi am WinMam/ iiber liegen zw eiteiligeF lach-
/ ^ ----------- \  eisenringe ais Stiitzen des

/  /  _____  Ofenfutters; desgleichen be-
/  /  'N f \  N. findet sieli ani Gichteinwurf

/ Z ' \  eine zw e ite ilig e , krftftige
____I f  1____m  R ingplatte eingem auert ais

\ Schutz und R egulierung der
‘v ~ 'y ' y ^ - ^  7f — /  Gichteinwiirfe. Zur richtigen

___/  /  V erteilung der Gebliiseluft,
/  O  und um einen D ruckverlust

— \  -----------L zu yerm eiden, ist es sehr
-ni, m  | |. ii ij -  emiifehlenswert, vor dereń
| j | r  ~~g— 80— Ei ntri t t  in den W indm antel

~  des Ofens einen Verteiler,
C y U v  J  e n̂ kriinimerartig gebogenes

- r — ---------------T--------------- v s/.u.e.w . B leclistiick, einzulegen.
14. D er W i n d d r u c k -

7 J - — ----- * T T —  m e s s e r  gehort auch zur
Ofenausriistung. Er befindet 

_ j " ~ . i sich in einem Gehiluse von
18 cm Durchmesser und 

Abbildung 9. Teilo des Kupolofena. ze ig t von 5 zu 5 cm bis
1,0 m W assersaule an.

S tifts fiir jede Tiirose bewirkt, dafi die Tiiren 15. E ine R u t s c h t i i r  an  d e r  G i c h t o f f -  
wackeju und schlottern. Im Ofen sind zur be- n u  n g  darf nicht felilen. Sie hilngt neben der Oeff-
ąuemen Reparatur einzelner Ofenfuttcrteilo R ast- nung und wird nach beendeter Schm elzung oder
ringe angebracht, die aus je  zw ei oder mehreren besser nach beendeter Gichteuaufgabe vor die Gicht-
an|inandergereihten W inkeleisen bestehen. dat*- offnung geliakt oder dahin gerutsent, da sie keine

tYmdeWr/tt
durc/ic/as

Ofennfcruerwer/r

Wtncfsc/i/e6er

GfcM-fta/tmerr

Sc/f nr//a-d
fteAsc/r/ur

GsettaMfch -/P/me

j/0 ft/rmen-lage *
i 3 f o  \ "W

óc/t/ac/ren* e= 
obsf/ch-ft/nne

S / .i / .f . ¥77.

- w f i Abbildung 10.
Teilo dea Kupolofena.

Rollen hat. Beiin Nieder- 
gang des Ofens sinkt 
der W inddruck und die 
W indgeschw indigkeit, je  
leerer der Ofen wird. 
W ar bei der Fiillung des 
Ofens der W indauftrieb  
an der Gichtoffnung so 
stark, dafi ein Vakuuin 
daselbst entstehen und 
Aufienluft in den Ofen 
hineingezogen wrerden

ffuisMurmiffta/imen- 
wer/r
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konnte, oder doch so, dafl keine brennenden oder 
heiflen Gase aus der Gichtoffnung hervorbrechen 
konnten, so tr itt je tz t  das U m gekehrte ein: die 
brennenden durch Luftuberschufl angefachten  
Gase schlagen mitcbtig aus der Gicht5ffnung 
heraus, sie verbreiten noch einen gliihenden  
Asclienregen und konnen zu mannigfachen Ent- 
ziindungen, besonders von holzernen Ueber- 
dacliungen, V eranlassung geben. D iese Vor- 
kommnisse, w ie auch die groBe BelUstigung der 
sich gegebenenfalls noch auf der Biihne be- 
findlichen Arbeiter, werden durch die Anbringung 
einer Tiir oder auch eines die Gichtoffnung voll- 
kommen deckenden und davor aufgehangten  
Schutzbleches beseitigt.

16. D e r  W i n d m e s s e r .  G leichwie man den 
Winddruck, der einem Ofen durch die Diisen zugeht, 
mittels eines einfachen Apparates, der gleich einem 
Dampfmanoineter in E inteilung und GroBe ist, 
leicht beobachten und ablesen kann, so daB man 
die W indkraft immer vor Augen hat, dereń Sto
rungen erkennen und ze itig  beseitigen kann, 
wenn das Geblase nachlaBt und dadurch der 
Ofengang verschlechtert w ird, so sollte auch die 
Kenntnis der W indmenge ais eine besonders 
nutzliche nicht fehlen. Ein W indm esser gew ahrt 
ganz besonders die griiiulliclisten Einblicke in 
den ganzen Schm elzvorgang. Von der W ind- 
masse hangen die Śchm elzkraft uud alle jene  
Storungen und V organge im Ofen ab, die im 
Betriebe oft unerklarlich sind. Sie is t auch die 
Triebkraft, die die Sclim elzzone gesta lte t und 
von der die schlechte oder gute Oekonomie der 
Ofenschmelze abbangt. Ihre Kenntnis und fort- 
laufende Beobachtung is t daher eine auBerst 
nutzliche. Jeder Ofen sollte mit einem W ind
messer ausgeriistet sein , denn der Winddruck 
allein gibt keinen Maflstab dafiir ab , ob die 
benotigte W indm enge einem Ofen in der Scbmelz- 
zeit w irklich zustrom t.

Ein solclier Apparat ist einfach und zuyerlas- 
sig, da er auf der W inddrosselung beruht, mithin 
niclit von den in den einzelnen Querschnittsteilen  
eines Kanales oder Rohres ganz yerschieden auf- 
tretenden W indgeschwindigkeiten abhangt, wie 
solche durch die Reibung an den W anden und 
durch den EinfluB der R ichtungs- und Gescliwin- 
digkeitsanderungen des Gesam tluftstrom es er
zeugt werden.

Iu nebenstehender Abbild. 11 is t a eine diinnc 
Scheibe aus Zinkblech von 2 mm Starkę, bestellt 
Rohranschliisse fiir das mit W asser gefiillte  
[-fo rm ig  gebogene MeBrohr aus Glas dar. Durch 
die D rosselung entsteht beim W inddurchgang  
ein D ruckverlust, aus dem sich im Verein mit 
dem D urchgangsąuerschnitt die W indm enge be- 
rechnen laBt. D iese DruckditYerenz wird durch 
die angeschlossenen MeBrohre b auf ein Mano- 
meter —  in der Abbildung ist ein W asser- 
schenkel-M anometer angenommen —  iibertragen.

XL[Y.s®

D ie E intrittsstellen  in die MeBrohre sind gut 
auszurunden; ferner ist darauf zu achten, daB 
die MeBrohre nicht in das W indrohr hineinragen. 
Ueber die V erhaltnisse der Drosselscheiben- 
messung in geschlossenen Rolirleitungen hat 

M u l l e r *  eingehende Untersuchungen  
veroffentlicht, die in der „Zeitschrift des V ereines 
deutscher Ingenieure“ 1908  S. 285  im A uszug  
bekannt gegeben wurden.

Muller ste llt die Form el auf fiir die W ind
menge i u cb m /S ek .:

w — k . f . " j / — > worin bedeuten 

k =  DurchfluBkoeffiziont,
f =  Querachnittaflache der Droaaelacbeibenoffnung d 

in qm,
g =  Beachleunigung dor Scbwere in m/Sek, =  9,81, 
h =  Druckdifferenz-DroaselTerluBt in mm W asser- 

saule,
f  —  Gowicbt von 1 cbm Luft bozogen auf den bei 

der Mesaung herraebenden Barometerstand und 
die W indtemperatur. Da der "Wind kalt ist 
und die Menge ohnehin auf 760 mm reduziert 
wird, kann y zu 1,29 angenommen werden.

Muller gibt zur Berechnung der DurchfluB- 
koeffizienten dio B eziehung:

); =  _ — ------  worin  iBt:
1 — m a

'i =  Kontraktionskoeffizient,
m =  QueracbnittaTerbaltnia von Drosaelacbeibe (d)

f r
zur W indleitung (D), alao entapreebend i'1—

und D2 — .

Fiir m =  0 ,0 5  bis 0 ,2 5  Undert sich a fast gar  
nicht, erst dariiber hinaus ste ig t es stark an. 
In den ersteren Grenzen is t a —  0 ,61  bis 0 ,6 2 .

* Heft 49 der „Mitteilungen uber Foracbungg- 
arbeiten (Yerlag von Juliua Springer, Berlin).

92
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D ie Entfernung der MeBrohre von 250  be- 
ziehungsw eise 650  mm von der D rosselscheibe 
sind dem B eisp iel von Miiller entnom m en; sie 
sollen unter keinen Umstilnden kleiner gew ilhlt 
werden, um W irbeleintliisse von den MeBrohren 
fernzuhalten.

B e i s p i e l :  E s sei fiir eine W indforderung
von 100 cbm/Min. eine R ohrleitung von 4 5 0  mm 
Durchmesser heansprucht. W enn man die W ind
menge nicht laufend, sondern nur hin und wieder 
messen w ill, kommt es auf eine VergroBerung 
des W inddrucks und den dadurch verursachten  
Mehrverbraueh an Kraft w enig an. Man kann 
dann auch die Drosselscheibe unm ittelbar zwischen  
zw ei Flanschen der W indleitung eintiigen, wah
rend man fiir dauernde W indm essung zw ei er- 
w eiterte Rohre und dazwischen eine D rossel
scheibe einbaut, dereń Oeffnung fiir geringen  
D ruckverlust bereehnet ist.

Fiir unser B eispiel is t die sekundliche W ind
menge 100 : 60 =  1,67 cbm. Um nicht allzu- 
viel D ruckyerlust zu erhalten, wahlen wir die 
Drosselscheibenoffnung d =  0,31 m bei D = 0 , 4 5  m 
Durchmesser. Das Verhaltnis m ste llt  sich dabei 
hoch, es wird 0 ,47  und dementsprechend aus 
den Angaben von Miiller durch Interpolation be
stim m t: a =  0 ,6 6 .

Ferner wird k =  - ° ’4 ° ..—_  =  0 , 957 und
1 — 0,47 . 0,60

0  8  1 -7T
f —  . =  0 ,0 7 5 5  qtn. D a w =  1,67 =  0 ,9 5 7

. 0 ,0 7 5 5  . 3,9 V  h ist, so erhalt man dar aus 
einen D ruckverlust von h =  35 mm W assersaule.

Das R esultat ist ein gew iinsehter, niedriger 
Y erlust. Im andern F alle miifite eine Umrech- 
nung mit geanderten Annahmen fiir d und dem
entsprechend k erfolgen.

D ie Skala fiir die W indmenge bezogen aut 
D =  0 ,4 5 0  m und d == 0 ,3 1 0  m bei verschiede- 
nem Druckyerlust h , bestimmt sich nacli der 
Form el :

wi =  60 . 0,0755 . 0,057 , \ / h  =  16,9 \ ^ h  cbm/Min.
Daher wird fu r : 

h =  4 — 9 — 16 -  25 — 36 — 49
mm Waseersaule, 

wi =  33,8 — 50,7 — 67,6 — 84,5 - -  101,4— 118.3
cbm/Min.

W ill man sich die E inrichtung in einer W ind- 
rohrleitung dauernd nutzbar machen, so sind 
zw ei Flanschen der L eitung langlich zu ge- 
stalten und dazwischen ist ein gutgehender Blech-. 
schieber einzubauen, in den die Stauscheibe ein- 
gelagert ist. Eine Vor- oder R iickwartsbeweguug  
dea Schiebers hat entweder die Rohroffnung zuni 
D urchgang des W indes freizugeben oder mit der 
Stauscheibe zu verengen. Es is t darauf zu 
achten, daB die Stauscheibe durch ein Merkmai 
genau zentriert in das W indleitungsrohr sich 
einstellt. D as Anbringen der MeBrohre bietet 
keine Schw ierigkeiten.

W as die Genauigkeiten der Messungen mit
tels der Stauseheiben betrifft, so haben Nach- 
priifungen mit Gasuhren fiir das Flaclienverhaltnis 
m =  0 ,2 5  und Mengen bis 80 cbm /Sek. eine gute 
Uebereinstimmung ergeben. D ie Fehlergrenze 
scliwankte innerhalb 5 °/o. (SchluB folgt.)

A rbeite rschutz  in amerikanischen GieBereien.
Yon Gewerberat Dr. K l o c k e  in Coblenz.

[ \ l  achdem heute mehr ais ein V iertel- 
^ '  jahrhundert lang in Deutschland eine 
segensreiche Arbeit in der Fiirsorge und dem 
Schutz der Arbeiter gele iste t worden ist, be- 
ginnt man endlich auch in Amerika einzusehen, 
daB in dieser Beziehung dort etw as ge- 
schehen miisse.

Von groBtein Interesse fiir uns sind daher 
die Yeroffentl ichungen der „American Foundry- 
men’s A ssociation“, welche die von T h o m a s  
D. W e s t ,  dem Obmann eines fiir diese Zwecke 
eingesetzten  A usschusses, gesam m elten B erichte 
iiber die MaBnabmen zur V e r h u t u n g  v o n  Un-  
f a l l e n  in G i e B e r e i e n  w'iedergeben.*

Es heifit dort: „Die in den einzelnen Be-
richten gemachten V orschlage sind auBerst ver- 
schieden und liegen etw a in den Grenzen der 
Forderung eines klaren Kopfes wahrend iler 
Giefiereiarbeiten, bis zu sofortiger D ienst-

* Bericht an dio Ycreammlung der >American 
Foundry men1 s Agsociatioin zu Cmcinnati, Mai 1909 
(vorgl. „Stahl und Eisen* 1909 id. 837 ff. u. S. 1033).

entlasśung des A rbeiters, w eicher keine Neigung  
zeig t, die getroffenen D ispositionen zur Unfall- 
yerhiitung zu befolgen. “

A lle eingegangenen B erichte sind einig iiber 
den einen Punkt, daB nicht fiir alle GieBereien 
dieselben V orschriften erlassen werden diirfen, 
w eil die einzelnen W erkstatten zu verschieden  
seien, und daB man also nur Y orschlageallgem einer  
A rt machen konne, an weichen alle GieBereien 
in dem Problem der U nfallverhiitung teil- 
nehmen miissen.

Ein interessanter Punkt wurde in den Be- 
richten festgeste llt , daB namlich die Zahl der 
Unfalle verhaltnism aBig um so kleiner wird, je  
w eniger A n gestellte  beschaftigt werden. Be- 
griindet wird diese Beobachtung damit, daB bei 
einer geringeren A rbeiterzahl dem Einzelnen  
mehr Aufmerksam keit durch den V orgesetzten  
geschenkt werde, ais wenn die W erkstatte  groB 
is t und die Y erhaltnisse kom pliziert liegen. In 
solchen groBeren Betrieben stoBt man daher 
anscheinend auf W iderstand bei den Direktoren,
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welclie ernstlich ilie w ichtigen Fragen uin das 
W olił ilirer A ngestellten  erwilgen, sow eit ais 
es die G erechtigkeit verlangt, im iibrigen aber 
zu beschiiftigt sind, um auf diesen Punkt niilier 
einzugehen. A lle Berichte fordern mehr A chtung  
der A rbeiter vor don Meistern und mehr Auf- 
merksamkeit bei der Arbeit im Interesse der 
eigenen Sicherheit und der der Jlitarbeiter. Bei 
Unfallen, w elche durch grofie Sorglosigkeit 
herbeigefiihrt wurden, is t nach diesen Berichten  
sehr yerschieden yerfahren worden: wahrend 
der eine Arbeitgeber Uufierst streng war und 
den Schuldigen sofort entliefi, haben andere die 
Augen zugedriickt und spater dafiir Undank 
geerntet.

Zur Verhutung von Unfiillen in GieBereien 
wurden folgende V orschliige gem acht:

1. W ochentlicli oder monatlich eingeliende 
B esichtigung aller K etten, Riemen, Haken usw., 
und zw ar durcli Sachverst:indige, welche das 
Ergebnis dem Bureau m itzuteilen haben. D ie 
Ketten sind alle Jahre oder w enigstens halb- 
jilhrlich auszugliilien.

2. Sauberes W erkzeug und ordnungsmafiige 
A ufstellung aller Gerilte. Zwangsmafiregeln, 
um die A rbeiter zur Ordnung zu erziehen und 
alle W erkzeuge auf den dazu bestimmten P la tz  
zu stellen.

3. Gut erleuchtete W erkstatten , beson<lers 
an dunklen Tagen und des N achts. Das Licht 
mufi imstande sein, Dampf und Rauch zu durch- 
dringen, es darf aber keine scharfen Schatten  
werfen.

4. Gebrauch praktischer Trausportw agen, 
um das fliissige Metali vom Kupolofen nach der 
GieBhalle zu fahren. Bei der Kupolofenabstich- 
rinne soli lose Erde yorgesehen sein, um Brand- 
unfallen vorbeugen zu konnen.

5. D ie Giefiereiarbeiter mussen geeignetes  
Schuhzeug tragen, um die FiiBe unversehrt zu 
erhalten. Zum Schutze der Augen gegen das 
Eindringen yon Schleifstaub sind Schutzbrillen  
Yorzusehen.

6. Schnelles Eingreifen bei Unfallen, w elche  
durch grofie Nachl&ssigkeit oder durch Un- 
gehorsam herbeigefiihrt werden.

Dic grofite Zahl der festgestellten  Yer- 
letzungen bestelit in Verbrennungen an den 
FiiBen. D ie Berichte widmen diesem Punkte 
ihre grofite Aufinerksamkeit. A lle  sind sich 
dariiber einig, dafi die Scliuhe so eingerichtet 
sein sollten, dafi lliissiges Metali niclit leicht 
hindurchzudringen yerm ag. Ein grofies W erk  
von iiber 5 0 0  Arbeitern niachte den Versuch, 
zweckmaBiges Schuhzeug den Arbeitern zu ver- 
kaufen. D er E rfolg war grofiartig. D ie Un- 
fillle durch Verbrennungen gingen sehr zuriick.

D ie englische F achzeitschrift „The Foundry 
Tratle Journal" hat eine ahnliche U nfallstatistik  
yeroffentlicht. Hiernach waren von 247  FuBver-

brennungen 2 4 4  yerursacht durch fliissiges Eisen. 
D as Metali kam in 238  Fallen von den Giefi- 
pfannen oder -loffeln, in 9 yon den Schm elzofen; 
43 Unfalle ereigneten sich am Kupolofen, 109  
beim Transport des E isens und 95 beim GieBen. 
Bei den 247 Fufiyerbrennungen trugen 17 A r
beiter Scliuhe mit Gummiseiten, 21 lange Stiefel,
9 holzerne Scliuhe, 4 Schnallenschuhe, 10 wollene  
Pantoffeln, 145 Schniirscliulie und 41 Halbschuhe. 
Hieraus ersieht man, daB Schuhe mit Gummi
seiten am zweckm aBigsten, Schniir- und Halb- 
scliube aber am jgefahrlichsten sind.

In der am 11. Mai 1909  in Coblenz statt- 
gehabten Jlauptversaminlung des Y ereins deut
scher R eyisions-Ingenieure hat Hr. F r e u d  en  - 
b e r g  iiber diesen Punkt folgendes ausgefiihrt: 
„Boziiglich der FuBbekleidung fiir A rbeiter iu 
GieBereibetrieben sei zu beinerken, dafi es wohl 
nicht zweckmaBig sei, eine ganz bestimmte FuB- 
bekleidung zu empfehlen. denn, wiirde der Giefier 
beim GieBen eine andere ais die von ihm stets  
getragene FuBbekleidung benutzen mussen, so 
wiirde er y ielleicht die notige Sicherheit yer- 
lieren .“* Nach meinem D afiirlialten sollte man 
auf die Benutzung von Stiefeletten  mit Gummi- 
ziigen hinwirken.

Ueber die Benutzung der Schutzbrillen sind 
die in Amerika gesam m elten Erfahruugen die- 
selben wie in Deutschland. Eine Firm a iu 
W isconsin sag t in ihrem B erichte: „Die grofite  
Quelle der V erletzungen sind Augenbeschadi- 
gungen durcli Eindringen herumtliegender M etall- 
splitter. D ie Firma hat Schutzbrillen emp- 
fohlen fiir solche Arbeiter, w elche derartigen  
Y erletzungen ausgesetzt sind, aber es ist un- 
inoglich, die Leute zu yeranlassen, sie zu 
tragen. “ —  In der vorerwahnten H auptyęr-
sammlung deutscher R evisions - Ingenieure zu 
Coblenz wies Hr. N o t t e b o h m  darauf hin, dafi 
die Schuld an den Unfallen aucli yielfach den 
unteren Aufsichtsorganen, namentlich den Meistern 
und Aufsehern, beizum essen s e i ; diese taten  
haufig ihre Pflicht nicht. W enn man z. B. in 
einem Betriebe den Arbeitern das T ragen you 
Schutzbrillen aufgebe, so wurden sie yielleicht 
so lange, ais der Aufsichtsbeam te anwesend sei. 
die Brillen tra g en ; habe aber der Aufsichts- 
beamte den Riicken gedreht, so wurden sie ruhig  
ihre Brillen wieder absetzen, auch wenn der 
M eister dabei stande, und dieser sehe sich dann 
noch nicht einmal yeranlaBt, einzuschreiten. 
Sogar Bestrafungen usw . lassen die M eister in 
dieser Beziehung sehr oft g leichgultig . Es 
miisse daher auf diese unteren Aufsichtsorgane 
mehr eingew irkt werden. Von den Direktoren  
und oberen B etriebsleitcrn der Fabriken konne 
man annehmen, dafi sie das beste Bestreben  
hatten, fiir Durchfiihrung der U nfallverhiitungs-

* „Son. T echnik11, V III. Ja h rg ., 16. H eft, S. 309.
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yorscliriften zu sorgen, aber solange niclit aucli 
dic M eister, Aufselier usw. sich diesen B e- 
strebungen anschlossen, n iitze alles niclits.* *

W eiter fuhren dic Beriehte an, was alles 
zum Schutze der A rbeiter gotan sei. So ist 
von einer Firm a in Ohio angegeben, sie habe 
alle yorstelienden Schrauben und W alzw erlts- 
getriebe verdeckt, so daB nunmehr Unfalle 
„ganz unmSgiich" seien. Eine andere Firma 
zeig t durch Photographien, was sio in dieser 
B eziehung getan , und w eist besonders darauf 
hin, daB die Tiiren und G egengew ichte an dem 
Kerntrockenofen gegen Absturz so geschiitzt 
sind, daB Unfillle nicht yorkommen konnen. 
D erselbe B ericht sagt ferner, daB die Giefi- 
grube nach beendetem A bstich jedesm al bedeckt. 
wird, damit niemand hineinfallen kann. Eine 
MaBregel, die auch in Deutsehland stets be- 
achtet werden sollte, aber nicht immer aus
gefuhrt wird, wie scliw ere Unfalle schon ofters 
bewiesen haben.

Eine photographisclie Abbildung ze ig t eine 
Yorrichtung an der Laufschiene der Httngebahn, 
w elche den Krantrilger mit der GieBpfanne an- 
halt und ihn niclit iiber das Ende der Schiene 
hinausfahren lilfit., wenn durch U m stellung der 
Sehaltvorrichtung Yerbindungen zw ischen an
deren T eilen der A nlage hergestellt sind. So- 
bald fiir diesen Krantrilger w ieder die richtige  
Anordnung der llflngebalin getroffen is t, so 
wird das Hindernis selbsttiltig  'entfernt. D iese  
V orrichtung mag fiir bestimmte V erhaltnisse 
zweckm afiig sein, solange man sich aber in der 
P raxis von der Zweckmilfiigkeit dieser Yorrich
tung nicht iiberzeugt hat, brauchen wir die Aine- 
rikaner nicht um diese Yorrichtung zu beneiden.

W eiter  folgen Angaben iiber die Sehutzror- 
richtungen an einer Bandsilge, bestehend aus 
einem Schutz gegen  B ruclistiicke der Silge und 
mit einer V orrichtung, welche den Staub ab- 
saugt. Vor den A rbeitsplatzen der H olz- 
bearbeitungsmaschinen werden Gummimatten ge- 
leg t , w elche das A usgleiten  verhiiten sollen. 
D ie Abrichthobelmaschiiie is t so eiugerichtet, 
w ie es uns von dem System  „ C a r s t e n s " ,  
Niirnberg, bekannt is t, d. h. die Messer sind 
durcli die rundę W elle so gesch iitzt, daB ein 
H ineingleiten m it der Hand nicht mehr den 
V erlust der ganzen Hand, sondern nur noch 
geringe Hautabschiirfungen herbeifiihrt. D ie ame- 
rikanische Firm a, die solche Hobelmaschinen 
baut, heiBt 01iver Machinery Co., „der wir 
dafiir zu Dank verpflichtet sind“, sagt der 
Bericht.

D ie L a c k a w a n n a  S t e e l  Co. fiihrt aus, 
wie w ich tig  es sei, sehwere Unfalle photogra- 
phisch festzustellen , damit bei den spater etw a  
folgenden G erichtsyerhandlungen alle Zweifel

* „Soz. T echnik '', Y III. Ja h rg ., S. 310.

iiber den Standort des V erungliiekten oder der 
Zeugen beseitig t wiirden. D iese MaBnahme ist 
zw ar sehr empfelilenswert, wird sich jedoch 
nicht iiberall und nicht immer durchfiihren 
lassen.

Zum Schlusse folgen einige Angaben iiber 
die Y ersieherung und Entschadigung der durch 
Unfillle V erletzten.

E ine Firma in J llinois, w elche 100  Arbeiter 
beschiiftigt, sagt: „W ir haben ein Versiche-
rungsgeschilft fiir A ngestellte , an w elches all- 
wochentlich 9 ,00  D ollar fiir den F a li einer Er- 
krankung oder V erletzung gezah lt werden. 
D ies hat den Zweck, jedermann zu interessieren, 
Unfallen vorzubeugen.“

Eine GieBerei in Ohio, welche 4 5 0  A nge
stellte  hat, beriehtet: „W ir haben eine W olil- 
tiltigkeitsverein igung, an w elche jeder Arbeiter 
30 Cents monatlich zahlt. E r hat alsdann An- 
sprucli auf 5 ,00  D ollar in der W oelie fiir eine 
Zeitdauer von 13 W ochen. Von Juli bis Juli 
zahlten wir 1 3 0 0 ,0 0  D ollar und »glaubt, das 
liillt die Menschen zusammen* (it keeps the 
men to g eth er !).“ Eine Firma im Staate W ashing
ton meint, man solle die Fabriken nach Ge- 
fahrenklassen einteilen und eine bestimmte Taxe 
zahlen lassen an einen Staatsfonds, von w el
chem alsdann die w irklicli Leidenden eine ver- 
einbarte Summę beziehen sollen. D er erwilhnte 
Fonds konnte kontrolliert werden und die Aus- 
zahlung durch einen „Kom missionar“ erfolgen. 
Betriiger miiBte man ins Gefilngnis werfen. 
Mehr ais 50 °/o der tatsachlich bezahll.en Ent- 
schadigungen gehenan Gerichtskosten mul K eclits- 
beistandsgebiihren verloreu, so daB von der 
W ohltiltigkeit w enig iibrig bleibt.

E ine lange Jahre bestehende groBe Ofen- und 
P oteriegiefierei in J llinois schreibt: „Es ist
offenbar ungereeht, wenn Eisenbahnen und F a
briken yerantw ortlich gem acht werden sollen  
fiir die Unfalle ihrer A ngestellten . W ir bo- 
tracliten Eisenbahnen a is gew ohnliche Fulir- 
werke, w elche dem offentliclien Interesse dienen, 
und Fabriken tun das gleiche. D ie G esellschaft 
yerdient im allgem einen durch sie, und die A r
beiter treten ein ins Geschaft, um gleichfalls 
zu verdienen. D e r  A r b e i t e r  a r b e i t e t  n i c h t  
aus  L i e b e  z u r  A r b e i t ,  noch beschiiftigt ihn 
der A rbeitgeber aus Gefiihlsduselei. E r is t nicht 
Gegenstand des G efiih les, sondern ein Gegen- 
stand des G eschaftes. U nseres Erachtens sollte  
derjenige, w elcher behauptet, daB das Ge- 
setz sa g t , das Leben eines Menschen sei 
10 0 0 0  D ollar w ert, bei seinem Tode dieses 
Erbe zuriickzahlen, ungeachtet, ob der Unfall 
durch Sorglosigkeit herbeigeftihrt war oder 
niclit.. D ie V erantwortung sollte auf dem Staate 
ruhen und nicht auf dem Indiyiduum, und das 
V olk so llte  im allgem einen w iilig  beisteuern zur 
Deckung der M ittel. U nseres Erachtens is t es
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so sinnlos und unverniinftig, ais w ollte man 
einen Fabrikbesitzer auf seiner eigenen Anlage 
toten, und seine Erben, die dort angestellteu  
Arbeiter, erw arteten den A nteil von 10 000  
Dollar, weichen das G esetz je tz t  anerkaunt hat, 
ais W ert eines Menschenlebens! E s erscheint 
notwendig, unsere A ngestellten  zu der Einsicht 
zu erziehen, daB sie einer V ersicherungsgesell- 
scliaft bei treten, damit sie bei UnglUcksfallen  
einige U nterstutzung erhalten von demjenigen, 
der die Burdę gerechterw eise tragen mufl.“

Am Schlusse sagt der B ericht: „W ir - der 
AusschuB —  haben v ie l Arbeit gehabt, und die 
V erein igunghat es viel Geld gekostet. W ir  fiihlen 
jedoch, daB die E rgebnisse uns mehr ais be- 
friedigt haben. W ir suchen, w ie wir Unfallen

vorbeugen konnen, uud w ie Ihr Prasident vor 
einem Jahre ausdrucklich bemerkt hat: die
Hauptsache, um auf den rechtcn W eg  zu g e 
langen, ist, die Ursachen der Unfalle aufzu- 
decken. Noch viele jahrelange A rbeit dieser 
A rt wird Hilfe bringen, um den blutigen Un
fallen in industriellen Betrieben vorzubeugen“.

Bedenkt man, daB in Deutschland bereits 
im Jahre 1900  an Entschadigungen fiir V er- 
sicherte gezah lt worden sind: bei der Kranken- 
versicherung rund 177 Millionen, bei der Un- 
fallversicherung 87 Millionen, bei der Invaliden- 
versicherung 94 Millionen Mark, dann konnen  
w ir den Amerikanern nur wiinschen, daB sie  
diesem Vorbild nacheifern zum Segeu der 
Menschheit.

G i e f i e r e i - M i t t e i l u n g e n .

Die H erstellung von schm iedbarem  GuB.
(F ortsetzung von S. 1565.)

Dio niicbsten Abbildungen 14 und 15 zeigen zwei 
weitoro in dor Praxis oingefiilirto Flammofenkon- 
struklionen. Abbildung 14 gibt oinen Ofen mit 10 t 
Fassungsraum wiodor, dor fiir die W h it in g  F o u n d ry  
Bqn i pin on t C o m p an y  zu Harvey, Jll., gebaut wurde. 
Dio Decke besteht bei diesem Ofen aus oinor Anzahl 
oinzolner Tnile, dio gesondert ubgobobon worden 
konnen und in ihrer B auart sieli 
dem jowoiligon Querschnitt der 
einzelnen Ofonzono anachlieBen, 
wio aus der Abbildung ersicht
lich ist. Dio nachsto Abbil
dung 15zoigt oinen Flammofon 
von ebenfalls 10 t Fassung, wio 
er bei der S. R. S m y th e  Co. 
zu Pittgburg in Botriob ist. 
lieide Oefen baben B ie l i  gut be- 
wSlirt und ergeben bei sorg- 
fiiltiger W artung guto Reaul- 
tato. Bei dor Schmelzung von 
Eison fiir scbmiedbaren GuB ist 
stets zu boachten, daB so wonig 
ais moglich Raffinierarbcit er- 
wBnseht ist, vielmebr ist oino 
kurzo Sehmelzdauer, dio cin 
Eisen von moglichst boherTem- 
poratur orzeugt, Yerlangt. Das 
Iłaffinieren, das immer in einer 
Oxydation von Silizium besteht, 
und dadurch eine Erhitzung 
des BadeB erzielt, ist nicht der 
wflnschenswcrte Erfolg, da dar- 
unter dio Qualitftt dea Materials 
jeidet und dies Bronnmatorial (Silizium) zu kostapiclig 
ist; es ist also besBer, diese Erhitzung durch Gas oder 
Kobie zu orzielen. Ist daa Schtnelzbad zu reich an 
Mangan und Silizium, so soli cs durch Zusatze wie 
Stahl oder dergleichen geandert werden, nicht aber 
durch Yerbrennung orsterer Bestandteile. Um ferner 
ein gloiehmiiBigoa Produkt zu erzielen, ist ein raschcs 
AbBtechen wiinschenswert, ebenso wio eine moglichst 
kurze Sehmelzdauer und rasches Beschicken dea Ofens 
groBen EinfluB auf den Erfolg in Hinsicht auf Mate- 
rialbcschaffenhcit und Kosten aasilbon.

In friiheren Zeiten wurde beim Beschicken die 
Decke des Ofens abgenommen; sobald das Eisen zum 
Abutich fertig war, kamen die Form er mit ihren 
1’fanuen, lieBen dieselben voll EiBen laufen und gosaen 
es wieder in den Ofen, wozu oino besondere Yorrich

tung angebracht war. DioB bowirkto oino guto E r
hitzung der Pfannen, yermindorte don Yerlust an 
Materiał und ergab durch das ZuriickgieBen eine 
gleiehmiiBige Mischung des Bades, daa, selbat wenn 
der Schmelzor es boim Schmelzen gut durehgerilbrt 
hat, doch immer zwischen dor Bodensehieht und der 
anderen Sehielit orhoblicho TemperaturunterBchiedo 
aufweist, wenn nicht noch etwa orlieblichore cbemischo 
Unterschiede auftreton. Dieae Praxis dea UmgieBons 
bat neuerdings mehr und mehr abgenommen, wonn

Abbildung 14. Flammofen fur 10 t Fassung.

auch ihre Berechtigung heute nocli anerkannt wird. 
Die Form dea Scbmelzbades in dom Flammofen 
wird allgemoin bo aufrecbt erhalten, daB die groBte 
Tieie iiber dem Herd in der Nahe der Feuerbrucke 
sich befmdot, wahrend nacb dom Ende zu, daB dern 
Schornstein am nSchsten liegt, dio Tiefe alltttfthlich 
abnimmt, bis eine ganz dumie Sehielit das Ende 
bildet; dort ist dio Gefahr der Yerbrennung am 
groBten, wenn auch die Schlackendeeke das Metali 
vor einor iibermaBigen Oxydation schUtzt, Der 
Schornstein Boli moglichst nalio dem Ende des Ofeng 
liegen und in oiner nacb oben allmahlich yerlaufenden 
KurYe boginnen, bo daB die Gase, ohne scharf aich zu 
stoBen oder boubŁ die Richtung iindern zu mussen, 
entweichen konnen. Zum Beschicken und Durch- 
riihron des Bades soli der Ofon seitlich Tiiron er-
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halten, auBerdem Bind geniigend groBe AbaticholTnun- 
gon Y orzuaohen; bei groBen Oofen bringt man an 
jeder Seite mindesteiiB eino Tiiro an, wodurch ein 
raachea Entleoren daa OfeiiB ermoglicht wird, damit, 
w io schon Y orher erliiutort, das Materiał sich  n ic h t 
Yorandorn kann. Dio Feuerung muB n a tiir l ic h  go- 
niigond groB sein, um einen Yerbrennungaraum fiir 
dio gebildeten  Gase abzugeben und oin gutos reines 
Feuor zu ermogliohen. Dazu kommt, daB eino sorg-

Abbildung 15.

fiiltigo Uoborwachung deB Fouora notig iBt, obonso 
wio boi anderen Oefon.

Wenn der Ofen neu aufgebaut und gut aus- 
getrocknet ist, so muB zuniicliBt ein Sandboden auf 
feuerfestem Sand oingebracht werden, und zwar, in
dem man Lagen von Sand 
mit etwas Ton in Stilrkon 
y o i i  etwa 50 biB 75 mm 
aufgibt. Die Lagen werden 
einzeln featgebranut und 
dann die oboro Lago aus 
reinem fouerfeBtem Sand 
aufgeBchiittet. Darauf be- 
ginnt man daB Schmelzen 
mit Eingiissen, die man 
einfach mit dor Schaufel 
einwirft und iiber der 
Bodenflacho Y e r t e i l t .  Da- 
nach gibt man daa Roheisen 
zu, und zwar obenfalls etwas 
zerkleinert. W enn dann die 
Eingiiase geschmoizen Bind 
einer Stango die Roheisenmasseln naeh und naeh in 
daa Bad einbringen, wodurch ein allmiihliches und 
gleichmaBiges Schmelzen ermoglicht wird, und die 
Schlacke ganz gleichmfiBig an dio Oborfiache gelangt. 
Geht man mit dem Schmelzen nicht so systematisch 
vor, so kann man auch nicht ein gleichmaBiges und 
allmahlichea Schmolzen erzielen , der ProzeB wird 
Yielmehr yerzogert, und das Metali dadurch der 
Fiamme und der Oxydatiou zu lange ausgesetzt.

Temperschrott kann mit den EingusBen geinein- 
sam eingesetzt werden, Stahlschrott hiugegen soli 
nicht elier aufgegeben werdon, ais bis alles nieder- 

geschmolzon und eino Scblackon- 
decke auf dom Bade gebildet iat, 
wodurch er vor dem Yerbrennon 
geachiitzt ist. W enn a l l o B  ein- 
geaotzto Materiał gloichmiiBig ge- 
achmolzon ist, soli dio Schlackcn- 
decko abgezogon und daa Bad 
etwas iiberhitzt werden. Gewiihn- 
lich wird es dann notig, das Bad 
nochmals und auch ein drittes Mai 
abzuBchlacken. Von Zeit zu Zeit 
werden Proben entnommen und 
daran die YorgieBfiihigkeit und die 
BonstigonEigenachaften untersuckt.

Die meisten Kristalle auf dom 
Bruch dieaer Probon Bollon roin 
und groB, dor Rand muB blasen- 
frei aein, obenso darf der Bruch 
nicht woich und schwammig sein. 
Von Fali zu Fali wird danach der 
eine oder andere Zusatz zum Bade 
sich ais notig erweisen. Diese Zu- 
satzo und Proben ziohon natiirlich 
dio Dauer einer Schmclzhitzo mog- 
licherweiso in dio Liingo, beson- 
dors wenn boim Gatticren bezw. 
Einsetzen nicht genau aufgemerkt 
worden ist, doch spricht daboi die 
Erfahrung in der Behandlung der 
Oefon obenfalls vicl mit; oin ge- 
ordnotor Botrieb ist in dor Lage, 
binnen kurzem, d. li. in etwa 
fiinf Stunden, einen regelmilBigen 
Schmelzerfolg zu erzielen. Auch 
darin ist Moldenko unbedingt recht 
zu gebon, daB eine TomporgieBerei 
nur dann in goordneton Betriebs- 
YerhiiltniBsen dauernd arbeiten und 
allen Zufiilligkoiten Yorbougen 
kann, wenn sie in ihrem Roh- 
m ateriallager und ihron Hilfs- 

einrichtungen, wio z. B. zur chemischon UnterBuchung 
usw., Yollkommen oingorichtet is t; denn diese Hilfa- 
mittol g o B t a t t e n  es, fehlerhaften Erzeugnissen Yorzu- 
bougen, und machen sich schon dadurch bozahlt, daB 
sie dio Abgabe mindorwertiger W aren au dio Kunden

16. Martinofen fiir Naturgasfeuerung.

Yerhindern, anderseits abor auch eine U nigostaltung  
fehlorhaftor Schm elzen erm oglichen.

Betrachtet man endlich den M a r t i  n o f e n -  
p r o z e B  fiir daa Erschmelzen y o i i  TemporguBmaterlftl, 
so bieten sich dabei folgende Yorteile : kurze Schmolz- 
dauer, Behr heiBes Eisen, hoher W irkungsgrad, beate 
Qualitiit dos Gusses und ideał zu nennendo Schmelz- 
bodingungen. Die Nachtoile dieBes Prozesses aind: 
hohe Anlagekosten, Forderung groBer Geschicklich- 
keit, ebenso Erfordornis dauernden Betriebes, haufige

Flammofen fiir 10 t Faasung.

Abbildung 

, kann dor Schmolzor mit
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und umfangreiche Beparaturcn und Notwendigkeit der 
Heizung mit Gas an Stello direkter Koblenheizung. 
Ais Yorteil ist noch zu nennen, daB man im sauren 
Martinofen, wenn die Moglichkeit und Absatz dafilr 
Yorliegt, wecliselweiso Tem- 
permaterial und sauren 
Martinstahl orzeugen kann.
Ein Martinofen stelit in 
diesem Falle, abgoseben 
von elektrischen Schmelz- 
ofen, dio hervorragondste 
Scbmelzanlago dar. Da 
Gas ais BronnBtolf allein 
in Frago kommt, konnen 
unter amerikanischen Yer- 
hiiltnissen auch Feuerungen 
mit Naturgaa eine Rollo 
spielen, ebenso wie dortOel- 
leuerungon in Frage kom
men kOnnen, die fiir deut- 
selie Yerhiiltnisse in don 
moisten Fallen ausschoiden.

Dor Martinofen ist in 
seiner Konstruktion den 
deutschen Fachleuten ja  
woitgehond bekannt und soli daher hier nur ganz kurz 
Erliiuterung finden, auch geht soine Bauart aus den 
hier beigegohenen Abbildungen hervor. Die ersto Ab
bildung (Abbildung 16) zeigt einen Martinofen fur 
Naturgasfouerung, bei dom dio Vorwarmkammern fiir 
dio Luft seitlich zum Herd angeordnet sind. Dieser 
Ofon ist bei Wm. S w i n d o l l  & B ro s . in Pittsburg in 
Betrieb.

Einen Ofen fur Oelheizung zoigt Abbildung 17. 
Es ist dios ein 10 t-Ofen, der fiir W. M. C a r r  in 
New York bestimmt ist. Dio Oolheizung bat beson- 
ders den Nachtoil, daB dabei sorgfiiltig auf die Oel- 
zufubrung aufgemerkt werden mufi, damit eine voll- 
standigo Yerbrennung und eine gloichmaBige Tempe
ratur erzielt werden. *

Dio Erhitzung der Martinofen geschieht durch 
kaltes oder vorgewarmtes Gas,** das mit vorge- 
warmtor Yorbrennungsluft im Raumo iiber dor 
Schmelzwanno verbrennt. Wiihrend nun N aturgaB  
und Oel in dor ilauptaache ais wassorstoffroiche 
Bronnstoffo anzusprecben sind, bei denon neben 
Kohlonstoff noch Wassorstoff dio Yorbrennungatempe- 
ratur erzeugt, ist es bei den gewobnlichen Gaserzeu- 
gern namentlich das Kohlonoxydgas, welches ais 
Brennstoff in Frage kommt. Die Gaserzeugung und 
dereń Yorwertung zur Heizung von Sclimelzofen ist 
in dieser Zeitschrift schon bo ergiebig behandelt 
worden,*** daB ein weiteres Eingehen wohl hier er- 
spart bloibon kann, doch sei darauf hingewiesen, daB

alle diese BreunatofTo fiir amorikaniache Yerhiiltnisso 
in Betracht kommen, und das G enera to rgaB  erst in 
neuerer Zeit auch in Europa ala Bronnmaterial fiir 
Temperofenheizung mehr Eingang gefunden b a t .  Eine

praktischo Anordnung der Gaserzeuger mit selbst- 
tatiger BeschickungsTorrichtung gibt Abbildung 18. 
Gerade die Heizung der Tcmperofen ist in violen 
deutschen TempergieBereien al3 nebensacblich nur 
wenig den Fortschritten der Technik angepaBt, so

Abbildung 17. Martinofen fiir Oelfouerung.

* Fiir andore Zwecke, beisp ie lsw oise  in der 
Emailleindustrie, wird bisweilen auch Oolfeuerung an- 
gowandt, ebenso fiir Metallachmelzung m it und ohno 
Tiogel. Allo diese Anlagen verlangon eine ge- 
nauo Ueberwachung des V orbrennungsprozeaseB und 
besondora der Oelzufiihrung, die teils unter Druck, 
teila durch Dampfdiiaen (aber wegen der Dampfzu- 
mischung meist weniger yorteilbaft) geschieht. Bei 
Muffelofen z. B. hat man aber eine beaondero Yer- 
brennungskammer angeordnet, damit Bieli die Flamme 
vor ihrer Wiirmeabgabo gut entwickeln kann.

Anm . d. Berichterstatters.
** Bei oinigen deutschen Konstruktionen kleiner 

Martinofen fiir TempergieBereien hat man dio Gas- 
erzouger unmittelbar angebaut, und man laBt daa Gas 
direkt in den Yerbrennungsraum ohne Abkiihlung
einatromen, wiihrend nur dio Luft eine Arorwiirmung 
auf hShore Temperatur durchmacht.

*** Y ergl. „S tahl und E isen“ 1907 S. 685.

Abbildung 18. Gaaerzeuger mit selbsttiitiger 
Beschickungavorrichtung.

daB in der Folgę darauf noch niiber eingegangen 
werden soli.

Hinsichtlich der Gaserzeugung ist zu bemerken, 
daB dafur auch minderwortige Brennatoffe Yerwen- 
•dung finden konnen, und sei daher auf die frOheren 
Jahrgange diesor Zeitschrift und die sonstige Fach- 
literatur yerwiesen.* —

AnschlieBend daran seien noch einigo deutschen 
VerhaltniBsen entnommono ErgebnisBe mitgeteilt, die 
gewiB Intoresse fiir die Leser bieten

Bei der Herstellung von TemperguB aus dem 
sauren Martinofen ist ein Gattieren nach Analyse,

* Y ergl. r Stabl und E isen“ 1906 S. 723 u. 1909
S. 1545.
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ahnlich -wio os kiirzlich in dieser Zoitschrift fiir 
den GraugieBoreibetrieb besclirieben wurde,* un- 
orlfiBlich. Der hier in Frage kommendo Martinofen 
hat 5000 kg Fassungsraum und ermoglicht in einem 
Tago vier Hitzen mit einer Schmelzdauer y o i i  etwa

3'ji Stunden. Das Einsatzmaterial besteht aus Grau- 
eisen, WeiBeisen und EingiisBen, dereń Gattierung 
sich bei der gloichzoitigen HerBtellung Yon starken 
und schwachen Stiicken etwa naeh folgender Zahlen
tafel 1 g esta lte t:

G a t t i o r u n g :
Zahlentafel 1.

II i t z e v o n 4000 k <r:

% Einsatz
C SI 5Cn S I

% kg % kg % ksr % . kg % kg

35 G ra u e is e n .............................. 4,05 1,41 1,24 4,434 0,14 0,049 0,020 0,007 0,040 0,0140
15 WeiB e i s e n .............................. 4,00 0,60 0,30 0,045 0,15 0,022 0,020 0,003 0,038 0,0057
50 E ingiisse.................................. 2,70 1,35 0,70 0,350 0,16 0,080 0,056 0,028 0,042 0,0210

Zusatz: 3,36 — 0,829 — 0,151 — 0,038 — 0,0407
Kurz y. d. Abstich 2 kg Forromangan _ — — — 80,00 0,040 — — — —

_ 3,36 — 0,830 — 0,19 — 0,038 — 0,041

Sobald dor Einsatz goschmolzon, wird or mit 
oiner Stango durchgoriihrt und noch otwa oino Stundo 
weiter erhitzt, um dio notigo GieBtomperatur zu er
geben. Dann werden die Proben genommon und dio 
YergieGfahigkeit gepriift, wobei man zu boachten hat, 
daB das zu YorgieBondo M ateriał folgenden Durch- 
schnittswerton in der chemischon Zusammensetzung
entspricht:

2,60 bis 2,80 °/o Kohlenstoff
0,65 „ 0,72 „ Silizium
0,10 „ 0,20 „ Mangan
nicht iiber 0,06 %  Schwefel 

„ „ 0,045 „ Phosphor und
„ „ 0,15 „ Kupfer.

Den EinfluB des Mangans auf den TemperprozeB 
gibt die Zahlentafel 2 , wenn auch der zulasaige 
Hochstgehalt an Mangan dabei kaum orreieht sein 
diirfte.

Ais Tempererz wird boi uns oine Mischung vou 
altem und gebrauchtem Materiał Yerwendet, und zwar

* .S tahl und E isen1* 1909 S. 852.

Zahlontafel 2.

Y o r dciii T e m p e rn N aeh  d e m  T e m p e rn

G e- G e- Cle-
P ro b e sum t- Si Mn sa n il- b u n d . Si Mn

Nr. C C C

% % % % % % %
1 2,62 0,66 0,20 1,20 0,30 0,66 0,20
*> 2,62 0,66 0,26 | 1,35 0,40 0,66 0,26
3 2,60 0,66 0,81 ' 1,48 0,46 0,66 0,31
4 2,60 0,66 0 36 | 1,59 0,50 0,66 0,36

in der Durchschnittsmischung, daB es etwa 69 bis 
70 °/o Eisenoxydul und 12°/o Eisenoxyd enth Sit.

Die Oefen haben hier gewohnlicho Kohlenheizung 
und erfordern eino Brenndauer Yon otwa 100 Stunden, 
bei oiner Hochsttemporatur Yon 1000°, dio innerhalo 
rund 30 Stunden aufrecht orhalton werden muB. Dio 
Oefen werden entleert, wenn die Temperatur etwa 
200° C erreicht hat. Das Materiał zeigt Eestigkoits- 
werte Yon 45 bis 50 kg/qmm bei durchschnittlich 
4-/2 °/o Dehnung. (3ollluB folgi.)

Patentberićht.

Deutsche Patentanmeldungen.*
21. Oktober 1909. KI. 7 a, A 16 162. Walzwerk 

mit einem die "Walzenballen entlastenden Gegenlager. 
Aluminiumwarenfabrik GontenBchwil, A .-G., Gonten- 
schwil, Schweiz.

KI. 7 c, B 47 890. Yorrichtung zur Zufiihrung 
Yon tłachen, auf der einen Seite ausgehohlten AYerk- 
stiicken. Bremer & Briickmann, Braunschweig.

KI. 10 a, O 6162. Steigrohr fur Koksofen und 
dergl. Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H., Dahlhausen
a. d. Ruhr.

KI. 24 h, P 21 970. BoschickungsYorrichtung fiir 
Feuerungen mit einem iiber dem Rost liegenden Ent- 
gasungsraum, dor durch einen mit schriigen, seitlich 
zum Rost fiihronden Gleitflaehon Yersehenen Einbau 
gebildet wird. Eduard Polewka, lla lle  a. d. S., ilarden- 
bergstr. 10.

KI. 31 c, H 45399. Presse zur Ausfiihrung des 
Yorfahrens zur Herstellung Yon dichten Stahl- oder 
anderen Metallblocken unter meclianischem Druck in

* Dio Anmeldungen liegen yon. dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jodermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im Patentamte zu 
B o r l i n  aus.

sich naeh oben Yerjiingender Form ; Zus. z. Anin. 
H 42 780. Adolf Hoffmann, Dusseldorf- Grafenborg, 
Gutenbergstr. 37.

25. Oktober 1909. KI. 7 a, A 14 801. Bronis- 
Yorrichtung fiir '\Yerkstiiekvorholor an PilgorBcbritt- 
wralzwerken. Hugo Ackormann, Berlin, Chodowńecki- 
straBo 10.

KI. 7b, Sch 30 316. Verfahren zum Pressen Yon 
Rohryerbindungsstuckon. Christian Schmid, Erkelenz.

KI. 10 a, B 54 571. Arorrichtung zum Einebnen 
der Kohle in liegenden Koksofen; Zub. z. Pat. 193038. 
Bochumer Eisenhiitto Hointzmann & Dreyer, Bochum.

KI. 10 a, S 25 357. Yorfaliren und Yorrichtung 
zum Yerkoken y o i i  Kohle in ununterbrochenem Be
triebe. Samuel B. Sholdon, Buffalo, New York; Prioritiit 
der Anmeldung in den Voroinigten Staaten von Amerika.

KI. 26 d, F  27 639. Yorrichtung zum Reinigen, 
Kubień und Trocknen Yon Gonerator- und anderen 
Gasen. Johann Fritz, Braunschweig, Luisenstr. 4.

KI. 26 d, G 26 945. Yerfahron zur direkten Ge- 
winnung Yon festem, toerfroiem A m m o n su l fa t  aus 
ammoniakhaltigen Destillationsgasen durch Einleiten 
des von Teer und 'Wasserdampf durch Abkuhlung 
befreiton Destillationsgases in Sehwefelsaure. Gewerk- 
schaft der Steinkolilenzeche ;,Mont-Cenisu, Sodingen, 
YTestfalen,*
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KI. 49 f, S 28 241. Yorrichtung zum Staucben 
und ZusamniensehweiBen you Nabenringen, Radreifen 
und anderen Ringen aus Bandeisen oder Bandstahl. 
H einrich Siegmaun, GroBenwieden a. d. W eser.

KI. 81 e, B 51879. Forderrinne fiir gliihende 
Stoffe, insbesondere Koks. Berlin-Anhaltiscbe Ma- 
schinenbau-Akt.-Ges., Berlin.

G ebrauchsm usterein tragungen.
25. Oktober 1909. KI. 18 c, Nr. 393 953. Geteiltor 

HSrtedorn mit iiberragender Zwischenlage. Joh. Pet. 
Bodinet, Dillingen a. Saar.

KI. 24 f, Nr. 393 778. Hohlroststab fiir Brenn- 
ofen. ErnBt Locbner, Gera, ReuB j. L.

KI. 31 b, Nr. 393 770. Mit gerauhter Druckplatte 
Yorsohono Zentrierschraube fiir Formmaschinenrahmen. 
Emil Kr2mer, Solingen, Gartenstr. 1.

KI. 31 c, Nr. 393 879. GuBputztrommel mit Sand- 
stralilgeblase-Betrieb. Yereinigte Schmirgel- und Ma- 
scbinen-Fabriken, Akt.-Ges., Yormals S. Oppenheim & 
Co. und Schlesingor & Co., Hannover-IIainholz.

KI. 49 b, Nr. 393 973. Schere zum Schneiden von 
Blocken, Stabeisen oder dergl. Duisburger Maschinen- 
bau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

KI. 49 b, Nr. 394 588. Rund- und Profileisen- 
Schore mit Zahnrad und nachgreifbarem Hebelantrieb. 
Wilhelm Lipa, Eveking i. W.

KI. 49 f, Nr. 393 800. Azetylen - SchweiBbrenner 
mit um das Sauerstoffrohr angeordneten, ineinander- 
gescbacbtelten Hulsen. H ubert Bach, Lechenich 
bei Coln.

O esterreichische Patentanmeldungen.*
15. Oktober 1909. KI. 18 b, A 3807/08. Yer- 

fabren zum Reduzieren you Eisenerz. Jones Step- 
Process Comp., Duluth (Minnesota, Y. St. A.).

KI. 24 c, A 7946/08. K ettenrost mit langsliegen- 
den, je  auf zwei Querstangen gereihten Rostgliederu. 
A. Leinyeber & Co., Gleiwitz.

KI. 24 c, A 3917/09. K ettenrost m it langsliegen- 
den, jo auf zwei Cjuerstangen gereihten Rostgliedem. 
A. LeinYeber & Co., Gleiwitz.

D eutsche  Reichspatente.
KI. 7 a, N r. SOS 710, yoiu 11. Juli 

1908. D c u t s c h - L u s e m b u r g i s c h o  
B e r g w e r k s -  u n d  H ii 11 o n - A  k t.- 
G ea. i n D i f f e r d i n g e n , Lnxem- 
burg. Stellcorrichiung m it Druck- 
schraube fu r  (Jntencalzen.

Die AnstellYorrichtung besteht aus 
einer Druckmutter a, die an dem dem 
Einbaustiick b zugekehrten Ende ge- 
scblossen ist, so daB dieses Ende dio 
Stutzflacbe fur das Einbaustiick bilden 
und den Scbraubcnbolzen c gegen E in
dringen Yon Zunder schutzt. Die 
Druckschraubc ist in dem Walzen- 

stiinder zweckmaBig fest, die Druckmutter hingegen 
drebbar gelagert.

KI. 24c, N r. 20S500, Yom 26. Juli 1908. P o e t t e r  
& C o . , A k t . - G e s .  in D o r t m u n d .  Vorrichtung 
zum Anhalten der um 90° gedrehten Umsteuerglocke 
von Gastentilen fu r  Iiegeneratiudfen.

Die Glocke a mit Scheidewand b, die sieli zwischen 
die Wiinde des W asserkreuzes c legt, besitzt zwei um 
90° zucinander Yersetzto l la lte Y o rric h tu n g e n  d und 
auBerdem zwei um 90° zu einander Yersetzte Fuhrungs- 
leisten e. Dio beiden HaltoYorrichtungcn d sind auf

je  einem Lager f  gelagert. Sio bestchen aus je zwei 
um den Zapfen g drehbaron Hebel h und'/, Yon denen 
h durch das Gewielit k  ausgcgliclien ist. Auf ihm 
liegt der Klinkenhebel i  mit einer Flacho l auf und 
kann so durch ihn angehoben werden. Soli die Glocke a 
gedreht werden, so wird sio zunachst gehoben. Hier- 
bei wird der Hebel h durcb dio an der Glocko sitzon-

den Anscblage m angehoben, infolgedessen auch der 
Klinkenhebel i sieb nach oben dreht und die Glocke 
freigibt. Die Glocke wird nun um 90° gedreht. Hier- 
bei stofit der Anschlag m  gegen die selirage Flacho n 
des wieder zurDckgegangenen Klinkenhobels und hebt 
diesen Hebel so weit an, daB er unter dio Klinke 
geriit und so gegen Zuruckdrehen gesichert wird. 
Der zweite Hebel h hindert ein weiteres Yorgehen 
der Glocke. Diese wird nun gesenkt, woboi sich der 
zweite Anschlag m zwischen den Leisten e fiihrt.

KI. 18a, Nr. 20S024, vom 22. April 1908, G,'o-
s o 11 s c h a f t f u r F  o r d e r a n 1 a g e u E r n s t II e c_k o 1 
m. b. II. in  S t. J o b a m i ,  Saar. Entwasserungssieb 
m it geschlossenem SiebbehSlter fi ir  granulierte Hoch- 
ofenschlacke oder dhnliches Gut.

Bei der Beforderung granulierter Hochofen- 
scblacke mittels hydraulischer Strahlapparate oder

* Die Anmeldungen liegen Yon dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fur jedermann zur 
Einsicht und Einsprucberbebung im Patentam te zu 
Wi e n  aus.

XLIV.!9

Zentrifugalpumpen ist es zweckmaBig, nicht die ganze 
zum Granulieren benutztc Wassermasse mitzufordern. 
LTm diese in einem gewunschton Yerhaltnis regeln 
zu konnen, wird die granulierte Schiacke uber ein 
Sieb a gefuhrt, das auf einem gescblossenen Kasten b 
mit regelbarem Abflufl c befestigt ist. Durcb ent- 
sprechende Einstellung des letzteren kann der Iloch- 
ofenscblacke die gewunschte Menge W asser wahrend 
des Passierens des Siebes ęntzogen worden.

KI. lS b ,  N r. 20915$, Yom 19. Februar 1908. G u t e - 
h o f  f n u n g s b u t t o ,  A k t i e n  Y e r e i n  f u r  B e r g -  
b a u  u n d l l u t t e n b e t r i e b  i n  O b e r h a u s e n ,  Rbid. 
Kippnorrichtung fiirliohehenmischer, kippbare M artin- 
ófen oder sonstige grofie Gcfafie.

Zwischen den beiden miteinander verbundenen 
hydraulischen Zylindern a und b, dio auf den Kolben c 
uud d gleiten, ist ein Zahnrad e drelibar gelagert, das

93
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Bingform gegoason und der 
, T. Elanach boi der weiteren

Behandlung der Lupjien 
angewalzt wird, wobei das 

AA Walzwerk no eingerichtet
(, 1^1 ist, dali zugleich mit dem

-~c Anwalzen des FlanschoB dio
d- \~7 Entfernurig don dio Unroin-

heiten, Blason usw. enthal- 
' V77~™ tendon Toilos der Luppeer-

folgt. Die Erfindung bat 
■ nun ein Yorfahreii zur Iler-

Sos -. stellung Yon gofianseliten
I —r / v t i |  Stahlradroifen durch GioBoń

a zum Oegenstande, bei
dem es darauf ankommt, 
daB der Boifen bereits mit 

ig f  Flansch gogosson und einem
WalzYorfahren nur untor- 

W w & m k i "'orfen wird, damit die go-
f l  Ga nnuon Abmossungen zu- 

stunde kommen.

. W M m lM . KI. 24 a, N r. 209387,
t  Tom 21. August 1908.
m m m m m , j u i i u s  p  h i t a c h  Ak t . -

G os. i n B o r l i  u. Gas-
erzeuger, insbesondere fi ir  feuchte Brennstoffe, mit
einer durch Abgase einer Feuerung oder sonstigen 
Wdrmequelle beheizten Trockenkammer.

Zu feuchto Kolilon zeigen im Oaserzouger mit
einer oboron uml einor unteren Feuerstello den Uebel
stand, daB sie niclit schnell genug brohnen und dio 
oboro l^ouorzono dadurch zu tief nnch unton Yorriickt. 
Diosom Uebelstande wird dadurch gesteuert, daB das 
boi a in don oberen Trockenraum i  einstromende 
heiBo Gas irgoml einer Wilrmequello durch das iii 
die Abzugleitung c eimnundendo Struhlgobliise d 
energisch durchgosaugt wird.

durch die beiden Zylindor vor- oder rttckwiirts ge- 
scbobon werden kann. Es greift sowohl in oino festo 
untero Zahnstango f  ais inoińo am Mischer g sitzonde 
Zahnstango h oin, rollt beim Yorschieben auf der 
unteren Zahnstango ab und ubertriigt dieso Bowegung

nuf die oborę im Yorhaltnis von 1 : 2. Durch An
ordnung zweier ZahnrSder von Yerschiedenem Durch
messer, von denen das eine e nur in die untero, das 
andere i  nur in dic oboro Zahnstango eingreift, liiBt 
sich dioses UoborgotzungsYerhiiltnia boliebig andern. 
Statt durch hydraulische Kraft kann das Zahnrad k  
auch mcchanisch odor elektrisch bowogt werden.

KI. 81 c, N r. 209288, vom 8. September 1907. 
I g n a z  S c h i n d l e r  i n  D i e  d o n h o  f on. Massel- 
giefibett.

Das GieBbett wird aus einer entsprechcnden An
zahl von durcli einen Quordamni a in Halbniulden

Patente der Ver. Staaten von AmeriKa.
N r. 905S27. H e n r y  A ik o n  in 1’i t t s b u r g ,  

Pennsylvania. Block-Stripper.
Das Ileboh orfolgt untor Zuhilfonahmo eines

hydraulischon Druckzylindors a, dem das Druckwasser 
durch Rohr b von oinom’ auf dor Lnufkatzo stehonden

Puinpwerk aus zu- 
\ gefOhrt wird. Der

Plunger c ist durch 
^  Soil° d gotragen. Die

-------- -1 die Zangen e tragen-
i .JŁl&.f’-....- Mhit q den Stangen /'hiingen

___Tjjl 1? “ O  am Druckzylindor a.
JjSS;, 'b Zwecks Hobons der

^  ST]? Blockform werden
jlSsj dio Seilo d  nacligc-

. n ć j l a s s o n ,  bis der Kopf 
der Stangc g auf dem 

JiiT c Błock ruht. Alsdann
I wird dio Pumpe an-

1,1 golassen, und durch
B ohr4 W asser inden 

t p A \ - e  Zylindor a gepumpt,
tfyŁ' I  wodurch der Kopf

dor Stangc g auf den 
[ Płock gepreBt und

dorZylindero mit den 
Stangon f  gehoben 
w ird. Dabei bleibt der 

Plunger an Ort und Stelle. Die Zangen e fasson unter dio 
Nasen h und hobon die Form. Ist dieso hoch genug 
gehoben, so wird das AuslaBYontil des Rohres b go- 
offnot, und durch Aufwickeln der Seilo d  der 1’lunger 
gehoben, worauf die Form an gceignetor Stello ab
gesetzt wird.

yoii  Yorschiedener PodenliSho geteilten Schalcn b so 
gebildet, daB immer zwei dor staffelformig aufge- 
stollten Schalen eine Masselform bilden. Beim Ein- 
stromon des Eisens wird dies durch die Querdammo a 
yoii selbst so gotoilt, dali keino der Masselu mit den 
benaclibarten zusammenbiingt.

KI. 81 c, N r. 2092S9, Yom 29. April
1908. C. S o nBon b r e n n o r , Ma -  
b c h i n o n f a b r i k  u n d  K o s  s o l - 
s o h m i e d o  in Dii s se  I do r f - 0  bo r- 
k a s  se i. Doppelgabel fi ir  llandgie/S- 
pfannen.

Dio eino a der beiden Gabcln dos 
Pfannontraggestollos ist um die Liiiiga- 
aclise dos Stioles b drehbar. Diese Ein
richtung soli dio Handhabung der 
GieBpfanno beim GuB erloichtom, in
dom sio gostattet, naho an dio Form
kasten horanzukommen.

KI. 31 c, N r. 20S92S, yoiii 17. No- 
Yombor 1907. A l o x a n  d o r P o g a  n y 
i n Bu  daj )  e s t .  Yerfahren zu r  Iler- 
stellung t on ge/lanschten Stahlradreifen  
durch Giefien.

Bisher wordon geflanschte Stahlrad
roifen in der Weise hergestellt, daB 
der ltohblock bereits in Boifen- oder
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Statistisches.
AuRenhandel des Deutsehen R eiches in den Monaten Januar-September 1909.

Etnfuhr A usfuhr

Eisenerze; eison- oder manganhaltigo GaBroinigungsmasse; Kohverterschlacken; 
ausgebrannter oisenhaltiger Schwofolkies (237e)* ...........................................

t t

6 418 606 2 096 382
302 460 3 462

Steinkoliien, Anthrazit, unboarboiteto Kilnnelkohlo (238 a) .................................. 8 690 855 16 767 860
6 060 877 25 406

493 177 2 517 645
803 1 718

SteinkohlenbrikottB (238 f) .............................................................................................. 84 008 841 572
66 468 330 814

102 267 310 739
Brucheisen, Alteison (Schrott); Eisenfeilspiine usw. (843a, 843 b) .....................
Rohren und Rohronformstucke aus nicht schmiodbarom GuB, Hiihne, Yentile usw. 

(778a u. b, 779 a u. b, 7 8 3 o ) .............................................................................

128 483 132 835

2 056 29 298
Walzen aus nicht schmiodbarom GuB (780a u. b ) ........................................... 513 8 064
Maschinentoilo rob u. boarbeitet** aus nicht schmiedb. GuB (782a, 783a — d) 4 158 2 522
Sonstige EisenguBwaren, roh und bearbeitet (781 a u. b, 782 b, 783 f u. g.) . . . 
Roliluppen; Rohschienen; Rohblocke ; Brammon; vorgewalzte B locke; H atinen; 

Kniippel; Tiegelstahl in Blocken (784).....................................................................

7 138 49 800

5 632 335 504
Schmiedbaros iiisen in Stiiben: Trilgor <J_-. 1 1- und 1 1 -.Kison) (785a) 139 221 070

: AndereB geformtes (fasaoniortoB) Stabeisen (785 c ) ...........................................
756 42 307

2 392 63 163
2 297 88 284

— : AndereB nicht geformtes Staboison; Eison in Stabon zum Umsclimelzen (785 o) 11 536 231 603
Grobblocho: roh, entzundort, gorichtot, drossiort, gefirniBt ( 7 8 6 a ) ...................... 401 156 520

3 804 74 808
26 456 277

Yorzinkte Blecho ( 7 8 8 b ) .................................................................................................. 32 16 850
Blecho: abgcschliffon, lackiert, poliort, gebriiunt usw. (787, 788c) .................. 106 3 984
Wollblocli; Dehn-(Streck)-, Riffel-.Waffel-, Warzeń-, andere Bleche (789 a u. b, 790) 38 16 278

5 252 247 996
Schlangenrohren, gewalzt odor gozogen; Rohronformstucko (793 a u. b) . . . 149 1 508
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b ) .............................. 8 647 92 156

165 262 971
Ei8onbahnBchwollon, Eisenbahnlaschon und Untorlagsplatten (796c u. d) . . . . 15 85 833

1 101 51 031
Schmiedbarer GuB; Schmiedestilcke*** (798a—d, 799a—f ) ..................................
Geschosso, Kanononrohro, SSgezahnkratzen usw. (799g)...........................................

5 909 39 802
2 308 24 484

Briicken- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) ............................................................ 144 38 652
Anker, Ambosse, Schraubstocke, Brecheisen, Hiimmer, Kloben und Rollen zu 

Flaschenziigen ; Winden (806a—c, 8 0 7 ) ................................................................ 523 5 280 !
1 571 31 574 |

Werkzeuge (811 a u. b, 812a u. b, 81Sa—o, 814a u. b, 815a—d, 836a) . . . 1 079 14 025
37 8 561

189 7 575
963 13 790

Achsen (ohne EiBonbahnachsen) und Achsonteilo (822, 823 a u. b ) ...................... 60 1 670
Wagenfedorn (ohno Eisonbahnwagenfedern) (824b) ............................................... 82 930

298 3 343
366 29 129

Drahtatifte (auch Huf- und sonstige Niigel) (825f, 826a u. b, 8 2 7 )..................... 1 753 52 423
Haua- und Kflchengorate (828b u. c ) ............................................................................. 322 18 861
Ketton (829 a u. b, 8 3 0 ) ...................................................................................................... 2 304 2 870

65 2 556
Niih-, Strick-, Stick- u b w . Ifadoln (841 a—c ) ................................................................ 102 2 860
Alle ubrigen Eisonwaren (816cu. d—819, 828a, 832—835, 836d u. e—840, 842) 1 524 34 391

— 737
Kossel- und KesBelschmiedearboiten (801 a—d, 802—805) ....................................... 769 19 576

Eison und Eisenwaren in den Monaten Januar-Septem ber 1909 333 901 2 878 490 !
Maschinen „ „ „ „ „ „ 53 895 241 264

InsgeBamt 387 796 3 119 754 ;
Januar-Septem ber 1908: Eison und EiBenwaren . 429 696 2 751 541 I

M a s c h in e n ..................... 63 342 271 908
Insgesamt 493 038 3 023 449

1
* Die In K iam m ern stehenden Zlffern bedeuten  die N utnm ern des statis tischen  W arenverzelchnU ses. ** Die A u s f u h r  an  be- 

a rbeite ten  ęuB eU ernen M aich ineate ilea  is t  u a te r d ea  betr. M aschinen m it au fgefuhrt. *** Die A u s f u h r  an  Schm ledestScken fiir M a
schinen is t un te r den  betr. M aschinen m it aufgefuhrt.
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Kokserzeugnug der Weit im Jahro 1907.*

Karne des Landes 1907 1906
Som it 1907 

m ehr (-}-), bzw. 
w eniger {—)

t

> 'am e des Landcg 1907 1906
Som it 1907 

m ehr (-}-), bzw. 
w en iger (—) 

t

Yor. Staaton von 
Amerika . . . 

Deutschland . . . 
GroBbritannien** . 
Belgien . . . .  
RuBland** . . . 
Frankroich . . . 
Oesterreich . . .

36 995 000 
21 938 000 
19 605 000 
2 474 000 
2 543 000 
2 127 000 
1 855 000

33 023 000 
20 266 000 
19 605 000 
2 414 000 
2 265 000 
1 851 000 
1 678 000

+  3 972 000 
-f- 1 672 000

+  60 000 
-)- 278 000 
4- 276 000 
+  177 000

Uebertrag 
Kanada §
Italion . . . .  
Spanion . . . .  
Australien . . . 
Ungarn . . . .  
Moxiko§ . . . .  
Die iibrig. Liinder g

87 537 000 
785 000 
718 000 
476 000 
259 000 

97 000 
60 000 

2 400 000

81 102 000 
764 000 
673 000 
660 000 
189 000 

80 000 
60 000 

3 000 000

+  21 000 
-j- 45 000
— 184 000 
+  70 000 
4 -  17 000

— 600 000
Uobertrag 87 537 000j81 102 000] — Inagesamt 92 332 000 86 528 000 -f-5 804 000

Fiir daa Jah r 1908 liegon bis jetzt nur fur wonigo 
Liinder dio Zahlen Yor. Yon diesen ist nebon don

* Nach dem „Jahreabericht des Yeroins fiir dio 
bcrgbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund fur 1908“. II. (Statistisclier) Toil. S. 24.

Zifforn fur dio Yereinigten Staaten, Deutschland und 
Oestorreich, dio wir fruher boreits mitgoteilt haben, 
noch dio Koksgowinnung Frankroichs im Jahre 1908 
mit 1 955 000 t zu crwiihnen.

** Fiir 1907 geschśitzt. § Geacliiitzt.

A us Fachvereinen.

Iron and Steel Institute.
(Fortsetzung und SchluO von Seite 1662.)

Prof. H. F. R u g a n  und Prof. II. C. H. C a r -  
p e n t e r  von der Yictoria Univorsity in Manchester 
hatton oino Arboit Y o rg e le g t  iibor

(las Waclisou t o u  GuBeisen nach wiederliolten 
Erliitznngen.

Das Waclison des Roli- odor Gufieisona bei 
wiederholten Erhitzungen iat eino Eigonschaft des 
Eisens, die nocli nicht uberall bekannt soin diirfte. 
Sio liiÓt aich aber an Gebrauchsgegenstanden, die ab- 
wochselnd einigennaBen stark erhitzt worden und 
wieder bis zu gewolinlichor Temperatur abkillilen, wie 
boi Gltthofen und anderen GcfaBen und Geraten aus 
GuBoison, oftors boobachton. Wenngleicli solche Yer- 
ańdorungen auch boi Erhitzungen bis etwa auf 400 
bis 600“ sefion bemerkbar sein konnon, orreichen sio 
doch in holieren Tomperaturen, von etwa 800° an bia 
zu 950°, ihren Hochstwert. Solbstveratiindiich ist das 
W achsen doa Eiaons eino sehr unangenelime Eigen- 
schaft, da zugleich mit einer Forinveranderung des be- 
troffenden Gegenstandes auch fast immer eino erheb- 
licho Yerminderung der Festigkeit des Eisens oinzu- 
treten ptiegt. Das W achsen dea GuBeisona beateht in 
oiner Volumonvermohrung nacli allen Seiten dos 
Raumcs hin, Yornohmlich allerdinga in der Riciitung 
der Liingsachso des Gegenstandes; gleichzcitig damit 
Yerbunden iat nach den Yerauchen der Yerfassor oino 
betriichtlicłio Gowichtszunahmo. O u t e r b r i d g e , *  
Yon dom dio ersten Yerauche zur Priifung dieaer 
Eigonart dea GuBeiaens auagefulirt wurden, erblickt 
die Uraacho in einer durch dio Ilitze herYorgerufcnen 
Yerschiebung der Molekule, die auch bei der Abktih- 
lung gobliebon is t; irgend welche chemische Yerande- 
rung ist ihm nicht aufgefallen. Outerbridge moint, 
die Yerschiebung dor Molekiile sei oino Folgeerschei- 
liung des Druckos, den dio eingeschlossenen Gaae bei 
ihrer Ausdehnung auf die Umgebung ausubon. In- 
dosson haben diese Deutungen doch nicht ganz fur 
eine Yollige Erklarung dor merkwurdigen Erscheinung 
auagereicht, so daB dio oben genannten Yerfasser

* >The mobility of moleculos of cast iron< in
„Transactions of tlio American Inatitute of Mining En- 
g ineers' 1905 vol. XXXY S. 223 bis 244.

aich zu einor aystomatischon Bearbeitung dea Gegon 
atandoB entschlossen haben.

Dio fiir dio Yersucho bonutzten Eisenproben 
waren kleine Zylinder von etwa 150 mm Lange und 
23 mm Durehmesser. Sie wurdon in einer guBeiaernen 
Muffel bei jeder Erhitzung Yier Stunden lang oiner 
Temperatur yon 850 bis 900° ausgesetzt. Dann lieB 
man sie abkiihlen, um Bie zu messon. Mit jeder Eisen- 
probo wurdo eine groBo Zahl (50 bis 100) solcher Er
hitzungen Yorgenom m en. Dio oiserne Muffel war m it  
einem durch Ton abgedichtoten Deckel Y erschloasen 
und wurdo auBerdem nocli in eino solche yoii 
fouerfestem Ton hineingestellt, weil man nach Mog
lichkeit das Eindringen yoii Fouergasen in dio Muffel 
Yorhiiten wollto. Yollstiindig hat man allerdings diese 
Absicht nicht zu erreichon yermocht.

Dio orsto der untorsuchten Reihon yoii Eisen
proben war eino yoii grauem Handelseisen. Yon don 
Sorten P  und F  wurdo je  oino Probo in griinem und 
je  eino in troekonem, durch iieiBes Eison zuvor er- 
warmtem Sande gogosaen. Jeno sind bezoichnot mit 
PC und FC (cold), dieae mit PH  und F il  (hot). Die 
Probe NIP ist eine dritte Art llandolBoiaon. Dio Yer- 
suchaorgebniase aind in folgender Tafel niedergelegt:

P robe

G ehalt an
P roZentuales W achsen 

der P robe
Gewichts- 
zunahm e 

ln % nach 
99 mall- 
gem  Er

hltzen

K oh
le n 
stoff
%

Sl-
llzium

%

nach  n ac h  n ac h  j nach 
10- 1 21- 1 62- i 99- 

m allgem  E rh ltzen

PC . . . 3,48 1,13 19,90 27,80 32,40 37,50 8,60
P1I . . . 3,48 1,13 19,80 27,46 31,50 36,00 8,50
FC . . . 3,41 0,95 8,71 18,25 26,55 35,21 7,86
FH  . . . 3,41 0,95 13,05 22,45 28,10-35,60 7,82
N IP . . 3,14 0,96 19,30 23,15 27,70,36,80 

i ’
7,90

Daraus geht lierYor, daB alle Proben ihr Vo- 
lumen ganz erheblich Yermehrt haben. Icłi mochte 
darauf aufmorksam machen, daB ein erheblichor Unter- 
achied in der Zusammensetzung der fiinf Proben niclit 
beateht, uud daB auch die schlieBlicho Y olum eiiY erm eh- 
rung bei allen so ziemlich daaaelbe MaB e rre ieh t; die 
Geschwindigkeit aber in der Yolumenvermehrung laBt 
doch sehr deutliche Unterachiede erkennen. Gicich- 
falls ist eine betrachtliche Gowichtszunahmo oinge-
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treten. Die Tatsache des Wachsens yon granem 
Eisen iBt nlso hierdurcli aufs nouo festgestellt.

Um die Ursacho des Wachsens zu erforschen, 
Bind die folgenden Yersuche angostellt wordon: Zu-
niiehst mit einor Reilio yon weiBon Rohciscnsorten, 
dereń Silizium-, Mangan-, Schwefel- und Pliosphor- 
gohalt nioglichst niedrig und konstant war, dereń 
Kohlenstoffgehalt aber yon 4°/o bis heruntor zu 0,15®/o 
betrug. Alle Glieder dieser Reihc, ob Bio nun in 
Sand oder Eisenformen gegosBen waren, haben kaum 
merkliche, praktisch jedenfalls bedeutungslose Yer- 
iinderungon erlitten. Dann wurden weitere yier 
Legierungen mit Kohlenstoffgehalten yon 4,6 bis 3,02 “/o, 
SiliziumgohaUen yon 0,79 bis 0,50 o/0 und Mangan- 
gehalten yon 1,26 bis 0,86 o/0 der Untersuchung unter- 
worfen, wobei sich orgab, daB alle Legierungon, dio 
yon Yornherein gran waren, sogleich anfingen zu 
wachsen, dali hingegen solclie, die anfanglich weiB 
waren, um ein geringes .MaB zusammenschrumpften — 
bis zu dom Zeitpunkte, wo die Bildung dor Toinper- 
kohle einsetzte. Nunmehr trat oino Yolumonvermeli- 
rung ein, doren MaB in demselben Yorhiiltnis zunahm, 
wie dio Menge der Tomporkohle. Dieso letztere Reihe 
yon Untersuchungen hatte somit don Bowois erbraclit, 
daB die Gegenwart yon froiem KohlenstofT in Eorm 
yon Graphit oder Teinperkohlo ais H auptfaktor bei 
dem Wachsen des Eisens zu betrachten ist. Die Vor- 
fasser haben rersucht, dio Yolumonvermehrung in Zu- 
sammenhang zu bringon mit dor Aenderung im spezi- 
fischen Gewichto der Legiorung, die Bich in Hinsicht 
auf dio stattfindende Umsetzung Fes C —> 3 Fe +  C 
yollziehen muB. Und sicherlich kann dieser Godanko 
dafiir ins Fold gefiihrt wordon. Indessen hat er seino 
Iiedeutung yorloron, wonn wir von Anfang an ein tief 
graues Eison yor uns haben ; or kann deslmlb zur 
Kliirung der Frage nicht sondorlieh beitragen.

Die folgende Yersuchsreihe hat dio Aufmerksam- 
keit weiter auf das Silizium gclonkt. Alle sechs 
Proben mit SiliziumgohaUen yon 1,07 bis 6,14 o/o boi 
dem einigermaBen konstanten Kohlenstoffgehalte yon 
3‘/-j °/o sind gewachsen, und zwar sind sio ziemlich 
gleichmaBig mit dem Siliziumgehalte gowaclisen. Dio 
hochhaltigen Legierungon haben sogar groBo Risse 
bekommen, ja  dio mit 6,14 °/o Silizium ist dadurch 
yoilig im Zusammenhango zerstort worden. Gleich
zeitig hat das Gewicht ganz auBorgewohnlich zugenom- 
men. Die Erkliirung, welcho die Vorfasscr an dieso 
Erscheinung kniipfen, sieht den Ilauptubeltiitor in den 
Gasen, yon denen das Eisenstilck in der Muffel um- 
gebon ist. Sio bestehen aus atmosphiirischer Luft 
und Yerbrennungsgasen, dio sich trotz sorgfaltiger 
YorsichtsmaBregeln nicht haben fernhalton lassen. 
Ihre yorderbliche Tiitigkeit entfalten sie, indem sio 
Eisensilizid in dio entapreehenden Oxydverbindungen 
ftbcrfuhren, am Umfange damit beginnend und mit 
Beharrlichkoit bis ins Innere yordringend. Die che- 
mischo AnalyBC hat diese Annahine in einwandfreier 
Weise bestiitigt. Auch der Yersuch, dio Eisenproben 
im luftlecren Raume zu gliihen, hat den Bowois er- 
bracht, daB es die von auBen oindringenden Gase sind, 
denen in dor Hauptsache mit das ZerstSrungBwerk zu- 
geschrioben wordon muB, denn die sich boi dom Yer
such-zeigendon Yeranderungon dos Eisens waren so 
gering, daB sie praktisch zu yernaclilassigen sind. 
Der Yersuch im luftleeren Raume hat aber obenfalls 
gezeigt, daB auch die im Eisen gelosten Gase Boach- 
tung Yerdionen. Die Menge dor bei dor Erhitzung 
entlassenen Gase ist in zwei Fallen yon den Yer- 
fassern gemessen worden und betrug in dem einen 
22,2 ccm odor 1,11 mai soyiel wie das Yolumen des 
YersuchskSrpers, in dem anderen 23,27 ccm oder 
L17mal soviel wio das Yolumen des Yersuchskorpers. 
In einem Fallo bestanden sie zu 87,5 °/o aus W asser
stoff und 12,5 °/° Stiekstoff, in dem anderen aus 1,09 o/o 
Kohlendioxyd, 98,54 o/o Wasserstoff und 0,37 °/» Stick-

stoff. Wahrend, wio yorhor schon erwahnt worden 
ist, dio mit dom hochsten Gehalto an Silizium yer- 
sohene Probo boi dem Erhitzen im luftlooren Raumo 
fast gar keine Yeranderung ihror GroBe erkennen 
lieB, hat sich die andoro um 11,1 o/o ihres urspriing- 
lichon Yolumens ausgodohnt und so beinalio oinon 
Wert erreicht, wio er beim Erhitzen in der Muffel 
festgestellt werdon konnte (15,4 °/o). Dazu geben die 
Arerfasser folgendo Erkliirung: Jones Eisen war ein 
solches mit sehr loekorcin, dioaca eins mit solir dicli- 
tom Gefiige. Dort bot sich den Gasen beim Ent
weichen oin geringer, hier oin groBer Widerstand. 
W ir liabon doinnacli dio hior wahrgenommene Yer- 
groBerung dos Yolumens auf den im Innorn horrsclien- 
don hohen Gasdruck zuriickzufilhron. Dio Yerfasser 
sind auch der Ansicht, daB beim Zusammentreffen 
dor von innon und yon auBen kommenden Gase kleino 
explosionsartigo Einwirkungon im Eisenatucko nicht 
ganz unwalirscheinlich sind.

Falls in der P rasis sich Fallo croignen sollten, 
wo ein solches W achsen des Eisens sieli bomorkbar 
macht, raten dio Yerfasser, wenn die Yerhiiltnisse es 
zulassen, zu einein Yersuche mit woiBem Eisen, das 
etwa 3°/° Kohlenstoff, yon den anderen Bestandteilen 
aber nioglichst wenig und yon Silizium hochstens 0,2 
bis 0,3 o/g enthalten mag. Hetke.

Auf den Yortrag yon E. J. L j u n g b e r g  iiber das 
R a f  f i n i o r e n  d e s  S t a li l s im  o l e k t r i s c h e n  Of en  
werdon wir demnachst im Zusammenhang mit anderen 
einschlagigen Arbeiten zuruekkommon.

D eutsches M useum fur M eisterwerke der  
Natur, W issenschaft und Technik.

Die diesjahrige Jahresyersam mlung am 29. Sep
tember in Munchen lieB an Roiz und kiinstlorischen 
Gonilssen gegeniiber der yorjiihrigen Y eranstaltung 
um niclits nacli, obwohl damals allo Teilnohmer unter 
dem Eindruck standen, dali dor Hohepunkt der Dar- 
biotungen erreicht soi, und es nicht moglich sein 
wordo, in diesem Jahro auch nur annahornd Aohn- 
liches wie im Vorjahro darzubieten. Auch der dies
jahrige Erfolg ist wiedernni dor yortrefflichen Leitung 
der Verhandlungen und der liobonswiirdigen Auf- 
nahme durch den P r i n z o n  L u d w i g ,  der imermttd- 
lichen Tiitigkeit des Baurats Dr. O s k a r  y o n  M i l l e r  
und dem Zusammenwirken der Miinchener Angohiirigen 
dos Museums mit den boston kunstlerischen Kraflen 
der Stadt zu yerdanken. Manclier Toilnehmor, der 
bisher sich aus Unkenntnis der Mitwirkung an dem 
Museum noch forngehalten hat, ist dadurch zu seinem 
hegeisterten Anhiinger geworden und yoller Bewun- 
derung fur dio geschickton Anordnungen und staunens- 
werten Leistungen yon der gastlichen Stadt ge- 
schieden.

Den Jahrosbericht iiber das Jluseum crstattete 
in diesem Jah r Goheimrat S l aby .  Der E tat fiir 
1909/10 sieht im Betrieb an Einnahmen 408 000 J t  

und 350 000 J i an Ausgaben yor, fiir den Museurnsbau 
weiterhin an Einnahmen und Ausgaben jo 2 500 000 „)i. 
Das VermSgen botrug am Schlusse des Jahres 
1908 6 300 000 J i , d. li. eino Yęrmohrung gegen 
das yergangene Jah r um rund 1500 000 J i .  Die 
Besucherzahl ist wiederum gegen das Vorjahr ge
wachsen; sio uberschritt in den Endo September 
abgelaufenen zwSlf letzten Monaten dio Ziffer yon 
280 000 Personen. Dio Erdarbeiten auf dem Gelande 
fur den Neubau sind fertig, und man ist gegenwartig 
mit der Griindung beschaftigt, dic naturgemiiB auf dem 
scliwierigen Gelande nicht leicht ist, doch gedenkt 
man im Friihjahr mit Macht an dio Errichtung des 
Rohbaues zu gehen.

Baurat Dr. O s k a r  y. M i l l e r  berichtete alsdann 
uber dio Ausgestaltung des proyiBOrischen Museums
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und ilbor den Museumsneubau. W ir haben — so 
betonte er hiorboi boBonders — uber 2000 nouo Ob- 
jekte meist durch Stiftungon erworbon. Mit der Ab- 
toilung nA kultik“ soli nach dem Beispielo der Wiener 
Universitiit eino Phonógraplienplatton-Sammlung Yer
bunden werden, damit nicht nur die Reden bedeuten- 
der Manner, dio Lieder lioryorragender Siingor or- 
lialton werden, sondern damit auch aussterbondo 
Sprachen und Dialekto der X,‘ichwolt erhalten werden 
konnon. Besonderes Interesso wird dio nouo Gruppe 
L u f t s c h i f f n h r t  bioten. Es wird die Entwicklung dor 
Luftballons gezoigt werdon y o u  der Zeit der Mont- 
golfieron bis zum houtigoń Tage. Wortvollo Bilder, 
die General y.  B r u g  zu Y c r d a n k e n  sind, sollen ergiinzt 
werden durcli Modello und Demonstrntionseinrichtiin- 
gen. An die Gruppb Luftballons schlioliou sich dio 
beiden Gruppen fiir Fesaelballons und fiir lenkbaro 
LuftBcliiflo. Dor Bosucher soli dort sehen, daB dio 
Bestrebungen. das LuftschifT lenkbar zu niachen, ge- 
nau so alt sind, wio dio Erfindung dos Luftschiffos 
selbst. Erst die neuere Zeit bat die Materialien, 
Apparato und Methoden geschaUeu, die erfordorlich 
sind, um die Traumo altcr Zeiton zu Y c rw i rk l i c h e n .  
Erst dio neuere Zoit bat die Manner gebraebt, dio 
dio Hilfsmittol der Technik wirksam anzuwendoń 
wissen, orst dio nouosto Zeit aber hat Yor allom don 
Mann gebraebt, der trotz aller MiBorfolgo nio den 
Mut Yerlo r ,  durch o p fe rw i l l ig o  und kiihno Tat der 
Wolt zu zeigen, dali das Luftschitf nicht nur lenk
bar, sondern daB os auch ein sicheres Yerkehrs- 
mittol geworden ist. Diesem Manno gebuhrt das 
Yerdionst, daB er auch die Tochniker bogeistert hat, 
dio anfanglich skeptisch dem Luftschiffbau gegoniiber- 
standen, wahrend. sie jotzt bestrobt sind, dio erzielten 
Fortschritte durch nouo Fortschritte zu Y o rm e b re n .

Daran schliclit sich dann die Entwicklung dor 
Flugapparate an, der Korper, die fliogon, obwolil sie 
gchwerer sind ais dio Luft. Den Boginn macht hior 
dio Abteilung fiir Fallschirme, dann folgt jeno fiir 
Drachon und weiter aucli oine besonders reiebe Dar- 
stellung des Yogolfluges, dessen Studium yon joher 
die Grundlagc fiir dio Konstruktion y o u  Flugappa- 
ratón goboton hat. Das Museum liat boroits Modollo 
yoii  W right uud Farm an zugesichert erhalten. Es 
hofTt auch noch andoro zu bekommeu. Es sollen abor 
nur Modelle v8n Apparaten gezeigt werden, dio wirk- 
lich ein wichtiges Glied in der Entwicklung der 
FlugmaBchine bilden. Die Beauclior dos Musoums 
werden das Modeli des Zeppelin- und Parseval-Luft- 
schiffes sohen. Die Ho timing beateht, auch noch ein 
Modeli des GroBsehen LuftBchiffes zu bokommen. Es 
werden ferner ais Stiftung des Prinzrogenten Bilder 
aufgestellt, die die erste lteise des „Zeppelin" nach dor 
Schwoiz, dio Falirt nach Mainz und dio Landung auf 
Oberwiesonfeld Yoranscliaulichen.

Graf Z e p p e l i n  erkliirte unter der begeisterten 
Zustimmung dor Anwoaendcn, seino Mitarbeit dom 
Musoum in kriiftigster Weiso zuteil werden zu lassen, 
wahrend 1’rofessor y o i i  L i n d o  in liingerer Ausoin- 
andersetzung dio Aufnahmo des Bildnisses Yon
A. B o r s i g  in den Ehrensaal befilrworteto, ein Yor- 
schlag, der einstiinmig angenommen wurdo. Dann or- 
folgto dio Ueberroichung des inzwisehen fertiggestellten 
Bildes yoii  G e o r g  y o i i  R o i c h e n b a c h ,  das y o iu  Yor
ein deutscher Maschinenbau-Anstalten gestiffcot und 
ebenfalls fiir den Ehrensaal bestimmt ist.

Am Abend Y e re in ig te  sich die ganzo Gesellschaft 
in urgemutlicher Weise im W ittelsbacher Palais auf 
Einladung des Prinzón Ludwig; der Abend erliielt den 
Stempel geistiger Bedeutung durcli einon Yortrag des 
Genoraldirektors W. Y on O e e l i o l h a u s e r
iiber „ein Bliek auf dio Entwicklung der Gastęchnik". 
Redner ltisto die scliwierige Aufgabo, dieses gewaltige 
Thoma im Ralnnen oines knappen Yortrages zu be- 
liandeln, in der bekannten ausgezeichneten Weiso.

Am Yorabend hatten sich die Teilnehmer in dom 
von Kiłnstlorliand gesehiniickton alton Rathaussaale, 
diesor an Erinnorungen so iiboraus roichen Stiitto, 
festlich vorsainmelt. Das gemoinsame Mahl wurde ge- 
wiirzt durch entziickcnde kiinstlerischo Darbietungen, 
die die einzelnen Giinge mit Bild und W ort bogleitotcn 
und sclilieBlich in einer FestauffDhrung aus dor Fedor 
dos Herausgcbera dor „Jugend“, y o i i  Os t i n i ,  endijg- 
ton, in welcher dio Technik ais dio zehnto Muao von 
ihren neun antiken Schwoatorn aufgonoinmon wurde.

Verein deutscher E isen- und Stahl-  
industrieller.

Dor Yerein liiilt seine diesjahrigo GeneralYOrsamm- 
lung am 23. November in Berlin ab. Auf der Tages
o r d n u n g  steht a la  w ńc l i t iga to r  Punkt „Dio Bundosrats- 
Y e r o r d n u n g  y o iu  1. April 1909“. Es s o l i ,  wie ea in 
der Einladung lieiBt, zu diesem Punkt der Tagoaord- 
n u n g  der Xachweia geliefert \Y erdon,  daB dio j e t z ig e  
A rt der Durchfiihrung der in Rede a t e h o n d o n  Yer- 
o r d n u n g  1. e ino  ungleichmiiBigo ia t  und darum Yer- 
w irrung u n t o r  den Arbeitern der Y e r s c h ie d e n e n  Werko 
a n r i c h t e t ;  2. dio tochnische Sicherheit der Betriebo 
boeintriichtigt und doahalb unter Umstśinden Gofahron 
fiir Loib und Loben mit aich b r i n g t ; 3. dio w ir t a c h a f t -  
liclien Interessen nicht aliein der Arbeitgeber, son
dom a u c h  der Arboitnehmor z u  schiidigen g e e i g n e t  
iat. Dieaor Nachwois kann nur d a d u r c h  gefiiiirt wer- 
don,  daB dio im p r a k t i s c h o n  Betriebe beschiiftigten 
Manner an don Verliandlungen teilnehmon und ihre 
Erfahrungon mitteilen. Dio W erke werdon daher um 
zahlreiche Botoiligung an der Yersammlung orsucht, 
damit das Ergebnis der Boratungen ein Yollgiiltiges, 
auf den Erfahrungon dor P rasis beruliendes Materiał 
zoitigt.

D eutscher Verband fiir die Material- 
priifungen der Technik .

Auf der am 9. Oktober d. J . zu S tuttgart abgc- 
haltenen HauptYersammlung doa Yorbandos kam eine 
Einigung iiber dio

Torschriftcn fiir Linforung von GuCcison
zustande. Sie erfolgto im allgemeinen auf der Grund- 
lago dos der letztjiihrigen HauptYorsamnilung Y o r g e -  
logten Entwurfea. * Aendorungon wurden nur boi 
oinigon Paragraphon (§ 1, 2, 3 und 8) der Bestim
mungen iiber „ R o h r e n g u B “ vorgenommen. Letztere 
lauten jetzt wie folgt:

C. R o h r o n g u B.  § 1. A rt dor Rohren. Diese 
LieferungSYorschriften sollen Goltung haben fiir: 
a) Mulfenrohren, b) Flanschenroliren, c) dio zu diesen 
Rohren gohiirigen Formstiicko. Die Rohren Bollen 
gerade und im inneren und iiuBoron Durchmcsaor 
kreiBrund sein. Fiir die Formen uud Abmesaungen 
der guBeisernen Muffou- uud Flanachourohreii fiir Gaa- 
und Wassorleitungen sowie der Formstiicko sind dio 
„Deutschen Rohr-Ńormalien“, gemeinschaftlich aufgo- 
stellt Yon dom Yerein deutacher Ingenieure und dem 
Yorein deutscher Gaa- und AYasserfnchmannor, revi- 
diort im Jahre 1882, maBgobond, soforn nicht Sonder- 
Y o r s c h r i f t e n  erlassen werden.

g 2. Abweichungen yom Durehmesser der Rohren. 
Die auBeren Abmcaanngen aamtliclier Rohren sowie 
die inneren Abmossungen der Muffen sind unabiinder- 
lich. Die AYandstarke des glatten Rohres kann inner- 
halb gewiaser Grenzen groBer oder kleiner aein auf 
Kosten der Lichtwoito. Falls durch eino Yerstiirkung 
des Rohres auch eino Yerstiirkung der Muffe bedingt

* Y ergl. „Stahl und E isen“ 1909 S. 297.
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wird, bo geh t d ies au f Koston dor iiuBoren M uffen- 
fo rm ; die dafiir entstohenden ModollkoB.ten sind vom  
B este ller  zu tragcn.

g 3. Abweichungen in d e r  WandBtiirko .  Ab
weichungen von don in  d en  ł io rm a l t a b c l l e n  Yorge- 
s c h r ieb en e n  W andB tit rken  Bind z u l i i s s ig :

bei geraden 
Rohren yoii

f 2I 12
25 bis 125 mm 1. W. ± '1 5  0/0

5 „ 225 „ „ „ ±  12 „
250 „ 475 „ „ „ ±  11 „
500 nun und dariibor 4- 10 „

Fiir norinalo Formstucke ist die doppelto Ab- 
weichung zuliissig wio fiir gerade Rohren. F ur Łei- 
tungen,. dereń Materiał zerstoronden Eiufiiissen aus- 
gesetzt ist, ist die AVandstiirko gegeniiber der nor- 
malen entaprechend zu erhoben. —

§ 8. Festigkeit des GuBoisons. Das zu priifendo 
GuBeisen wird in 1’robestiiben Yon 80 mm Durchm. 
bei G00 mm Auflageentfernung der Untersuchung 
unterworfon. Es sollen nachstehende Mindestwerte 
erreicht wordon :

Iłlo^c- 
festlgkelt 

au f  1 qmm

D urcli-
b iegung

a) Boi Muffonrohron . . . .
b) Bei Flanschenrohren und 

gowohnlichem GuBeisen .
c) Bei Flanschenrohren aus 

GuBeisen y o ii bober Fostig- 
k e i t .......................................

26 kg 

26 „

34 „

6 mm 

6 » 

10 „

U m schau.
Neues Yerfahron fiir Horstollim g ron Kauuu- 

walzen und Getrieben m it naturharten Ziilincn.
Bekanntlich sind dio Zahno dor Kammwalzen, 

wclche zum Antriebo dor Walzwerko dienen, einer 
auBerordentlich atarken Abnutzung ausgesetzt. Die 
H altbarkeit solchor Gotriebe liiingt fast giinzlich von 
der Hiirte dor Yorwondeten Stahląualitiit ah, und es 
ist die Sorgo jedes Stahlfachmannes, ein stetB gloich- 
miiBig hoch gekohltos Materiał boim GuB solchor 
Stiicke zu erzielon. Es liogt im Woseii dor jetzigen 
Stalilprozesse, wenn dies nicht stets der Fali ist. 
Mancho Charge fiilłt bei peinlichster Kontrollo und 
Sorgfalt erheblich zu weich aus, und dio daraus ge
gossenen Kammwalzen YerschleiBen beim Gebrauch 
in kurzer Zeit. Da in solclien Getriobon, besonders 
bei groBen Abmessungon, oft oin bedentondor Kapital- 
wert steckt, eo ist es jedenfalls von wirtschaftlichem 
Interossc und Nutzen, wenn es gelingt, darin Erspar- 
niBao zu erzielon.

Es diirfto dahor angebracht sein, auf oino bo- 
sondoro Kanimwalzenart hinzuweisen, welche die 
H a g e n e r  G uB s t a h l  w e r k e  A.-G. in ihrem Walz- 
werksbetriobe seit langorer Zeit mit Erfolg in Yer
wendung nehmon. Dio Walzen werden naeh dom 
Yerfabren „Yon P a r a v i e i n i “ horgeBtoilt. Das 
Hauptmerkmal besteht darin, daB dio Zahno an der 
Oberflache mit einer mohrero Millimeter dickon Schicht 
naturharten Stahles bedeekt aind. Die Mitto des 
Zalraes bleibt ziomlich von dor ursprunglichon Zu- 
sammonsotzung, bo daB trotz der groBon AuBcnhiirto 
die innere Ziihigkoit des Zahnea erhalton bleibt. Das 
Yerfabren selbst ist auBorordontiich einfach und bedarf 
koiner Noueinrichtung odor auBergewohnlichen Yor- 
beroitung. Es wird im wesentlichen folgendermaSen 
ausgefiihrt:

Nachdom dio Sandform aus dem Trockenofen 
genommen ist, wird sio Bofort (also in heiBem Zu- 
Btande) mit einer sogenannton „C o m p o u n d m a b s e" 
in den Zahnflanken und Kopfen bestrichen. Die puWer- 
fiirmigo Compoundmasse wird Yorher mit einer Losung 
yoii Zuckormolasso in W asser durchtrankt und zu 
einem diinnen Teigo angeriihrt. Dieser wird dann 
mit einem gowohnlichen Streichpinsel oder Spatel in 
einer Lage yon 3 bis 10 mm je nach .der Zahnstarko 
aufgetragen. Da dio Sandform heiB ist, trocknet dio 
Masse sofort aus, und man kann kurz naeh beendetem 
Streichon mit dom GuB beginnen. Trotz Auflosung 
der Compoundmasso erfolgt dor GuB sehr ruhig. 
Blasenbildung tritt nicht ein, Bio wird sogar vorhiiidort. 
NaturgemiiB wird dem fliissigen Stahle an den Zahn
flanken durch den AuflosungsprozeB der Masse Yiel 
AYarme entzogen. Infolgedessen tritt an den Be- 
riihrungsflachon zwischen Stahl- und Sandform die 
Erstarrung sehr rasch ein. Es bleibon daher jene

Korper dor Compoundmasse, welcho naoh dor Schmel
zung dio Naturhiirte bowirken, zum groBten Toile in 
den iiuBeron Zahntoilen konzentriert. Dio Untor- 
suchung dos fertigon Stiickos zoigt denn auch, daB 
die Ziihno mit oinor dicken Schicht naturharten Stahles 
bedeekt sind, welcho auch naeh dem  Ausgliihen von 
dor Foilo kaum angegriffen wird. Ist die Compound- 
masso in der richtigen Starko aufgotragen worden, so 
daB oino gloichmaBige Y ollstiindige Schmelzung dor- 
selben eintreten kann, so sohen dio Zahno an den 
Flanken und Kopfon schon glatt aus uud zeigen oinon 
etwas gclbliclien Glanz.

Dio Botriebsergebnisso mit solchen Getriobon sind 
sehr giinstig. Im Dezember 1906 wurden zwei Paaro 
solcher Kammwalzen fiir die 260erDoppolduo-Schnell- 
straBe der Hagenor GuBstahlwerko eingobaut. Gleich- 
zoitig mit dieson Walzen wurdo oin Duo mit un- 
priipariorten Ziilinen an dorsolbon StraBo zum Yer- 
gloicho in Botrieb genommen. An beiden Walzen- 
arten wurden naeh bestimmton Zeitabschnitten Zahn- 
mossungen Yorgenommon, doren Ergebnisse in folgen
der Zahlentafel enthalten sin d :
I. P r i i p a r i e r t e  Wa l z e n ,  II. ge  wohnl .  Wa l z e n ,

gegossen aus saurer 
Chargo 7485, 0,51 “/o1
Kohlenstoff. 

oingobaut: 5. Dez. 1900 
Durchmesser 262 260 
SchnollstraBe. 
•ZTahnstarko im mm 
Teilkreis Yordem 
Gebrauch . . .  32

Zahnstarko im 
Teilkreis 1. De
zember 1907 . . 30

Zalinstiirke im 
Teilkreis 1. De
zember 1908 . . 27

gegossen aus saurer 
Chargo 7485, 0,51 °/»
Kohlenstoff.

5. Dezember 1906. 
262,260.
SehnellstraBe.

32

24

ausgebaut Oktober 
1908................. ....  20

Wiihrend demnaeh dio Walzen I innerhalb zwei 
Jahron bloli 5 mm eingebiiBt habon, weisen dio 
Walzon II  schon naeh l 3/* Jahron einen YerschleiB 
yoii etwa 12 mm auf, so daB Bio ausgebaut worden 
muBton. Die Walzen I laufen noch heute un- 
unterbrochen o h n e  j o d e  S c h m i e r u n g ,  und bloibt 
ihre Gobrauchsfiihigkcit Yoraussichtlich noch lange 
erhalten.

Ein anderer Unistami diirfto obenfalls noch Er- 
wahnung yerdienen. Boi allon Kaminwalzensorten 
macht sich die Abnahme dor Kloischstiirke dos Zahnes 
durch das Auftreten starker StoBe unangenehm be- 
merkbar und zwar um so mehr, je  rascher die Ab- 
nutzung erfolgen kann. Da nun dio Compoundwalzen
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ihre yolle Starkę aehr lango behalten, weil die Ab
nutzung nur allinahlicli und langsam erfolgt, ao aind 
die Bedingungen fur einen stofifreien und ruhigen 
Gang besonders gegeben.

D io CompoundmasBO kann natiirlich auch filr alle 
anderen Zahngetriebe und Gegenstiindo in Yerwendung 
genommen -werden, welche yor allzuraacher Abnutzung 
geachutzt werden sollen.

H a g o n  i. "W. Ingeniour von Paravicini.

Eino Modellox])loslon.
Yor einigcr Zeit eroigneto sieli in einer groBoron 

Eiscngiefierei Wostfalons ein folgenseliwcror Unfall, 
heryorgerufen durch dio Explosion eines groBen hohlen 
Ilolzmodolles. An Hand nacliateliendcr Abbildung 1
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A bbildung 1.

sei iiber den Unfall folgendes m itgoteilt: Naclimit-
tags gegen 4 Uhr wurdo ein 22 000 kg schwerer Gas- 
maschinenrahnien yon rund 7300 mm Lange, 750 mm 
Breite, 1200 mm Hohe und 50 bis 70 mm Wand- 
starko gegossen. Die Luft aus den Kornen wurdo 
direkt naeh oben abgofiihrt; nur dio Korno dea 
Hauptlagera wurden seitlich entliiftet. liings um die 
Eorm herum waren ordnungagemiiB in einem Ab- 
stande von etwa 100 nim yon einander tiefe 
Łuftlóclier geatochen. Die Form Bolbst war 
getrocknet worden. In einem Abstande yon 
etwa 1400 bis 1500 nim war neben dieser 
Form daa Holzmodell eines ahnlichen Rah- 
mens yon 6600 mm Lange, 750 mm Breite 
und 1200 111111 Tiefe in dem Boden fertig 
eingefornit. Der Oberkasten dieser Form 
w ar abgedeckt. Das Modeli war allseitig 
geschlossen und enthielt einen Hohlraum yon 
etwa 4,5 cbm.

Drei Stunden naeh dom Guli des seliwe- 
ren Rahmens erfolgto eino weithin horbaro 
Esplosion des daneben eingeatainpften Mo- 
delles. Die an der AuBenwand des gegosse
nen StOckes entstehenden Gase muasen dureh 
die 1500 nun dicke Wand festgcstampften 
fetten Sandes gedrungen soin, und durch 
dio geringen Brettfugen des Modelles Eintritt 
in dieses gefunden haben. In einem Zeitrauni yon 
drei Stunden war der Hohlraum des Modelles mit 
explosiven Gasen angefullt worden. In der Niihe dieses 
Modelles wurde Eisen aus einer groBeren Pfanne in 
eine kleinore Pfanne um geschiittet; ein dabei ent- 
standenes Spritzkugelchen fiel auf das Modeli und 
braehte die aus diesem entweichendon Gase zur Ent- 
zundung. Bei der nunmehr erfolgenden Explosion 
wurden yon den in der Niihe befindlichen Arbeitern 
fiinf Mann mehr oder weniger schwer yerletzt; oiner 
ist seinen Yerletzungon erlegen. F ast samtliche 
Fensterschoiben' der GieBerei wurden durch deuL uft-

druck zorbrochon; ferner wurde oin 
Teil des Ziegoldaclies schwer bo- 
schiidigt.

Um dio chemische Zusaminon- 
setzung dieser explosivon Gase zu 
ermitteln, wurdo nachstehend bc- 
B c h r io b e n e r  Yersuch zweimal aus- 
gefiihrt. Der scliwero Rahmon war 
noch mehrfach abzugieBen. Wio 
aus untenstohender Abbildung 2 
ersichtlich ist, wurden in der gan- 
zen llohe des Rahmens Stabo von 
50 nim Durchmesser mit oinge- 
stampft, welche zum GuB entfernt 
wurden. An den mit I bis Y be- 
zeichneten Stellon wurden in  Zeit- 
abstiinden yon 'h  Stunde Gasproben 
genommen. Dio Ergebnisse sind 
aus der yorstohenden Zahlentafel 

ersichtlich. Die in Klammern stehonden Zahlen sind 
die wahrend des zweiten Yersuches gefundenon Worto.

Schon '/a Stunde nacli dem GuB war es mog
lich, die aus den Kanalen I bis Y entweichendon Gase 
zur Entzundung zu bringen. Das schnello Yordringen 
und der hoho Gehalt der Gaso an Kohlenoxyd er- 
klaren den Unfall. Kohlensaure wio auch Kohlon- 
oxyd ent8tehen durch die Yerbronnung des Kohlen-

stoffes, weicher in dor Schwarzo wie auch in dem 
Formsand enthalten ist.

Um dio W iederholung eines solchen Unfalles zu 
yerliiiten, wurde der Abstand der Formen yergroBert 
und eine bossere Entluftung der groBen Seitentiaclien 
geschaifen. Der nacli oben konnnende Boden der 
Modelle erhalt groBe Oeffnungen, aus weichen ein- 
tretendo Gase leicht entweichen konnen.

Bemerkt sei noch, daB dieso Rahmen friiher be
reits mehrfach in der gloichen Anordnung geformt 
und gegossen wurden, ohne daB sich etwas besonders 
Beachteii8wertes gezeigt hiitte.

A 11 w a s s e r. A . Wiedemann, GieBorci-Ing.
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Mondgas zu Kraft- und Hoizzwecken.
In einer unter diesem Titel Yon der „ P o w e r  Gas  

C o r p o r a t i o n " ,  Stockton-on-Teos, herausgegebenen 
Broschiiro finden wir neben oinor Roiho yon Abbil- 
bildungen und Beschreibuugou verscbiedener durch 
genannte Firm a gebautor Mondgasanlagen manche don 
Gaserzeuger im allgemoinen und don Mondgas- 
orzouger im besonderen betreffonde A ngaben, yon 
denen folgondo allgemeineres Intoresso beanspruclien 
diirften.

Die Power Gas Corporation baut Mondgasanlagon 
sowohl m it  ais aucli ohne Nebenproduktengewinnung. 
Dio Praxis hat gozoigt, daB selbst boi kleineren, auch 
mit Unterbrechung arbeitenden Anlagon, eino Gewin- 
nung der Nobonprodukte wirtschaftlich sohr gut durch
fuhrbar ist. Bostimmend hiorfiir ist in der Haupt- 
saclie 1. dor Stickstoffgehalt dos Brennstoffes, 2. der 
Prois dor Hatidels-Schwefolsiiuro Yon 1,70 spoz. Gow., 
3. die Nachfrage nach A inmoniumBulfat .

Der Betrieb der Mondgaserzeugeranlagen ist sehr 
einfach und laBt sich selbst bei Yorringerung der 
BrennBtoffzufuhr bis auf ein Soclistel der normalon 
Menge noch durchfiihron, ohno daB praktisch wodor 
eino Yerschlechterung noch eino Yerminderung dos 
zur Yerfiigung stohonden Gases f. d. t aufgegebenen 
Brennstoffes eintritt.*

Dor W irkungsgrad eines Gasorzeugerą richtet sich 
nach dom Verhaltnii3 der im erzeugten Gaso onthal- 
tonen W armemenge zu der des Brennstoffes. Dieser 
Wirkungss/rad hangt lediglich von der Anordnung und 
Konstruktion des Gaserzeugers ab und botragt beim 
Mondgaserzeuger bis zu 85 °/o; dazu kommt noch, 
daB auch billigo Brennstoffo ohno weiteres Yorgast 
werdon konnen.

Bei der Konstruktion Yon Gasorzeugern ist Yor 
allem darauf zu achton, daB

1. eine angemessene, doch nicht zu groBe Bostfliiche 
vorgeselien wird, um eino gloichmilBige und wirk- 
samo Yerteilung der Yerbrennungsluft in der 
Brennstoffsiiule zu erreichen; der Einstriimwinkel 
der Luft richtet sich nach dom Durehmesser des 
G aserzeugers;

2 . dio gliihendo B rennstoffschicbt hinreichend hoch  
ist, um eine Yollkomm eno R eduktion dor gobil- 
deten K olilensauro zu K ohlenoxj'd und Zorsotzung  
des W aBserdam pfes zu erreichen;

3. eine an gem essen e A schenachicht dio g liiliende  
B rennstoffsiiule triig t, um oinen Y erlust unyer- 
brannter K ohle zu Y orhuten;

4. der Dampf so eingoblasen wird, daB er unmittel- 
bar mit dem gliihonden Brennstoff zusammentrifft;

5. die Aschenzone zwecks Entfernung der Asche, zumal 
bei backenden Brennstoffen, leicht erreichbar is t;

6. auch die Aaclio aus dem WasserabschluB leicht 
entfornt werden kann;

7. ein ununterbrochenes Arbeiten moglich ist bei 
stets gleichwertiger Gasmengo;

8. eine gunstigo Yerteilung des Brennstoffes bei der 
Aufgabo erzielt w ird;

9. der RoBt so angeordnet ist, daB die Brennstoffschicbt 
immer eine zweckentsprechendo Hohe besitzt;

10. fiir dio Yorwtirmung der mit W asserdampf ge- 
sattigten Yerbrennungsluft sowie fiir binreichende 
Kiihlung des Mauerwerks der Yerbrennungszone 
gesorgt ist.
Infolgo dieser Eigenschaften, die der Mondgas

erzeuger besitzt, ist er in der Lago, ein stets gloich- 
maBiges Gas Yon liohem Wiirmewort zu liefern bei 
praktisch Yollkommener Yergasung des aufgegebenen 
Brennstoffes.

* Ueber Einrichtung einer Mondgasanlage m it 
Ammoniakgewinnung Yerg l .  „Jahrbuch“ fiir das Eisen- 
liilttenweson 1901 S. 100.

Zur Yergasung Yon T o r f  und Gewinnung dor Neben- 
produkto baut dio Power Gas Corporation besondere Gas- 
erzeuger. Eine dorartige Anlago wurdo unter anderem 
in Deutschland errichtotund praktisch orprobt. Die Yer- 
suchsergebnisso waren zufriodenstellend. Der zur Yer
gasung gelangondo Torf bodarf nur oiner kurzeń 
Trocknung an dor Luft, um seinen W assergehalt auf
00 bis 70 o/o herunterzubringon. AuBer der Gewin
nung von Ammoniumsulfat ist es auch moglich, eino 
Ausbouto an Natrium - odor Kalziumazetat, Azeton, 
Holzessig und Teer zu erziolen.

In liachstehonder Zahlentafel 1 sind oinige Ergob- 
nisse dor Torfvergaeung im Mondgasorzeuger an
gegeben.

Zahlentafel 1.

D euU chcr
T orf

Italieuinclier
T o rf

E ngiischer
T orf

Feuchtigkeitsgehalt 
Stickstoffgehalt . . 
Erzielto Gasmengo 

f. d. t theoretisch 
trockenen Torfos 

W arm ewert d. Gases 
f. d. cbm . . . .  

Ammoniumsulfat f. 
d. t theoretisch 
trockenen Torfes

40 — 60 o/o 
1,0 »/o

2405 cbm 

1335 W E

31,5 kg

15 o/o 
1,58 °/o

1700 cbm 

1477 W E

51,75 kg

57.5 o/o 
2,3 °/o

2550 cbin 

1193 W E

94.5 kg

Auch liiBt sich in  d e m  Y o re rw i ih n to n  Gaserzouger 
B r a u n k o h l e  mit gutem Erfolge Y c rg a s e n  unter 
giinstiger Gewinnung der Nobenprodukte. Yorherige 
Trocknung und Brikettierung dor Braunkohle ist er- 
forderlich. Zahlentafel 2 gibt eine Uebersicht iiber 
die bei der Yergasung deutscher Braunkohle erlial- 
tenon Betriebsergebniese.

Zahlentafel 2.
F eu ch tig k e itsg eh a lt................. 57,E•%
S ticksto ffgehalt.......................... 0,7 >
Erzielte Gasmenge f. d .t trocke-

ner B raunkohle..................... 2830 cbm
W arm ewert des Gases f. d.cbm 1335 WE
Am monium Bulfat f. d. t trocke-

ner B raunkohle..................... 18
Ferner worden dio Vorziigo dor Gasfouerung 

gegcntibor der direkten Kohlenfouerung im einzelnen 
heryorgehoben und gezeigt, daB Mondgas zu allen 
moglichen Zwecken, besondors aber zu Kraft- und 
Ileizzweckon, Yerwendung finden kann, und daB bei 
gleichzeitiger Gewinnung der Nebenprodukto B ie l i  der 
Preis fiir das erzeugte Gas bedeutend Yermindert. 
Namontlich liiBt sich dio Erzeugung yoii Mondgas 
auch in einer Zentralanlage mit Yorteil bewerkstelligen, 
in der A rt, daB dio Yersorgung einer Reihe yoii Worken 
usw. mit Gas nur Yon dieser einen Anlage aus erfolgt.

Yon allgemeinem InteresBe diirften noch folgende 
Angaben iiber Mondgas se in :

Zahlentafel 3.
Zusammensetzung von Mondgas in Yol.-Proz. bei 15° C.

aus b itum . aus bitum .
lirennstofT, B rennutoir,

ohne Nebeii- m it Neben*
produkten- produkten-
gew innung gewinnungr

Kohlenoxyd ( C O ) ................. 23,0 11,0
W asserstoff ( H ) ...................... 17,0 27,5
Methan ( C I L ) .......................... 3,0 3,0
C nllm  -)- B e n z o l ................. — —
Kohlensaure (C O s)................. 5,0 16,5
Stickstoff u. W assor (N-(- HjO) 52,0 42,0
G e sa m tY o lu m e n ......................... 100,0 100,0
Brennbare Bestandteile . . . 43,0 41,5

NLIY.29 94
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Der Wftrmowort das trockenen Gaeos bei O" C in 
W E f. d. cbm aehwankt bei Horstellung

aus bitum . BrcnnstoiT, ohne nu« bitum . Brennstotf, m it
N cbenprodukien-O cw lnnung N cbenproduk ton-G ew innung
zwischen 1506,0 1462,1

und 1402,4 1312,5
Zahlentafel 4.

Flam mentomperatur von Mondgas im Ofen.
»C

oline Erhitzung von Luft nnd Gas . . . 900— 1100
Erhitzung der Luft durch Rekuperator . 1100— 1200
Erhitzung der Luft  durch Regenerator . 1200— 1400
Erhitzung yon Luft und Gas durcli Rc-

k u p e ra to reu ...............................................  1200— 1400
Erhitzung von Luft und Gas durch Re-

gen e ra to ren ...............................................  1400—1800.

Ferienkursus fiir G iellercitocluiiker zu Claustlial.0
Wie uns dio IConiglicho Borgakademie zu Claus- 

thal mittoilt, wurde der Ferienkursus der Clausthalor 
Bergakadomio filr GioBereitechniker vom i. bis 
21. Oktober im Simie des in dor Zoitsckrift bekannt 
gegobonen Prógrainms* abgehalten. Es nahinan nn 
dem Labo rato riumskursus 21 Herren teil, yon denen
20 ani SchluB zum YortragBkursus iibertraten. Sieben 
neue Herren kamen hinzu, so dafi die Zahl der Toil- 
nelimer am Yortragskursus 27 botrug. Sie stanim- 
ten aus allen Teilen Deiitschlands, aus RuBland (3), 
Oestorreich-Ungarn (3), Danemark (1) und Luxom-

* Yorsl. -Stalli und Eisen* 1909 S. 1130 u. 14G2.

burg (1). Der Ferienkursus Yerlief in jeder W ciao 
befriodigend. Der Eifer der Teilnehmcr war ein sehr 
roger. Es besteht begriindete Auśsicht, dali der 
Kuraua im uaehston Jahre wieder zustando kommt. 
Eine ontsprechendo Anzeigo wird dann in dieser Zoit- 
schrift veroffentlicht werden.

Nouos Hiittoinrerk in Indiom
Auf Seite 1580 war unter vorstehendcr Ueber- 

gehrift in der Schlulibemerkung dio Firm a Folton
& Guilleaume-fjahmeyerwerke, A. G. zuFrankfurt a.II., 
ais Goneralunternohmerin fiir dio olektrischen Anlagen 
der Tata Iron and Steel Co. bezeichnet worden. Dieso 
Mitteilung iat, worauf uns die F rankturter Firma be
sonders aufmorksam m acht, dahin oinzuschranken, 
daB sio bezw. ihro Briisseler Tochtergesellschaft nur 
dio olektrische Zontrale des genaimten W erkes sowie 
drei Turbogebliise geliefert hat. Im Ubrigen war dio 
ganzo elektrischo Lioht- und Kraftanlage der Allge- 
meinen Elektrizitiits-Gesellsehaft zu Borlin bezw. dereń 
Briissoler Yertrotung, der A. E. G.-Union Electrhiuo, 
ilbertragen worden.

:50 Jalire Thomasrerfaliren in Deutschland.
Auf Seite 1473 des in Nr. 38 unter obigom Titftl 

abgedruckton Aufsatzes mu# es in der zweiten Spalto 
unten heiBen : „Bei der heilSen Chargo hatto demnaeh
die Schlacke boi der letzten Entphosphorung um
0,119 o/o Phosphor 4,45 o/o Eisen aulgonommon*,' ftn- 
statt „bei dor letzten Entphosphorung O,U9 0/o Phos
phor und 4,45 °/o Eisen*.

Biicherschau.
F r a n k e ,  G . , Goli. Bergrat, Professor der Berg- 
• bau-, Aufbereitungs- und Bribettierungskunde  

an der K gl. Bergakadem ie zu B erlin: lla n d -  
buch der Brikettbereitung. Z \yei Bilnde. I. B and: 
Dio Brikettbereitung aus Steinkohlen, Braun- 
kolilen und sonstigen Brennstoffen. Mit 9 Ta- 
feln und 255  Textabbildungen. S tuttgart 1909,  
F. Enke. 22 d(>._

Die Brikettbereitung hat ais Mittel zur besseren 
Yerwertung yon minderwertigen und AbfallstofTen in 
unseren Tagen, in denen wir iiberall in den ICreisen 
der Borg- und Huttenleuto don Ruf nacli groBerer 
Sparsamkcit in der Auswertung der Naturschiitze er- 
sohallen hiiron, eine immer noch steigende Bedeutung 
gewonnen. Ein W erk daher, das wie das vorliegende 
zum:  e r s t e n  M a ł e  don ganzen, heute schon recht 
nmfangreichon Stoff zu einer einheitlicheu und aus- 
fiihrlichen BrikettierungBkundo zusammenfaBt, darf 
yon T o r n h o r e i n  der ernsten Beaehtung und wohlwollen- 
den Aufnahme in Fcclikreisen sicher sein.

Ein hervorstechendes Merkmal deB Buches ist 
seino Griindlichkeit, dio einmal schon auBerlich aus 
der Einrilumung jo eines Bandos fiir dio BrennstofF- 
brikeStierung einerseits und dio Erzbrikettierung ander- 
seit8,.ijowie aus den UeberBclirifton der Ilauptabschnitte 
horyprgeht, sodami aber auch in dor Aussrcstaltung 
der letzteren sich auspragt. W as dieso Ilauptabschnitte 
betrifft, so finden wir nicht nur diojonigen, welcho 
oine sorgffiltige Beriicksichtigung aller teclmischen 
Gesiclitspunkte und Yorgiinge — der Yorbereitung 
der Rohstofte, ihrer EigenSchaften, ihrer Mischung 
und Pressuug, der Aufstapelung, Yorladung und 
otwaigen weiteren Behandlung der Briketts — sowio 
dor Eigenschaften und der Yerwendung der Briketts 
bekunden, sondern auch solche, die sieli eingehend 
mit der wirtschaftlichen und statistischen Seite dos 
Gegenstandes und den SicherheitsmaBregeln bei der 
Herstellung beschaftigen. Besondere Heryorhebuns' ver-

dienen: die grundliche Betrachtung der Rohstoffe und 
der Fertigorzougniaso naeh chomischer Zusammen
setzung, physikalischer BeschalFonhoit, Heizkraft, Vor- 
wendungszwecken usw.; die Ausmorzung dos Yoralteten 
und die Wurdigung der neuesten Fortschritto in der 
Trocknung, Verpre8Sung. Entstaubung; die zahlreichen 
auf der Iloho stehenden Literaturangaben: dio sorg- 
fiiltige Samnilung der Btatistischen Zahlen nicht nur 
fiir dio deutsche, aondern auch fur dio Woltorzeugung, 
und dio griindlicho Behandlung der wirtschaftlichen 
Gesiclitspunkte: hier werden nicht nur dio fiir Selbst- 
kosten und Y orkaufspreiso bostimmenden Erwagungen, 
sondern auch genauere Berechnungen und ausfiihr- 
liche Kostenanschliigo gcbraeht.

Eine ausfiihrlichore Besprechung bleibo dem fiir 
den Herbst dieses JahreB angekiindigten Band II yor- 
behalton, der die E r z b r i k e t t i e r u n g  und - a g g l o -  
m o r i a r u u g  bohandeln soli, also fiir die Leser diceer 
Zeitsclirift besonders beachtonswort soin wird.

Miige das Buch in allen Faclikroisen diojenigo weite 
Yerbreitung finden, die es yerdient! Herbst.

H e i s e ,  F . , Professor uud D irektor der Berg- 
schule zu Boclium, und F. H e r b s t ,  o. P ro
fessor an der Teclm ischen Hochschule zu 
A achen: Lehrbuch der Bergbaukiinde m ii be- 
sonderer B eriicksichtigung des Steinkolilenberg- 
bąits. E rster Band. ZMit. 583  Textfiguren und
2 farbigen Tafeln. Berlin 1908, Julius Springer. 
Geb. 11 J6 .

Die Yerfasser habon in dem 548 Seiten starken, 
mit reichlichen Abbildungen yersehenen W erke - ein. 
wertyollea Lehrbuch geschaffen, welchos in seiner 
eigenen Bearbeitimg, Hervorhebung des Wichtigen, 
Bleibenden und wissenacliaftlich Feststehenden jedes 
bisher erschieneno gleichartige W erk iibertrifft. . Da
durch, dal! die angewendeten teclmischen und bau- 
Iichon Einzelheiten nicht beriicksichtigt oder nur kurz
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erwahnt worden Bind, behiilt das jedem angehenden 
wio auch iilteren Bergtechnikcr zu ompfehlendo W ork, 
welches neben dem allgomoinen Wissenswerten des 
gesamten deutschen Borgbaues insbesondere den lioi- 
mischen (westfiiliachen) Steinkohlenborgbau behandelt, 
oinen dauornden Wort.

W i t t o n  a. d. R. Steffen.
J u n g ę ,  Dr.  F r a n z  E r i c h :  Dic rationelle

A usw ertung  der K ohlen  ais G rundlage f i ir  die 
E n tw ick lu n g  der nationalen  In d u s tr ie . Mit 
10 graphischen D arstellungen. Berlin 1 9 0 ‘J, 
Julius Springer, b J L  

Der Yerfasser bespricht auf 91 Seiten in flott und 
anregend goechriebener Weiso Fragen, welcho in eng- 
ster Boziehung zum Eiaenhttttenwosen stehen. Loidor 
achoinen dcm Yerfasser dio deutschen Yerhaltnisso 
fremder zu Bein ais dio amerikanischen, bo dali seinen 
SchluBfolgorungen und Yorgloichen beziiglich Deutsch- 
land zumeist nicht beigotroten werden kann und zum 
Teil sogar (S. 80 und 89) scharf entgegengetreten 
werden muB. Trotzdcin abor wird man beim Lesen 
des Bilchleins manche Anregung erhalten und cb nicht 
ohno Befriedigung aus der Hand legen.

Das ersto Kapitel behandelt die Formation der 
Kohle und dio Geschiclite der Koblenvorwertung 
sowie dio Industrie ais W irtschaftsfaktor, das zwoito 
die W elterzougung an Kohle und ihro Verteilung auf 
die Hauptliindor. W enn der Y erfasser hier auf
S. 12 schreibt: „Eines ist sicher, namlich, daB Doutsch- 
lands Kohlenfolder eine begrenzte Ergiebigkeit habon, 
und daB dieselben an hochwertigen Kohlen schlechter 
bestellt sind ais wio die Yereinigten Staaten . . . Yon 
den 504 550 engl. Quadratmeilen Kohlonfeldern dor 
W eit entfallen schiitzungsweiso auf Deutsehland nur 
1770, dagegen auf die Union 192 000“, ao ist doch 
zu berilcksichtigon, daB fiir die Lebensdauer der 
lvohlenvorriite auch dio MSchtigkeit, Lagerung, Rein- 
lieit der Floze und vor allem dio Produktion und 
Produktionssteigerung maBgebond sind, nicht das 
Oberllachenverhiiltnis dor Kohlenfolder. — Im dritten 
Kapitol erortert der Yerfassor dio Abhiingigkeit der 
Kohlenforderung von Arbeit, Transport,Staatskontrolle, 
Syndizierung und Technik. Zurzeit sind nach Jungo 
die Fraehtailtzo fiir Rohstoffo in Amerika durch- 
schnittlich um 05 bis 70 o/o niedriger ais in ProuBen. 
Sio betragen fiir Kohle im Inlandsverkehr pro tkm 
1,15 ^ gegen 1,9 bis 2,3 rj in PreuBen; fiir die Aus- 
fuhr pro tkm 0,0 ^ gegen 1,3 in PreuBen. — Das 
folgende Kapitel bringt d ij Klassifizierung der Kohlen 
und ihro traditionello Yerwertung. Man unterschoidet 
in Amerika zwiseben Ilartkohlo (Anthrazit und 
Stoinkohle) und Weichkohlo (bituminoso Kohle ver- 
Bchiedenon Grados, Rraunkohle, Torf). Zur ersten 
Klasso rechnet man nach dem Yerfasser Kohlon- 
sorten, deron Gehalt an gebundenom, d. li. nicht gas- 
ftirmigem Kohlenstoff 93 °/o oder dariiber betragt. 
W enn dio Kohlenaualyso z. B. 8 0 %  gebundenen 
Kohlenstoff, 5 °/o Kohlenwassorstotf, 7 o/0 Asche und 
8 0/| Feuchtigkoit zeigt, dann belauft sich der Betrag 
an brennbaron Bestandteilen auf 85 °/o des Gesamt- 
gewichtes der Kohle, und da der gebundene ICohlen- 
stoff 80:0.85 =  94 0/0 dieser Bestandtoile auamacht, 
so gehort die Kohlo zur Masse der Anthrazite. 

Klassifizierung der Kohlen nach ihrcm Gehalt an 
gebundenom und Gesamt-Kohlenstoff

% %
1) G raph it . . g eb , C iiber 99 . 3) Sem i-A nthrnzit {feb. C =  S3—93
2) A nthrazit . geb. C „ 94 4) Sem i-ltftum . . geb. C =  7 3 -8 3

5) Bitum ino*e K ohlen:
% i % 

H ochw ertigc { * $ * 2  S T If S chw arzer L ign it \ C 35 60
( O t*. C 82—88 Gcs.C 73—70

/  K.'b. C -13-73 B raunkoblc .  . { £ l' b- £  3° - * *
(  Gesr.C 76—82 M łes.C  0 5 -7 33Iinderw ert lg e

C aunelkoh lc J geb. C 35—4S T orf
l  Ges. C 76—88

Hiornach teilt man ako dio bituminosen Kohlen so- 
wohl nach dom gebundenen ais auch dom GeSamt- 
Kohlenstoir ein. — Das niichste Kapitol bozieht sich 
auf die rationelle Auswortung der Kohlen durch Yer- 
gasung und botrifft KoksinduBtrie, Gasindustrie, Hei
zung, Boleuehtung. Es folgen Kapitel iiber dio Yolks- 
wirtścbaftlicho Bedeutung der Nebenproduktengewin- 
nung, die Auswertung der Kohle ais Energietriiger 
(Dampfkraft yorsus Gaskraft), die Bedeutung rationeller 
Kohlenauswertung fiir die Eison- und Stahlinduatrio, 
dio Ausnutzung minderwertiger Brennstoffe und zum 
ScliluB (auf etwa 30 Seiten) iiber die wirtschaftlichen 
MaBnahmen ais Folgeerschoinung und Grundlage zur 
Forderung rationeller Kohlonauewertung.

Oskar Simmersbach.

M e s s e r s c h m i t t ,  A . ,  In gen ieu r: Die T echn ik  
in  der Eisengieperei und  p ra k tisc h e  W issen- 
sclia ft. Mit 15 Zeichuungen und 28  Skizzen. 
IV . Auflage. Essen a. d. Ruhr 1909,  G. D . 
Baedeker. Geb. 8 J L

Gegeniiber der im Jahre 1904 orschienenon 3. Auf- 
lago hat der YerfaBser boi der vorliegenden 4. Auf- 
lago nicht alloin eine teilwoiso andere Gruppierung 
des Stoffes, sondern auch eino griindlicho Neubearbei- 
tung einzelner Abschnitto Yorgenommen; in fleiBiger 
und zielbewuBter Arboit sind allentlialben zoitgemiiBe 
Ergiinzungen und Einscliiebungen gemacht worden, 
so daB Bich dor Umfang des Buches um nahezu oin 
Drittel YorgriiBort hat. Offensiclitlich war der Yer- 
faaaer bestrebt, den boi dor Beaprecbuug dor yorlior- 
gebenden Auflage* gogebenen Anregungen gorecht 
zu worden. Obschon ihm dies boi der Schilderung 
dor theoretischen, metallurgischen Anschauungen 
nicht iiberall gliicklich gelungon ist, und der Besor 
teilwoiso nicht ohno Miiho sich ein vollkommen klaros 
Bild aus dem Geaagten wird schaffen konnen, so 
bieleń doch andersoita dio Abschnitto, wolcho der 
reinen Praxis gewidmet sind, so v ie l  des IntercBsanten 
und Wichtigen, dali das Buch fiir jeden Fachmann 
oin getrouer Ratgeber und zum Segen seines Betrioboa 
worden kann. Zwoifellos boruht der H auptwort des 
Buches auf diesem praktischen Teilo, wo der Vor- 
faaaor in der Lago ist, aus dem roichen Schatze seiner 
in 40 jiihriger Tfitigkeit gesammelten Erfahrungen und 
Boobaclitungen mitzuteilen. In dieser Beziohung wird 
dom W erke jedormann Yolle Anorkennung und Bei- 
fall zollen.

Bei der groBon Yerbreitung, die beroita die friihoren 
Auflagen gefunden haben, moclito ich ea aber doch nicht 
untorlasson, wenigstons auf einige besonders auffallondo 
Fliichtigkoiten hinzuweisen. Śo teilt dor Yerfasser 
auf S. 11 und 12 mit, daB „amerikanischer Koks dem 
deutschen bezw. dem wrestfiilischon sohr ahnlich sói“. 
Diese Angabe ist inaofern nicht zutreffend, ais ameri- 
kanischor Schmelzkoks nur seiten iiber 0,7 o/0 Schwefel 
onthiilt, wahrend der wostfiiliache GieBereikoks be
kanntlich einon Schwefelgehalt Yon 0,8 bis 1,5 °/o, 
oberschleaischor Koks zum Teil noch m ehr, auf- 
weist. E rst nouerdings habon wiedor die Yerhand
lungen des Yereins Deutscher EisengieBereien mit 
dem Ilheinisch - Westfillischen Kohlen-Syndikat klar- 
golegt, daB dor doutacho GieBereimann erkannt hat, 
weich gofahrlicher Feind oben dieses Element ist. 
Yielfach sieht man ja  auch deu Grund fiir dio groBere 
W eichheit dor amerikanischen GuBstiicke in dem ge- 
ringeren Schwefelgehalt des dortigen Koks.

Sodann wird i ndem Bucho an yielen Stellen aus dom 
ais Faehachriftsteller bekannten Amerikaner T h o m a s
D. W e s t  ein „de W est" gemacht. DaB die auf S. 410 
angegobenen, aus dem Jahre 1830 stammenden 
Pouilletschen Gliihfarben nach neueren Forschutigen

(  Lr,‘b. C 55 
(.Gcn.C 60 * .S ta h l uud E isen“ 1905 S. 620.
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nicht zutreffen, wurde achon mehrfach festgoatellt. * 
Im Anhang endlich wird unter den Holzkohlenroh- 
eisen  orzeugendon W erken daa IConigliche Wiirttemb. 
Hiittonamt KonigBbronn angefiilirt, obwohl deaaen 
Hochofenbetrieb bereita aoit Jahrzelinten yollstiindig 
eingestellt iBt. C. Geiger.

S t i m p s o n ,  W i l l i a m  C ., Head Instructor in 
Foundry W ork  and Forging, D epartm ent of 
Science and T ech n o logy , P ra tt Institute  
B rooklyn, N .Y .: F o u n d ry  W ork . A  Practical 
Guide to Modern Methods o f Moulding and 
Casting in Iron, B ronze, S teel, and other 
M etals, including many valuable Hints on Skop 
Eąuipment and Management, useful Tables etc. 
Jllustrated. Chicago 1909 ,  American School 
of Correspondence. Geb. 1

Der Verfasser, Ilauptiehrer fiir GieBerei- und 
Huttenkunde am P ratt-Institu t in Brooklyn, N.Y., 
will nicht nur dom gut auagebildeten und erfahronen 
Fachmann an die Hand geben, sondern yor allem 
dom Anfiinger und dem koino griindlicho Schulbildung 
beajtzenden Praktiker dionen. Zu diesem Zwocko wird 
das ganze Gebiet der Eiaen-, Stahl- und MetallgioBorei 
in ilbersichtliclier ^ 'e iae  behandelt. Nach oinor 
knappen BeBprochung der Formereimatorialien werden 
dio Grundbogriffo alior Form erei oingohond yeran- 
schaulicht und dann im allmilhlichen Fortschroiton 
die Bcbwierigoren und a c h w i o r i g B t e n  Formereiarboiten 
behandelt. Ea folgen knapp gehalteno Abschnitto 
ilbor daa Schmelzen im Kupolofen, iiber dio Chemio 
des Eiaena, dio Stahl- und MetallgioBorei, ilbor Festig- 
keitaproben, ArbeitB- und Betriebsorganiaation Bowio 
Anlage yon EiaengieBoroion, und zum Schluaao oinigo 
Tabellen iiber spezifiseho Gowichto und Scbmolz- 
tomperaturen.

Die Sprache ist durchaus eiufacli und klar, tech- 
nisebe SonderauBdrilcko Bowio mathematiache und 
chemiacho Formoln sind moglichst yermieden. Die 
in den Text eingeBchalteten Zoicbnungen orachoinen 
fast durchauB recht zweckentaprechend und auch fiir 
technisch wenig gebildete Beschauer sehr anschaulicb. 
Boi dem geringen Umfange des Werkchena — 143 
Seiten 8 0 groBer Druck und 142 Bildern im Text — 
iat oine eingehendo Behandlung auch nur oiniger 
Abschnitto auageschloasen, oine solche wurdo nur den 
Anfangaregeln der Form erei zuteil. Und das in An- 
betracht des Buchzweckea mit Recht. Ea findet so
wohl der ganzlich Facbunkundige treiflicho Belelirung 
ilbor dio GioBerei und einen Ueberblick uber dereń 
ganzea Fachgebiet, wie der reino Praktiker Aufkliirung 
iiber das ihm bis dahin yielfach unveratandliche 
Wesen yieler Yorg&nge. Irresberger.

T h o m p s o n ,  S i l \ ra n u s P .  (London): Die dij- 
nam oelektrischen M aschinen. Ein Handbucli 
fiir Studierende der Elektrotechnik. Siebente 
Auflage. U ebersetzt von K. S t r e c k e r  und 
F.  V e s p e r .  H eft 2 bis 8. H alle a. d. S. 
1906  und 1907,  W ilhelm  Knapp. Jedes 
H eft 2 c/g.

Ala im September 1907 daa orsto Heft der deut
schen  Uebersetzung des bekannten ThompBonschen  
W erkes hier besproclien wurde,** fand zum SchluB 
dor Wunsck Ausdruck, daB Ueberaetzer und Yerleger

* Yergl. „Jahrbuch fiir daa Eiacnhilttenwesen"
1900 S. 596.

** „S tabl und E i8en“ 1907 S. 1336.

fiir eine beachlounigte Ausgabe der einzelnen Liofe- 
rungen Sorgo tragen miichten. Daa ist geschehen; 
die einzelnen Hefto dos ersten Bandos sind in raacher 
Folgę nacheinander erschienon. Wio dio Zahl der 
Auflagen und die Aufnahmo, wolcho friihere Bo- 
arboitungen in Doutachland fanden, beweisen, haben 
dio Yorziigo des W orkes ihm einen groBen Itreis yon 
Freunden geschaffen, und die neuo Auflage tragt 
sicher dazu bei, dieson Krois noch zu erweitorn. 
Don groBen Yorzug der Thompsonachon Łehrbilcher, 
dio leichtfaBliche Darstollung, haben die Uebersotzer 
aorgfiiltig gew ahrt; sie bliebon dazu bemiiht, ihren 
Text yon uberfiiisaigen Fremdwortern freizuhalten 
und ein moglichat gutes Deutach zu schreibon. Aller- 
dingB kann bei einer sp&teren Auflage hier noch 
manches goandert und yerbessert werden. Sauberer 
Druck und gutos Papier zeigen, weichen W ert der 
V erlag auf eino gute AusBtattung gelegt hat, und wenn 
yon den Abbildungen dio Holzsebnitto und besonders 
die Autotypien im Druck niebt allen Anforderungen 
ontaprechon, bo iat dies fiir denjenigen loicht yor- 
Btandlich, dor, wio Reforent, weiB, welche Mflhe es 
macht, gerade fiir dio W iedergabe yon Photographien 
geeignete Unterlagen yon den betreffendon Fabrikanten 
rocbtzeitig zu erlangen. — In den yorliogonden 
Heften wird nach Behandlung der phyaikalischen 
Theorie der dynamoolektrischen Jlaachinen daa Ge- 
Betz dea Magnetismus entwickelt; die magnetischen 
Eigenschaften des Eisens werden beBprochen und auf 
Grund dayon die Formen dor Feldmagneto ihrem 
W erte nach beurteilt. Auf diesolben Grundlagen 
stiitzt sich die Berechnung der magnetischen Eigen
schaften dor Dynamomaachinon. Boi der Kupfer- 
berechnung und den Mitteilungen iibor Herstollen der 
Spulen, iiber Iaolationsmaterialien und dereń Eigen
schaften, iiber Stromwendung, Beseitigung desFunkens 
und Auagleich der Ankerriickwirkung aind die um- 
fassenden Angaben fiir den in dio Praxis trotenden 
Ingonieur yon besonderom Wort. Sehr auafiibrlich 
ist die Theorie der Ankerwicklung dargestellt. Ueber- 
haupt aind die Kapitel deB praktischen Baues aehr 
eingehend behandelt worden und durch zahlreiche 
Abbildungen erlilutert. Ein beaonderea Kapitel be
handelt das Entwerfen der Gloichatrommaacliinen; in 
einem weiteren Abachnitte worden Beiapielo auage- 
fiihrter Gloiehstrommaschinen an Hand der in den 
friiheren Abteilungen entwickelten Grundsatzo aus- 
filhrlicb untersucht.

Das reichhaltige thooretische und praktische Ma
teriał, das in dem Buche enthalten iat — umfaBt doch 
der Band 1, Gleichstrommaachinen, 12 Hefto yon jo 
64 Seiten, wozu noch eine groBo Zahl gut auBge- 
fiihrter Tafeln kommt — macht es nicht nur zu einem 
Handbucho fiir Studiorendo, sondern auch zu einem 
wertyollen NachBchlagewerke fur den in der Praxis 
Btehenden Ingenieur, der sich ilbor Fortschritte in 
der Theorie und Yeryollkommnungon in der H er
stellung nicht fortlaufend aua Zeitungen und Zeit- 
schriften unterrichten kann. __

W a l d a u ,  F r i e d r . : Freistehende ScHornsteine. 
Bau, Betrieb, L eistung, Priifung und B erech
nung der Abmessungen, der Standfestigkeit 
sow ie der Bau- und Unterhaltungskosten. StaB- 
furt 1 909 , W illi. Seegelken. 5 ,50  J 6 .

In dieaem kloinen W erke beBpricht der Yerfaaser 
nicht nur die allgemein iiblichen gemauerten Schorn- 
eteine und Zabehor, sondern auch diojenigen aua 
Eiaen, Beton und Eisenboton und gibt dio An- 
leitung zur Berechnung und Beurteilung dor yorschie- 
denen Konatruktionen. Yerfaaaer hat hiermit ein 
kleinea Hilfsbuch geachaffen, daa jedem In tereB aenten  
empfohlen werden kann. H arry  Self.
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Ferner sind bei der Redaktion eingegangen und
wordon oiner Bosprochung yorbehalten:
A n d  r ó o , W. L .: Z u r  Eisenbetontheorie. Eino nouo 

Berechnungaweiae. Mit 60 in den Text gedruckton 
Abbildungen. Miineben und Berlin 1909, R. Olden- 
bourg. 3 J t .

B j o r n s t a d ,  E j n a r ,  Ingonieur der Briickenbauanatalt 
Beuchelt & Co. in Griinberg i. Schłoś.: Dic Be
rechnung von Steifrahmen  nebst anderon statiBch 
unbestiminten Systemen. Mit 127 Figaren im Text, 
19 Tabellen und einer gropbischen Anlage. Berlin
1909, Julius Springor. 9 J i .

B r a u e r ,  E r n s t  A., Geh. Hofrat, Professor an der 
Technischen Ilochaoliule zu K arlsruhe: GrundrifS 
der Turbinentheorie. Zweite, vermehrte Auflage 
mit 83 Abbildungen im Text. Leipzig 1909, S. Hirzel. 
Geb. 0 J i .

F a u l h a b o r ,  Dr. C a r ! , Syndikus der Handelskaminer 
zu Brandenburg a. d . H . : Der Fabrik-Lehrvertrag. 
Musterformular dos Yerbandes mitteldeutseher Han- 
dolekammern. Mit einor Boilage: Dio rechtlichen
Grundlagen des Fabrik-LehryorhiiltnisBes. Leipzig 
und Berlin 1909, B. G. Teubner. 0,30 J t .

G l o c k e m e i o r ,  G., Diplom. Bergingenieur: Buch- 
filhrung und Bilanzen. Eine Anleitung fiir tech- 
nisch Gobildcte. Berlin 1909, Julius Springer. 2 ,Jt.

G o l d s e b m i d t ,  Dr. K a r l ,  Fabrikbositzer in Easen- 
R ubr: Das Recht der Angestellten an ihren E r- 
fmdungen. Halle a. d. Saalo 1909, Wilhelm Knapp.
1,50 J i .

J a c o b i ,  Dr. G e r h a r d :  Der Steinkohlenbergbau in 
den G rafschaften Tecklenburg und Lingen im ersten 
Jahrhundert preuflischer Ilerrschaft. (Miinstorsche 
Beitrage zur Geschichtsforschung. In Yorbindung 
mit den miinsterschen Fachgenossen herausgegoben 
yon Dr. A lo y B  M e i s t e r ,  Professor an der Univer- 
sitat zu Miinster. Neue Folgo X XIII.) Munster 
(Westfalen) 1909, Uniyorsitats-Buehhandlung Franz 
Coppenrath. 2,20 J l.

K r e u t z ,  W., Kgl. Berginspektor a. I)., Bergassossor: 
Wertschiltzung ton  Bergwerken. U nter besondorer 
Beriicksichtigung der im Goltungsbereiche des 
preuCischen Berggeaetzea yorliegonden Yerbiiltnisse. 
Koln-Rliein 1909, Solbstyorlag des YerfasaorB. 3,75 J t .

L a u e n s t o i n ,  R,, weiland Baurat und Professor an 
dor Baugewerkeschulo in Karlsruhe: Die Mechanik. 
Elomentares Lehrbuch. Achte Auflage. Bearbeitet 
yon C. A li r e n a ,  Professor an der Baugewerke- 
schule iu Karlsruho. Mit 230 Abbildungen. Leipzig
1910, Alfred Kronor Yerlag. 4,40 J i ,  geb. 5 J i .

L o b ,  Dr.  W a l t h e r ,  Prof.: E infiihrung in die chemi
sche Wissenschaft, gemeinyerstandlich dargestellt. 
(Aus N atur und Geisteswelt. Sammlung wiasen- 
schaftlich-gemeinyeratandlicher Darstellungen. 264. 
Biindchon.) Mit 16 Figuren im Text. Leipzig 1909,
B. G. Teubner. Geb. 1,25 ,S.

M a y e r ,  J o h a n n  E u g e n ,  berat. HeizungBingenieur: 
H eizung und L iiftung. (Aus N atur und Geistes
welt. Sammlung wiasonschaftlich-gemeinyerstand- 
licher DarBtellungen. 241. Bandchen.) Mit 40 Abbild. 
im T est. Leipzig 1909, B. G. Teubner, Geb. 1,25 J i .

M i c h a o l i s  sen., D r.: Der ErhSrtungsproze/3 der 
kalkhaltigen lu/draulischen Bindemittel. Nach dem 
Yortrago des Yerfaaaers, am 9. Marz 1909, in der 
32. Generalversammlung des Veroins deutscher 
Portland-Zement-Fabrikanten. DreBden 1909, Theo
dor Steinkopff. 1,50 J i .

Vorgl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 721.
Mitteilungen Ober Forschungsarbeiten a u f dem Ge- 

biete des Ingenieurwesens. Ilorausgegeben yom 
V e r e i n  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e .  Hoft 76. 
K. A ndrO B : Yersucho Aber dio Umaetzung yon 
W asaorgcBchw indigkeit in Druck. — A . G r a m  b o r g :  
Uobor daB Verhalten einer R ateau-D am pfturbine 
unter wechselndon Botriebsbedingungon. — Heft 77. 
G e o r g  S c h r a u f f :  Untersuchungen iiber den  
A rbeitsvorgang im Injektor. Berlin 1909, Julius 
Springor (i. Komm.). Je  1 Ji.

N o u r a t h ,  Dr. O t t o :  A ntike Wirtschaftsgeschichte. 
(Aua Natur und GoisteBwelt. Sammlung wisaen- 
Behaftlich-gemeinvorBtSndlicbor Darstellungen. 258. 
Bandchen.) Leipzig 1909, B. G. Teubner. Geb.
1,25 „ f i .

S c h n o e l o c h ,  W .: Eine Zeit frage. Dio Behandlung 
der Zeit in dor Lohn- und SelbsŁkostenberechnung. 
Yortrag, gehalten im Niodorrheiniachen Bezirks- 
yorein des Vereina Deutscher Ingeniouro, DiiBsel- 
dorf am 6. September 1909. (Aua don „Mitteilungen 
des NioderrheiniBchen Bezirksyereins deB Yereins 
Deutacherlngenieuro"). Dueaeldorf, Ed.Lintz. 0,50^(C.

S o n n t a g ,  R . , Regierungsbaumeiater: Biegung,
Schub und Scherung in Staben yon zuaammen- 
goaetzten und mehrteiligen Ouerschnittaformen mit 
wechaelndou Tragheitsmomenton auf Grund der 
Zerlogung in ihro Einzelteile, m it reclinerischen 
Unterauchungen an Beiapielen und zeichneri8chen 
Daratellungen. Mit 173 Abbildungen und 11 Tafeln. 
Berlin 1909, Wilhelm Ernat & Solin. 8 J i ,  geb. 9 J i .

Strunz, Dr. phil. Franz, Priyatdozent an d. K. K. Tech- 
niaclien Hochschulo in W ien: Beitrdge und Skizzen  
zu r  Geschichte der Naturwissenschaften. Mit oiner 
Abbildung im Text. Hamburg und Leipzig 1909, 
Leopold Yoss. 5 Ji.

Verantwortlichkeit der Betriebsleiter und Bestellung 
von Sicherheitsm&nnern a u f Bergwerken im Kdnig- 
reich PreufSen. A nhang: Gesetz iiber den Berg- 
yporksbetrieb aualiindischcr juriatiachor Peraonen 
und den GeBchaftBbetrieb auBerpreuBiacher G ewerk- 
Bchaften. Nachtrag zum Allgemeinen Borggosetz 
fiir die PreuBiBchen Staaten vom 24. Juni 1865, 
Textausgabe mit Anmerkungen yon dem G eheim en  
B ergrat F r i t z  B e n n h o l d .  Zweite, verbesaerte 
Auflage. EBgen 1909, G. D . Baedeker. 0,80 J i.

W i e b o r ,  F r a n z ,  Yoraitzender doa chriBtl. Metall- 
arboitorverbandes: Der Arbeiterschutz in der ge- 
sundheitsschćidlichen und schweren Industrie. Nebat 
statistiBchen Erhebungen iiber Lohn , Arbeitazeit 
und hygieniache Yerhaltniaae in den Htittenwerken. 
Duiaburg 1909, Chriatlicher Metallarbeiter - Yer- 
band Deutachlanda. Auslieferung im Buchhandel 
durch don Chriatlichen G owerkBchaftsyerlag, Coln.
2,50 J t .

W irtschaftliche Rundschau.
Yom R oheisenniarkte. — D e u t a c h l a n d .  

Auch in den beiden letzten Wochen haben aich die 
Yerhaltniaae auf dem r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  
Roheisenmarkte nur wenig geandert. Dio Nachfrago 
ist nicht mehr so lebliaft gewesen, wie zu Beginn 
des yerflosaenen Monatea, doch bat dieser Umatand 
kaum einen EinfluB auf die Preiae auszuiiben yermocht. 
Yielmehr zeigen die Notierungen eine groBo Festig
keit, die Bich hier und da Bogar in einem geringen 
Anziehen der Preise namentlich fiir GieBoreieisen

und H am atit ausdrUckt. Wonngloich die Neigung, 
jetzt noch fur das ganze Jah r 1910 zu kaufen, 
immer mohr schwindet, und die neuerdings getatigten 
AbachliiBae sich durchweg nur auf die erate Halfte 
kommenden Jahres eratrecken, so begegnen trotzdem 
die hoheren Forderungen der Iluttenwerke infolge 
des iiberall zunehmenden Yertrauens auf die Stetig- 
keit der Markllage keinerlei Schwierigkeiten. Sie 
finden zudem eine Berechtigung und eine Stiitze in 
den Preisen der aualandiachen E rze , die weaentlich
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a u f g o B o h ia g o n  s in d .  Dor I l o h o i s c n a b r u f  bloibt nach 
wio vor g u t ,  Dio Preiso stellen s i c h  z. Zt. wie f o l g t :

f. d. t.
J l

5«J—61
J H  n n ................................ ..... 5 8 -6 0

61—62
B ettcm crrohelscn  „ „ ..................... ..... 6 0 -6 2
Slegerl&ndor Qunlltiit.s-P«ddclcl8cn ab Slogen . . . . 57—58
Stahlidsen, weiOcfł, m it niclit Uber 0,1 % Phosphor, ab

Siegen bezw. ab  rhcln. W o r k o n ................................ 5 8 -6 0
T hom aseisen m it m lndestcn* 1,5 % M angan frei Vcr-

57—58
5 3 -5 4
62—64

L uxeinburger PuihleleU en, ab I u x e m b u r g ...................... 60
„ (U eOcroIrohelsen Nr. 1 1 1 ........................... 50

E n g l a n d .  — Uobor das o n g l i s e h o  Rohoisen- 
geschitft wird uns untorm 28. v. JI. aus Middlos- 
brough wio folj^t berichtot: Dor Rolioiaonmarkt
ist in dioBor Woeho rocht etili gowordon. Dio 
Proiso bohaupton Bieli jodoch. Dio Borichto aus 
Araorika lauton otwas llauor, da dio K&ufor iindon, 
daB sio iiiron liodarf aus Europa beziehon konnen, 
ohno mohr zu bozahlon ais fiir oinhoiniiechoB Eison. 
Der Prois ist dalior dort sogar otwas zurUckgogangon. 
llior wurden wogon dos touron Goldstandos W arrants 
fUr sofortige Abnahmo zu niodrigorom lłroiBO go- 
handolt. Eison ab W erk ist in groBon Poston niclit 
loicht an einor Ladestbllo orbSltlich, os sei donn aus 
den W arrantsiagorn. Es boflnden sieli hior nocli vior 
Dampfor, dio nach Amerika iadon. — Hiosigo W ar
rants Nr. 3 gingen bis auf sh 51/— zuriick, schlioBon 
jedoch houto zu sli 51/3 d Kiiufor, sli 61/4 d Abgobor 
fiir sofortige Lioferung. GieBoreioison G. M. 15. Nr. 3 
kostet ab Work sh 51/0 d, Nr. 1 sli 54/—, Hiiniatit in 
gleichen Mongon Nr. 1, 2 und 3 sh 00/— netto Kasso 
fiir NoYombor-Lioforung. Dor Yorsand iibor Soo bo- 
trug vom 1. bis 27. d, Mta. 107 500 tons, yom 1. 
bis 27. v. Mts. 81 100 tons, voin 1. bis 27. Oktober 
V. Js. 80 000 tons. In Connals liiosigon Lagern bolindon 
sich 335 871 tons, darunter 309 573 tons G.M. B. Nr. 3.

S tnh lw orks-V erbaud , A ktiongosollscliaft zu 
D iissoldorf. — In dor am 28. v. M. abgehaltenen 
Ha u p t YO. r s a mml u n g  dos Staiilwerks - Verban(los 
wurdo dio Froigabo dos Yorkaufes Yon ITalbzoug und 
Formeison fiir das ersto Yiortoljabr 1910 zu don 
soitherigon Proisen und Bodingungon beschlossen. — 
Ueber dio G o s o h i i f t s l a g e  wurdo m itgoteilt: Daa
Inland8ge8chilft in l l a l b z e u g  hat sich weiter bofrie- 
digend ontwickelt; die Spozifikationon golien roich- 
liclier oin und viefaeh wordon Zusatzmougen fiir das 
laufondo Yiortoljabr gekauft. Auch auf dom Aus- 
landsinarkto ist die Stimniung woitor fost, zumal da 
dor amorikanisclio Wettbeworb seit einiger Zeit wog- 
gefallon iat. — In schworom E i s o n b a l i n m a t e r i a l  
liegon dio Yerhiiltnisso in bozug auf unsero liaupt- 
silcblichstcu Iniandsabnohmor, dio doutsclien Staats- 
babnon, nach wio Yor ungilnstig, und nach allen ein- 
gegaugenon Nachrichten hat ea don Anschein, ais ob 
auch fiir das niicbsto Jah r trotz dor seit Monaten 
stotig atoigonden Einnahmon dor Staatsbahnen mit 
oinom entspreehend groBeren Bedarf diosor Yerwal- 
tungen nicht gerechnet worden dttrfe. Dagegen ist 
das Auslandsgoachaft von schwerem Oberbaumatorial 
immor nocli lobhaft und dio zuversichtliche Ilaltung 
der AuslandamRrkto hat sich aufrecht erhalten, ao daB 
vielo Bahngosellachaften dazu ubergegangen sind, 
trotz der inzwiachon wesentlich gestiegenen Preise 
ihren Bedarf fiir mehrero Jahre, uud zwar bis zum 
Jahro 1912, heute zu deckon. — In GruboiiBchionen 
hiilt dor rego Abruf im Inlando sowohl ais besondora 
im  Auslande an; die Preise lioBen jedoch infolge des 
ausliindiscben Wettbowerbes immer noch zu wiinscheu 
ubrig. Etwa3 ruhiger liegt der Killenschienenmarkt, 
baaonders soweit sofortigo Lieforungen in Frago 
kommen; docli ist gegen das Friihjahr hinaus aus

den beroita noulicli orwilhnton Grdndon auch hier auf 
oin lebhaftores Geschilft zu rochnen. — Dor Inlandeyer- 
kauf von F o r m o i s o n  fiir dna vierto Yiortoljabr bat 
sich in don letzten Wochen gehoben; dor am 1. Ok
tober Yorliogondo Auftragabestand war rund 175000 t 
holior ais am 1. Oktobor 1908. FUr daa niicbsto 
Friihjahr ist boi don Abnohmorn Zuvorsicht auf oin 
boasoroa Geachiift Yorbatiden. Ailordinga liiBt Bich 
noch nicht iiborsohen, welchon EiniiuB dio Erhohung 
dos Banluliakonta in Deutsehland sowohl wio in den 
Yorscbiodonon auswiirtigon Liindorn ausilben wird. — 
Auf dom Aualandamarkto hat dio Boasorung des Ab- 
satzea angohalton und der Spozifikationsoingang ist 
zufriodonstellond. In GroBbritannion zoigt aich eino 
zuYOraichtlicho Stimmung im  Goschiift und auch nach 
audoron Liindorn ist dor Vorkauf lebiiaftor gowordon.

D eutsche D rahtw ulzw orko, A ktiongosollscliaft 
in D iissoldorf. — Dio ani  29. v. 51. a b g eh a l to n o  Mit- 
g liedorY orsam m lung  besciiloB, don Arorkauf fiir daB 
ersto  Yiortoljabr 1910 zu don se it l iorigon 1’roiaon und 
Bedingungen aufzunehmen. Dio Boachiiftigung wurdo 
a l lgom oin  ala bofriodigond bozoichnot.

SiegorlU ndor E isonsto lino ro ln , G. m. b . 11., 
Siogon. — In dor am 28. v. M. in Siogon abge- 
baltonen l l a u p t Y O r s a m m l u n g  des Yoroinos w u r d o  dio 
Fordoroinschriinkung der Grulion fiir das laufende 
lla lb jahr um 10% horabgosotzt. Fiir das ersto llalb- 
jab r 1910 kann eino woitoro Ilorbsotzung dor Ein- 
schriSukung Yorgouommon wordon, da der Auftrags- 
bostand schon houto mohr ala 75 °/o der Anteilzifforn 
betragt. Dio Grubo Apfoibaumorzug wurdo wegen 
Botriobaoinatellung aus dom Yoroin ausgoachlossoii.

A p lo rbocko rillltto , B riigm nnn, W oylnnd & Co., 
A k tion-G osollschaft, A plerbcok. — Dor Rechon- 
Bcbaftsboriciit fiir 1908/09 orwiihnt zunilchBt dio hior* 
Bclion mitgoteilteUmwandlung des Unternehmens in eine 
Aktiongesollschaft. Uobor den Vorlauf des gonannton 
Goachiiftajabros solbat fiihrt dor Boricht sodann auB, 
daB dio Gosellschaft dio Rohoisonerzougung wesentlich 
oinschriinkon muBto. Durch das Angcbot yoii Stalii- 
oison seitons der gomischten Worko, dio zum Toil 
friiher noch Kiiufor waren, wurden, wio dor Boricht 
weitor besagt, dio Proiso derart godrilckt, daB dio Go- 
sellBchaft sieli darauf beschriinkte, nur ganz goringo 
Mongon zu orblaaen. Der StabloisonYorsand, dor 
im zweiton Ilalb jahre 1907 noch 20 530 t betragen 
hatte, ging im oraton Haibjahre 1909 auf 2810 t 
zuriick. Erzougt wurden im Berichtsjahre insgOBamt 
50 415 (i. Y. 77 600) t Roheisen. Dor Lagorbestand 
boziiferte aich Ende Juni d. J. auf 5580 t. In dor 
GioBorei wurdon 3708 (4993) t EiaonguBwaron hor- 
goBte ll t.  An Eisenorzen fordorto Grubo Zufiillig-Glilck 
48 615 (59 983) t Spatoisonstein, yoii denen noch 
7628 t auf Lager genomtnon werden muBten, und 
Grubo Martonborg 10 005 (23 918) t Roteisenstoin. — 
Nach Y o rs ic h t ig e r  Bowertuug dor Bestiindo Yerbloibt 
ein UeborscliuB yoii 140 302,42 J t,  der zu Abschrei
bungen Yorwondot werdon soli. Die zum 19. d. M. 
einberufeno HauptYersammlung soli fernor dio Ge- 
nehmigung zur Aufnabmę einor Anleihe in lloho von
1 500 000 ortoilen, die zur Yorbeaserung dor Werks- 
anlagen auf den Gebieton der Gasroiniguug, dor Gaa- 
maBchinen, dor Yerwendung der elektrischen Kraft 
usw. dienen sollen.

E sclu ro ller lla tin g o r M ascbinonbau-A ktion
geso llschaft zu Eschw eilor-A uo. — Der Rechnungs- 
abscbluB fiir das Geschiiftsjahr 1908/09 weist nach 
Dockung ailor Unkosten uud untor EinschluB Yon
28 221,32.*! Yortrag sowio 1080 .4! Mietseinnabmen 
einon Rohgewinn Yon 194 945,82 . 4  auf. Nach Abzug 
yon 113 039,48 .^  Abachroibungon usw. Yerbloibt ein 
Reinerlos Yon 81300,34 .4 , der wie folgt Yorwendot

* Y ergl. „Stahl und E isen” 1909 S. 1095.



3. Noyembor 1909. W irtschaftliche Rundschau. Stahl und Ki&cn. 1759

wordon soli: 7500 <-.& ais Gewinnanteil fiir don Auf-
sichtsrat uiul zu Belohnungen filr Boamte, 3000 J t 
alsZuwoisung an dio Riieklage, 42 000 alsDiyidondo 
(3 °/o gogen 6 °/o i. V.) und 28800,34 ais Vortrag 
auf nouo Roohnung.

W ostfiillscho D rahtlndustrio /.u llamm 1. W.
— Dom vom Yorstando orstattoton Boriehto Ubor das 
GosclmftBjnlir 1908/09 ist zu ontnohmon, daB durch 
dio Ungunst dor GoBchiiftslago auf dom gosamton 
Eison- und Stahlmarkte das Untornohmon rocht filhl- 
bar botrofion wurdo.' In don orsten yier Monuton dos 
Borichtsjahros war dor Umschlag um 19 °/o, dor Yor- 
sand dagogon nur um 5 '/^ °/° niedriger ais wilhrond 
der gloiehon Zoit dos voraufgogangonon Jahros. Dio 
Yorkaufsproiso, dio von Monat zu Monat zurilckgingon, 
orroiebtou ibron tiofston Stand im Noyembor. Schon 
im Dozomber 1908, bald naoh Inkrafttreton dor intor- 
nationalon Proiskonyontion fiir dio Ausfuhr, konnto 
das Untornohmon zwar Bohr yiolo Auftriigo filr das 
Ausland buehon, dio Proiso jodocli in nonnonswortem 
MaBo niclit aufbessorn. Yon da ab wurdon allordinjjs 
etwas glinstigero Proiso orziolt, dagogon nahm dio 
Mongo der Boatollungon von Monat zu Monat ab, bo 
daB am Schlusao dos Borichtsjabres nur noch Auf- 
triigo fiir oino droiwiichigo Boscbiiftigung der Be- 
triobo dos Untornohmons vorlagon. Auf dom In- 
landsmarkto fand dio Anfang 1909 gogrjlndete 1’rois- 
voroinigung fiir Draht, Drahtwaron und Drahtstifto 
seitoiiB der Hiindler und Solbstyorbrauchor oino wenig 
giiiistigo Aufnahme. Dio filr das Inland oingebonden 
Auftragsmongen waren obenfalls infolgo der ZurUok- 
haltung silmtlichor lliindlor iiuBerst goring. Das Bo- 
triobsorgobniB dor russisebon Zwoigniedorlassung dos 
Unternehmens in Biga war zufriodonstellend. Nennona- 
werto Betriolisatorungen kamen im lierichtsjahro nicht 
vor. Dor Gesamtumsatz botrug 19220247,26 (i. V.
21 712 801,48*)^*, die Erzeugung an Eisonkndppeln, 
Walzdraht, Stabeisen, gozogonen Driibten, Drabtstiften 
usw. 220 317 (252 870) t. Die Zahl der Arbeiter bolief 
sich auf 2738 (2789), der in Hamm durchschnittlich 
Yordiento Jahroslobn —  einschl. der jugondlichon Ar- 
beitor, ausschl. der lioamton — auf 1313,22 (1381,32) Ji. 
Im Borichtsjahro foiorton wieder 28 Arbeiter und Bo
amte das JubilSum ihror 25jiihrigen ununterbroche- 
non Tiitigkeit auf don W orken in Hamm, so daB sich 
dio Zahl dor Jubilare dort jetzt auf 049 beliluft. Der 
Rohgowinn unter EinschluB von 153 929,80 <.* Yortrag 
bozifTort Bich auf 1 350510,33 der Roinerlos naeh 
Abzug von 341 382,09 allgomoinon Unkosten, 
303 174,01 J t  Absehroibungon und 103 520 •.% Schuld- 
Yersohreibungszinson auf 002 439,63 J i. Die Yorwal- 
tung schlagt vor, von diesem Botrago 38 314,15 J t an 
den Yorstand und 4 510,18 an don Aufsichtsrat ais 
Tantiemo zu yergiiten, 479 988 J t  (0 o/o gegon 8 0y0
i. V.) ais Dividondo auszuschiltton und 79 027,30 ..* 
auf neue Reelinung yorzutragen. Der am 20. d. M. 
stattiindondou łIauptvorBnm m lung soli, wio schon kurz 
gomoldet,** die Erhohung dos Aktienkapitals yoii 
7 999800 ^8 auf 10000000.,* vorgoschlagon werden. 
Dio damit gowonnonen Mittol sollen hauptsaclilich zu 
weitoren groBeren Umbauten und Neuanlagen in 
Hamm und Riga dienen.

Socićtć Mótnllurgi(iuo do Sambro ot Mosollo 
(Hilttonreroin Sambor nnd Mosol), Moiitlgny-snr- 
Sambre. — Wio der in der IlauptYorsammlung vom
21. v. MonatB Yorgelegto Boricht dos Yorwaltungsrates 
ausfiihrt, gingen dio Preise filr dio Erzeugnisse dor 
Gesellschaft im abgoloufonen Geschaftajahro weiter 
zurOck. Obwohl sich dio Lage des amerikanischen 
Marktos bosserte und auch dio Geldkrisis ihre Scharfo

oingobllBt hatto, bliob doch dio Untornohmungslust 
gohommt und das Angebot groBor ais dio Nacb frago. 
Sowohl im Inlando, ais auch bosonderB boi Auftriigon 
der Naehbarliindor filr dio Ausfuhr maohte sieli oin 
sehr lobhaftor Wottboworb bomorkbar. Ungilnstig 
beeinfluBt wurde daa Ergohnis des Borichtsjahros 
fornor noch, wio der Boricht ausfiihrt, durch dio vor- 
haltnismilBig sehr hohen Proiso der Robstoflo Koks, 
Kohlon und Roheisen, dann abor auch durch Stii- 
rungon im Betriobo der alton Anlagen, deron Um- 
waudlung im Borichtsjahro dom Endo Jlilher gebracht 
wurdo. Iu Montigny wurden dio neuorbauton Koks- 
iifon mit ihren Nobenanlagen und Hoehofon I im 
Oktobor und Novomber 1908 dom Botriobo Uborgoben, 
wahrend Hochofen II im Fobruar 1909 angoblason 
wurde. Fornor konnton dio nouon FoinstraBen gogen 
Endo Juli  d. J. don Botriob aufnehmen. Dio Nou- 
anlagon erfordorton bis zum 30. Juni d. J . ungeffthr
12 000 000 Fr. Yon don droi nocliofon in Łothringen 
konnton nur zwoi wahrend dos groBten Toiles dos Bo- 

> richtsjabros im Fouor gohalten worden. — Dor Bo- 
triobsilborBchul! beliluft sieli unter EinschluB von 
10 892,07 Fr. filr Miot-, Pacht- und sonstigo kloinoro 
Einnahmen auf 1 105 074,55 Fr. Naeh Abzug yon 
480 432,90 Fr. filr Zinson, 85000 Fr. filr Yergiitungen 
an VorwaltungBrat, Direktion und Angostellto vor- 
bloibon 539 041,59 F r. ReinerHSs, von denen 500 000 Fr. 
zu Absehroibungon yorwoudot und 39 041,56 Fr. ais 
KoBton fiir dio Ausgabo nouer SohuldyorBchroibungon  
(bis Endo Juni 1909 6000 Stilck im lictrago yon je 
500 Fr.) gobucht werdon sollon.

Uslnos Mćtallurgi((ues do la Hasso - Lniro, 
Paris. — l)as Untornohmon orziolto* im abgelaufenen 
Geschaftsjahre oinon Rohorlos yon 1 001 027,87 Fr. 
und nacb Abzug dor allgomoinon Unkoston, Abgaben 
und Absehroibungon oinen Roingowinn von 593 509,98 Fr. 
Hioryon sollon 480 000 Fr. ais Diyidende — 10 Fr. 
odor 8°/o filr jede Aktio — yorteilt und 113509,98 Fr. 
auf nouo Roehnung yorgotragon wordon. Das Er- 
gobnis des Borichtajahrea wurdo durch dio Krisis auf 
dom Eiaonmarkte, bosondors abor durch dio wichtigon 
auf don Workon yorgonommonon Arboiton, durch dio 
dor normalo Betrieb fortwithrond gostort wurdo, be- 
einfiuBt. Dio AufschluBarboiten auf don Gruben wur
don weitor gofordort und die Yorbosserungen der 
Hochofen-, Stahl- und Walzworksanlagon in Trignnc 
durch Nou- und Umbauton fortgoeetzt. Da dio E r
zeugung der Hoehofon dor Gosollschaft den eigonen 
Bodarf der Stahlwerke wio auch der Kundschaft nicht 
mehr zu docken Yormoehto, wurden yoii  dor Gosell- 
Bchaft woitero Hochofen mit Vorkaufsroeht in Pacht 
genommen, wodurch die sofortigo Errichtung yon zwei 
neuen Hoehofon yermiodon werdon konnto. Dcm 
Untornehmen atehon damit fiinf Hoehofon zur Yor- 
fflgung.

S talli i nd ust rio  in H olland. — Im yorigen Jahre 
wurdo in Utrecht ein Martinstablwerk errichtet und 
dor orsto auf hollandischem Bodon gegossono Stabl- 
block der Konigin zum Geachenko gemacht.** Wio aus 
dem Anzeigontoil dieser Nummer ersichtlich ist, steht 
nunmehr das Stahlwerk Banit AYalzworkseinrlchtung 
zur Uffontlichon Vorsteigorung.

Unitod States Steel Corporation. — Wio der 
„Koln. Ztg.“ aus Now York gekabolt wurde, beschloB 
der Aufaichtarat des StahltruBtos in soinor am 26. v. M. 
abgohaltenon Sitzung, in der die Abrechnung fur daa 
dritte Yiortoljahr 1909 yorgelegt wurde, auf die Yor -  
zu gs a k t i e n  wie biBher oino Yierteljahres-Diyidende 
von 13/ 4 ° / o z u  yertoilen, dagegen die schon im zweiten 
Y ierteljahre um ’/< °/° prhShte Yiortoljahres-Dividonde

* Im Yorjahrigon Bericlito nur fiir Hamm — ohne * Naeh dom „Echo des Mines ot do la Metallurgie"
Riga — mit 17 258 308,32 «<* angegeben. 1909, 21. Okt., S. 1020 und 1021.

** Yergl. „Stahl und Eison“ 1909 S. 1671. ** „Stahl und Eisen“ 1908 S. 1374.
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fiir die S t a in m aktien nochmals um ł/4 <y0, d. h. auf 1 o/0 
zu erhohen. Die Gesamtoinnahmen Btellton sich im 
dritten Vierteljahre auf rund 38 247 000 $ gegen
29 340 491 $ in don yorhergehenden droi Monaten und
22 921268 g im ersten Y ierteljahro 1909. An uner- 
ledigton Auftriigon waren am 30. September 4873 582 t 
gebucht gegen 4122806 am 30. Juni und 3599277 t 
am 31. Miirz d. J . — Auf dio ubrigon Zifforn dos 
Yierteljahresausweises dor Stoel Corporation werdon 
wir noch zuriickkommen.

M esican  Stool an d  C hem ical C om pany. * — 
Unter yorstehender Eirma wurdo kiirzlich in Mexiko 
eine Gesellschaft gegriindet, dio sich mit dor Hor- 
stellung von Stahl, Kalziumkarbid and Cheinikalien 
bofassen wird. Dio Gesellscliaft wird einen Elektro-

* Nach „The Iron and Coal Trades Reyiew“ 1909,
22. Oktober, S. 666.

stahlofen, System H ćroult, errichten, um Werkzeug- 
stahl, Schienenstiihle und Stempel, Schmiedestiicke 
und StahlformguB sowie Stahlschienen herzusteileu. 
Die Leistungsfiihigkeit des Elektrostahlofens, der nach 
dem Einphasonsystom eingorichtet wird, Boli Bieli auf 
oino tiiglicho Erzeugung yon 16 bis 20 t  Stahlblocke 
belaufen. 31it dem Bau der Anlagen, die noch vor 
Ablanf eines Jahres fertiggestellt werden sollen, 
hat man innerhalb des Stadtkroises Moxiko bereits 
bogonnen.

Ausfnhrzoli fiir brasiiian isclie M anganerze. —
Das Deutsche Handels-Archiy* toilt nach „The Board 
of Trade Journal" m it, daB der A u s f u h r z o l l  fttr 
M anganerze, der im Staato Minas Geraes bishor ia 
Hóhe yon 640 ReiB f. d. t  erhoben wurde, auf 480 Rois 
h e r a b g o s e t z t  worden ist.

* 1909, Oktoberheft, S. 1259.
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Jahresbericht, 5., (der) Landes- und Stadt-Bibliothek*  
Diitseldorf. Diisseldorf 1909.

Jahresbericht des Vereins* fUr die bergbaulichen In ter
essen im Oberbergamtsbezirk Dortmund fiir  1908.
II. (StatistiBcher) Teil. Essen 1909.

Yergl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1714.
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6; Yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 S. 712; 1909 
P. 1672.
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