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Die Winkelprofile im Handelsschiffbau.

Y on Schiffbau-Ingenieur C a r l  K i e ł  h o r n  in Geesteiniinde.

Die  Verwendung- der W inkelprofile im E isen- 
scluffbau is t  so a lt w ie der Eisenscliiffbau  

selbst. S ie beschrankte sich urspriinglicli nur 
auf die Spanten, allmilhlicli fand dann das W inkel- 
eisen eine w eitere Vervvendung, indem man die 
inneren Langsverbilnde, die K ielscliw eine, Kimm- 
w ager, Zwischenwfiger und endlich auch die 
Deckbalken daraus h erstellte . D ie Zahl der 
im Schiffbau verw endeten W inkelprofile war sclion 
von Anfang an ziem lich bedeutend. Nach 
J. S c o t t  R u s  s e i  „The modern System  of 
N aval architectureu 1865  Chapter X II: „On the 
principles of combining pieces of iron to form 
the structure o fa  sh ip“ schw ankten d ieSchenkel- 
breiten der W inkel von 2" bis 12" (51 mm
bis 305 mm). D ie D icke der W inkelprofile war
proportional der Schenkelbreite, und zw ar war 
das nonnale Yerh&ltnis 8 : 1 ,  so daB also die 
Normalien der g leichschenkligen  W inkel

2" X  2" x '/*" (51 x 51 X  M  mm)
3" X  3 “ X  V®" (76 X  76 X  9,5 mm)
4“ X  i" X  */«" (102 X  102 X  12,7 min)
5" X  5" X  5/s" (127 X  127 X  15,8 mm) 

usw. waren.
D ie ungleichschenkligen W inkel schwanken  

beziiglich der Schenkelbreiten von 1 : 1 bis 1 : 5. 
D ie normale D icke war 1/16 der Summę beider 
Schenkelbreiten, so daB man z. B . die Profilreihe

6" x  x  (152 x  152 X  19 mm)
5" X  7"  x  3/4* (127 X  178 X  19 mm)
4" X 8 ’ X  s/4" (102 X  204 x  19 mm)

usw. hatte. D ie ungleichschenkligen Profile 
waren also im VerlWlltnis zu den gleichschenk
ligen sehr zahlreich.

Auch die ersten englischen Yorsclu-iftęn iiber 
den Bau eiserner Schiffe vom Jahre 1855  w eisen  
nebefi der bescheidenen Zahl von zw ei g leich 
schenkligen W inkelprofilen die stattliche Zahl 
von 20 yerschiedenen ungleichschenkligen Pro- 
filen auf, beginnend von 2 1/2 " X  2" X  5/iV ’ 
(63 ,5  X  51 X .  7 ,9 lnm) ^is X
X  i0/ ig "  (1 6 5  X  H O  X  15 ,9  nun). D er Grund 
fiir das U eberw iegen der ungleichschenkligen

XXXV.S8

Profile im Schiffbau w ar der, dafi die W inkel 
fast ausschliefilich nur ais T riiger sow ie zur 
V ersteifung der AuBenhaut des Schiffes dienten. 
Y erbindungen reclitw ink lig  zueinander stehender  
P lattenkonstruktionen, die heute im Sćliiftbau die 
M chrzahl bilden, und w elche die V erwendung  
gleichschenkliger W in k el bedingen, w aren abge- 
sehen von der Y erbindung von D eckstringer und 
AuBenhaut im H andelsschiffbau selten .

D ie vorerwfthnte Zahl von 20  ungleich- 
schenkligen Profilen im Jahre 1 8 5 5  w ar im 
Jahre 18 6 0  auf 28 gestiegen , und zw ar in 
Stufen von 1/4/ / . S ie schw ankten von 2 8/4// X  2 1j?"  
(7 0  X  63,5n im ) bis 6 1/ 2^ X  5 1/ â ( l  65 X  1 4 0 mm). 
Entsprechend der geringen  Qualit;it des dam aligen  
Schiffbaueisens, war die D icke dieser Profile grofl. 
D ie K lassifikationsgesellschaften  sclirieben niirn- 
lich damals keine Qualitiitsziffern fur das E isen  
vor, sondern yerlangten  nur, daB jedes Stiick  
die Fabrikm arke tragen muBte, damit man er- 
kennen konnte, wo das W inkeleisen , das sich  
etw a bei der B earbeitung a is schlecht erw ies, 
herstam m te. Mit dem Besserw erden der Qualititt 
des W inkeleisens zu Ende der sech ziger Jahre  
g in g  man um 1I1G"  (1 ,6  nun) in der D icke der 
W inkelprofile zuriick, die groBe Zahl der ver- 
schiedenen Profile behielt man indessen bei. A is 
dann 1 8 7 0  der E nglische L loyd seine B auregeln  
nach ganz neuen, heute noch geltenden Grund- 
satzen  au fstęllte , raum te er auch mit der Ueber- 
zahl der P rofile  auf. S ta tt der 28  ungleich- 
schenkligen Profile kani man trotz erlieblich er- 
w eiterter V orschriften mit 14 aus. Auch treten  
je tz t  die gleichschenkligen  W inkel schon in 
einen fiililbaren W ettbew erb mit den ungleich 
schenkligen, indem die W inkel der Zwischen- 
Unter- und Orlopdeckstringer gleichschenklig  
vorgesclirieben wurden. A is dann 187 2 die 
R egeln  fiir groBere Schiffe erw eitert werden  
innBten, s t ieg  die Zahl der ungleichschenkligen  
Profile auf 16. S ta tt der friiheren Stufen in 
den Schenkelbreiten von (6 ,4  mm) hatte
man solehe von 1/ / /  (1 2 ,7  mm) geschaffen.
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Man is t also schon vor einem Men- 
schenalter in England dazu iiber- 
gegan gen , die Ueberzahl der kleinen  
Stufen abzuschaffen, wiilirend nnser 
heutiges deutsches Norm alprofilver- 
zeichnis fiir Scliifthaustahlo noch sehr 
v ie le  Stufen von w eniger ais l / / ' ,  
namlich nur von 5 mm, aufw eist.

D ie ungleichschenkligen W inkel 
hatten bis dahin ais Spantw inkel, 
G egenspantw inkel, ais Oberdeck- 
str in gerw in k el, Iuelschw ein- und 
R aum stringerw inkel, sow ie a is Gar- 
niertingsw inkel der W ulstp lattenbal- 
ken V erwendung gefunden. 18 7 4  
kamen die W inkelprofile der D eck- 
balken unter E isendeck hinzu. H ier
durch st.ieg die Zahl der ungleich- 
schenkligen W inkelprofile, trotzdem  
man die kleinen Profile unter 3" X  
2 1/ 2// (76  X  6 3 ,5  mm) gestrichen  
hatte, auf 19 , und a is in fo lge der 
w achsenden G roBenverhaltnisse der 
Schifte groBere Spant- und G egen- 
spantw inkel erforderlicli wurden, auf 
21 im Jahre 1 8 8 1 . Zu dieser Zeit 
hatte  die Y erw endung der ungleich- 
sclienkligen W inkelprofile im E isen- 
schiffbau ihren Hohepunkt erreicht; 
von da ab beginnt sie allmahlich 
aus dem Eisenschifthau zu yerschw in- 
den. D ie Griinde hierfiir sind mannig- 
facher A rt. Durch Einfiihrung der 
Doppelboden traten  an S te lle  der im 
w esentliclien  aus ungleichschenkligeu  
W inkeln  bestehenden K ielschw ein- 
konstruktionen die Seitentrager aus 
In tercosta lp latten , w elche mit der 
A uBenhaut, dem Doppelboden und 
denB odenstiicken durch gleichschenk- 
lig e  W inkel yerbunden werden. Span- 
ten  und G egenspanten , w elche im 
Doppelboden nur mehr zur V erbin- 
dung der Bodenstiicke mit der AuBen
haut und Tankdecke dienten, werden  
aus gleichschenkligen  Profilen ge- 
nommen. A is S tringerw inkel der 
unteren D ecks waren die ungleich- 
schenkligen W inkel schon 1 8 7 0 , w ie 
bereits erw ahnt, durch die g leich 
schenkligen W inkel verdrangt w or
den. E s fo lgten  nunmehr auch die 
O berdeckstringenvinkel. A is Gar- 
nierungsw inkel der W u lstp latteębal- 
ken yerschw anden sie mit der V er- 
drangung dieser Balkenkonstruktion  
durch die T [ -  und T -Profile. B is 
in die neueste Z eit hatten sich die 
ungleiclischenkligen  W in kel noch ais 
Y erbindungsw inkel des M itteltragers
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des Doppelbodens m it dem F laclik iel gehalten. 
J etz t sind sie auch dort durch gleichschenklige  
W inkel ersetzt.

W enden wir uns nun dein deutschen E isen- 
schiffbau zu, der sich ja  bis zum Jahre 1877  
ausschlieBlich nach den englischen oder franzo- 
sischen R egeln  richten m u B te, da es keine 
deutschen gab, so finden w ir h ier ubereinstiinmende 
Verhitltnisse. W ir haben gleich  in den ersten  
deutschen B auregeln bei 48  GroBenstufen der 
Schifte nicht w eniger ais 45 verschiedene un- 
gleichschenklige Profile, jedes Profil w ieder in 
yerschiedenen D icken. W ir  miissen es uns des 
Raummangels und der U ebersichtlichkeit w egen  
yersagen, die Zusam m enstellung der ungleich
schenkligen W inkelprofile im Handelsschiffbau 
in den einzelnen Jahren von 1877  bis heute 
w iederzugeben, doch wird Zahlentafel 1, die 
die R esultate der einzelnen Zusammenstel- 
lungen yeranschaulicht, gew iss von Interesse  
sein, w eil sie klar das Zuriickweichen des un- 
gleichschenkligen W inkels ais K onstruktions- 
element aus dem Handelsschiffbau erkennen laBt. 
D ie neuesten deutschen Bauvorschrifton vom
1. Juli 1908  weisen fiir 117 GroBenstufen der 
Schiffe nocii 38 yerschiedene ungleichschenklige  
W inkelprofile auf. In der Zahlentafel 2 sind 
diese 38 ungleichschenkligen W inkelprofile dann 
nach der Hilufigkeit ihrer V erwendung zusammen- 
g este llt. Dabei ze ig t sieli, daB die Spantw inkel 
die meisten ungleichschenkligen Profile erfordern. 
Man darf sich indessen durch die Zahl nicht 
tauschen lassen, denn tatsachlich verw endet man 
zu Spanten fiir m indestens e/j 0 bis 8/ i  (̂ er 
Schiffslange mittschiffs £ ■ Profile oder W ulst- 
winkel, w eil man bei Y erw endung derselben die 
Arbeit des Zusammennietens von Spant- und 
G egenspantwinkel spart, und nur an den Enden 
des Schiffes, wo die Schm iege zu stark wird, 
ais daB man ohne langw ierige Feuerarbeit noch 
die Flanschen der und f-S p an ten  in die er- 
forderliche Form bringen konnte, verw endet man 
noch die W inkelspanten. B ei kleineren Schiffen, 
wo man mit diinneren W ulstw inkelprofilen aus- 
kommen kann, nimmt man selbst an den Enden 
keine zusam inengenieteten W inkel mehr. Der 
wirkliche Verbrauch von ungleichschenkligen  
W inkeln zu Spantprofilen is t also mit 25 °/« der 
Spantwinkel reichlicli angenommen.

D ie nUchst hiiufigere Y erw endung findet der 
ungleichschenklige W inkel ais K ielschw ein- und 
R aum stringerwinkel. K ielschw einw inkel kommen 
indessen nur noch bei Schiffen ohne Doppelboden, 
also bei L eichtern, Tankdatnpfern, Segelschiffen  
und kleinen Kiistendampfern vor. D iese Schiffs- 
typen bilden aber nur einen sehr kleinen Bruch- 
teil der E rzeugnisse des Handelsschiffbaues. Zu- 
dem ersetzt man bei diesen w enigen Schiffen 
auch noch alle aus P la tten  und W inkeln zu- 
sammen zu nietenden T ragerk ielschw eine der ge-

vo MIJaczowsklch
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Zahlentafel 2 . 
Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  i n  d e n  n e u e n  B a u - 
r e g e l n  g e f o r d e r t e n  u n g l e i c h s c h e n k l i g e n  
S c h i f f b a u  - W i n k e l  p r o f i l e  n a c h  i h r e r  Y e r - 

\v e n d u n g.

iCJ —
1 1  JZ O.occ

j idJjujM
łUBdg

;

O c

i  S 1 
5-2 3

ii  J2 e* a wSw a** 73 c
3-g

1 B i -
U H
j - s i  ► SL o »W 3 De

ck
ba

lk
en

-
pr

of
il

To
pw

in
ke

l 
an 

sc
hw

er
en

 
Ra

um
ba

lk
cn • a 3o■a « o ~ CO u u >

do tc 
i  § « M Ł. O

e

45 X  30 i N P
45 X  35 i — — — — — —
55 X  45 — —. — — 1 — —
00 X  40 i N P
60 X  50 — — 1 1 — — —

65 X  45 
65 X  50

i
i 1 1

65 X 55 i — 1 1 — — —

75 X  50 — — — — 1 — — N P
75 X  55 i — 1 1 1 — —

75 X  05 i — 1 1 — — —

85 X  05 i — — 1 1 — —
90 X  00 — — — — 1 — —
90 X  75 i — — 1 — 1 ____

100 X  05 — — — — 1 — _ N P
100 X  75 i — — 1 — 1 —
100 X  90 1 —
1 10X  75 i — — 1 1 — —
115 X  05 1
120 X  75 i — — 1 1 — —

120 X  90 — — — 1 — 1 —
130 X  75 i — — — 1 — —
130 X  90 i 1 — 1 — 1 —

130 X  100 — 1 — — — _ —

140 X  75 _ — — — 1 — —

140 X  90 i — — 1 — 1 —

150 X  75 — — — 1 — —

150 X  90 "7 — — 1 ___ 1 ____

150 X  100 — 1 — 1 — — — NP
160 X  90 i — — — — 1 ___

100 X  100 — — — 1 — — ____

170 X 75 — — — — — ____ 1
170 X  90 i — — — ___ ____ ___

170 X  115 — 1 — 1 ___ ___ ____

180 X  90 i
200 X  90 i
225 X  90 i — — — ____ ____ 1
250 X  90 i 1

38 23 4 5 17 12 8 4

ringeren K osten w egen aus Riicken an Riicken  
gen ieteten  [-P ro filen , unter Umstanden m it einer 
Z w ischenplatte oder aus zw ei R iicken an Riicken  
gen ieteten  W ulstw inkeln , so daB also nur noch  
die V erw endung ais R aum stringerw inkel bleibt. 
A is le tz terer  kommt er aber auch nur noch bei 
der heute sehr seltenen , nur auf groBe Tauk- 
dampfer und groBe Segelschiffe beschrankten  
B auw eise mit schw eren Raumbalken vor, denn 
die R aum stringerw inkel bei der iiblichen Bau
w eise nach dem R ahm enspantensystem  sind 
gleichschenklig.

Ein B eisp iel, m it w ie w enig Profilen man 
sehr gu t auskommen kann, ze ig t die V erw endung  
der R aum stringerw inkel beim H ochspantensystem . 
H ier is t  man fiir alle GroBenklassen vom kleinen  
Kiistendampfer bis zum groBen transatlantischen

r/y st*
CWJtswnl słSsiy , Z

20. August 1908. Die Winkelprofile im Handelsschiffbau.
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Unglelchachenklige Wlnkcl

45 X 30 X 3— 5 N P
60 X 40 X 4 - 6 N P
65 X 50 X 5 - 9
75 X 50 X 5 - 9 N P
75 X 55 X 5 — 9
75 X 65 X 6 - 10
85 X 65 X 6—10
90 X 75 X 7 — 11

100 X 65 X 6—10 N P
100 X 75 X 7 —11
110 X 75 X 8—12
115 X 65 X 6 - 10
120 X 80 X 1 0 — 12 N P
130 X 75 X 8— 12
130 X 90 X 1 0 — 14
130 X 100 X 1 0 — 14
140 X 90 X 1 0 - 14
150 X 75 X 9— 13
150 X 90 X 1 0 - 14
150 X 100 X 1 0 - 14 3STP
160 X 80 X 12— 14 N P
170 X 75 X 8 - 14
170 X 90 X 9 - 14
170 X 115 X 11 — 15
180 X 90 X 1 0 - 14
20 0 X 90 X 1 0 - 14
225 X 90 X 1 0 - 14
250 X 90 X 1 0 - 14

Olcichschenkligc ■nink«*l

30 X 30 X 3 — 5
35 X 35 X 4 — 6
40 X 40 X 4 — 8
45 X 45 X 5 -  9
50 X 50 X 5 -  9
55 X 55 X 5 - 1 0
60 X 60 X 5 - 1 0
65 X 65 X 6 - 1 1
70 X 70 X 7 - 1 1
80 X 80 X 8 - 1 3
90 X 90 X 9 —14

100 X 100 X 10 — 15
110 X 110 X 10 - 1 5
120 X 120 X 10 - 1 6
130 X 130 X 11 - 1 7
140 X 140 X 12 - 1 7
150 X 150 X 13 - 1 8

Zahlentafel 3. 
Y e r z e i c h n i s  der  
z u rz o i t  im Han-  

d e l s Bc hi f f bau  
no c h  or for  d er-  
l i c h e n  Wi n k o l -  

b t a h l  o.

F racht- und Passagierdam pfer mit im ganzen  
vier Profilen ausgekoinmen. E iner ahnlich ge- 
niigsam en Y erwendung ais R aum stringerwinkel 
bei der alten B auart, die je tz t, w ie die Zahlen- 
ta fe l ze ig t, 17 Profile erfordert, diirfte nichts 
im W eg e  stehen. D ie fiinf Profile, welche ais 
M ittelkielschw einw inkel, Riicken an Rucken ge- 
n ietet, nur fiir ganz kleine Schiffe in B etracht 
kommen, konnen ganz entbehrt werden, da sich  
doch wohl heute kaum noch jeinand die Miihe 
nehmen diirfte, diese W inkel Rucken an Riicken 
zusam inenzunieten, sondern man verw endet sta tt  
dessen allgem ein das _L-Profil.

D ie 12  Deckbalken w ollen  fiir sich betrachtet 
sein . Auch hier finden die, ungleichschenkligen  
W in k el nur noch bei ganz kleinen Scliiffen Y er
wendung, da ja der W ulstw inkel und das C-Profil 
dic eigentlichen Balkenprofile geworden sind, 
w elche mit E infiihrung der eisernen D ecks- 
beplattungen den urspriinglich zusammengebauten  
"1l r"- sow ie den J -B a lk e n  r o llig  yerdrilngt 
haben. Yom rein theoretischen Standpunkte 
aus konnte man die W inkelbalken yon 130 X  
75 mm an aufwitrts streichen, da der W ulst- 
w inkel 130  X  65 bei gro Berem W iderstands- 
moment, leich ter is t a is jedes dieser W inkelprofile. 
Indessen haben die W inkelbalken bei den Auf- 
bauten den Y orteil, dafi sie sich leichter ab- 
dichten lassen  ais der leichtere und theoretisch  
bessere W ulstw inkel. P raktisch  bedeutungslos 
sind die zw ei W ink el an der Oberkante der aus 
W ulstp latten  und W inkeln zusammengebauten  
schw eren Raumbalken, fiir w elche die Bauvor- 
schriften noch aclit rerschiedene Profile vor- 
selien, denn w ie bei den gew ohnlichen D eck

balken, so hat auch bei den schw eren Rauni- 
balken das [-P rofil den aus W ulstp latten  zu 
sammengebauten Balken (“l| r“ - oder i|)  ver- 
driingt; man bant dieselben entw eder aus Rucken  
an R ucken gen ieteten  [-P rofilen  oder aus zw ei 
voneinander um eine Spantentfernung abstehenden  
[ -P r o f ile n  mit einer D eckplatte ( [  ] ) .  Sieht 
man sich aber w irklich gezw ungeu, im Ma- 
schinenraum oder Kesselraum Plattenbalken zu 
bauen, so berechnet man die erforderlichen A b
m essungen ohne R iicksicht auf die a is To]nvinkel 
an W ulstp latten  vorgeschriebenen W inkel.

Es blieben zum SchluB noch die W inkel
profile fiir die Schottversteifungen. H ierunter 
w aren eigcnt.lich fiir gew ohnlicli yerste ifte  
Schotte die sam tlichen Spantw inkelprofile auf- 
zuzahlen. Indessen kommen hier auch nur 
kleinere Schiffe in B etracht, da sich einmal 
sam tliche Spantw inkel yon 130  X  "5 nim an 
yorteilhafter durch W ulstw ink el ersetzen  lassen, 
sodami wird auch bei grofieren Schiffen a llg e
mein die sogenannte S chottyersteifung ausgefiihrt, 
w eil sie m erkw iirdigerw eise in der R egel leichter  
im G ew icht is t  a is die gew olm liche A rt der 
Schottyersteifung, und einfachere Arbeitsm ethoden  
erfordert. F iir die yerstark te Schottyersteifung  
kommen aber, w ie die Zahlentafel z e ig t , nur vier  
W inkelprofile in B etracht. Von diesen v ier is t  
praktisch auch nur das le ich teste , namlich  
115  X  65 X  7 mm, von Bedeutuug, w elcbes zur 
V ersteifung der w asserdichten Schotte zw ischen  
dem obersten D eck und dem zw eiten  D eck yer- 
w endet w ird, sow eit man dort nicht auch einfach die 
senkrecht laufenden Schottp latten  flanscht, sta tt 
sie mit W inkeln zu yersteifen . D ie drei iibrigen  
Schottyersteifungsprofile kommen fiir diesen  
Zweck m eist gar nicht in F rage, da sie durch 
erheblich leichtere und niedrigere W u lstw ink el 
von bedeutend groBerem W iderstandsm om ent er- 
se tz t werden. Indessen finden die lotztgenannten  
drei Profile yielfach  zu anderen Zwecken im 
Schiffbau, fiir w elche in den B auyorschriften  
keine A ngaben enthalten sind, V erw endung, so 
z. B . ais FuBwinkel der D eckshauser, wo der 
hohe Schenkel fiir die Verbindung m itd en W a n -  
den der Seitenhauser sehr praktisch ist.

W ir  sehen also aus der Zahlentafel 2 ein
mal, daB tatsachlich von den 46 gleichschenk- 
ligen  W inkeln des V erzeichnisses der Normal- 
profile fiir Schiffbaustable 1 9 0 8  nur 38 in den 
B auyorschriften Aufnahme gefunden haben, daB 
aber von diesen 38 w ieder ein groBer T eil gar 
keine oder doch nur mehr sehr beschrankte 
V erw endung findet. Von den 38 Profilen sind 
nun fiinf Norm alprofile des deutschen Normal- 
profilbuches, namlich 4 5 X 3 0 ,  6 0 X 4 0 ,  7 5 X 5 0 ,  
100  X  65 uud 150  X  100  mm, so daB also noch 
33 Spezialschiffbauprofile bleiben. Von letzteren  
sind die Profile 45  X  35 , 55 X  4 5 , 60  X  50, 
65 X  45  und 65 X  55  ohne w eiteres durch die 
Norm alprofile 45 X  30  und 60  X  40  sow ie durch



20. August 1908. JlagnetstahJ. Stahl und Eisen. 1237

Prolil 65 X  50 zu ersetzen. Profil 90 X  00 is t  
gleichw ertig  ersetz t durch 85 X  65 , wiihrend 
100 X  90 led iglich  ais Topw inkel an W ulst- 
balkenplatten kaum noch eine B erechtigung hat. 
Das gleiche gilt, von den Prolilen 120 X  75 und 
120 X  90 , w elche beide ohne N achteil durch 
das Normalprofil 120 X  80  ersetzt werden konnen. 
Auch fiir die B eibehaltung von 140 X  75 , das 
allein ais Balkenprofil vorkommr,, lie g t  keine 
B erechtigung vor, da es durch das W ulstw inkel- 
profil 130 X  65 vorteilhaft ersetz t ist. Profil
1 60 X  90 konnte ohne w eiteres durch Normal- 
profil 160 X  80 ersetzt werden, denn ais Spant- 
winkel gen iigt fiir die V ernietung m it der AuBen- 
haut die B reite  von 80  mm, hat ja  doch das 
W ulstw inkelprofil von  165 mm Hohe nur 75 mm 
im schmalen Schenkel. F iir die Beibehaltung  
ais Topw inkel an gebauten W ulst.plattenbalken, 
ais w elclier es sonst allein noch vorkommt, 
fehlt aber, wie. rorher g eze ig t, jede B erechti
gung. Auch fiir Profil 100 X  100 mm, das allein  
noch ais K ielschweinwinkel bei grofien Segelschiffen  
in B etracht kommen wiirde, lie g t  keine Not.wen- 
digkeit vor, da man bei derartig groBen Sehiffen 
die Kielschweine w ohl stets aus Riicken an Riicken 
genieteten  [-P ro filen  herstellen  wird.

W ir sehen also, daB sich ohne jede Ge- 
wichtsverm ehrung oder B enacliteiligung der kon- 
struktiven Elem ente die noch verbliebene Zahl 
von 38 ungleichschenkligen W inkelprofilen im 
Schiffbau auf 28 vermindern laBt, was gegen- 
iiber den im Yerzeiclm is der Normalprofile fiir 
Schiffbaustahle angefiihrten 46  yerschiedenen  
Prolilen eine V erringerung in der Zahl um rund 
40 °/0 bedeutet. E ine Zusam m enstellung der 
noch verbleibenden Profile is t in Zahlentafel 3 
gegeben. B ei der groBen A ehnlichkeit vieler  
dieser Profile wiirde eine w eitere noch v iel er- 
heblichere Verm inderung in der Zahl derselben 
bei einigem  guten W illen  le ich t zu erzielen  
sein, technische Bedenken lieBen sich dagegen  
kaum geltend machen. G leichzeitig  w are aber 
damit ein w e i t e r e r  g r o B e r  S c h r i t t  z u r  
S c h a f f u n g  g e m e in s a m e r  P r o f i l r e i h e n  f i ir  
H o c h b a u  und  S c h i f f b a u  getan .

W as aber endlich E rzeuger und Verbrauclier 
zw ingen miifite, die Zahl der ungleichschenkligen  
AVinkelprofile im Schiffbau zu verringern, ist 
das M iBverhaltnis zw ischen der Ueberzahl der

Profile und dem so erheblicli zuriickgegangenen  
w irkliclien Verbrauch derselben. W ir  haben im 
E ingang g eze ig t, w ie das ungleichschenklige  
Profil im Schiffbau noch bis vor 25  Jahren aus- 
schlieBlich Yorherrschte. D am als bildeten 32%  
des gesam ten E isen- und Stah lgew ichtes des 
Schiffskorpers ungleichschenklige W inkel. D ie  
neuen Baumethoden, w ie die Einfuhrung der 
Doppelboden, der Rahmenspanten mit den Liter- 
costalstringern und anderer P lattenverbilnde an 
S telle  der friiheren W inkelkonstruktionen, nicht 
zum w enigsten  ferner die Ende der neunziger  
Jahre aufgekom mene A rbeitsw eise des F lauschens 
der P la tten , endlich die E infuhrung der und 
[“-P rofile  s ta tt der zusam m engebauten Spanten  
und D eckbalken haben die V erwendung der 
W inkelprofile auf w eniger ais die H alfte  des 
friiheren P rozen tsa tzes, auf 13 bis 14 °/o des 
G esam tstahlgew ichtes des Schiffskorpers, zuriick- 
gebracht. Von diesen verbliebenen 13 bis 14%  
entfallen aber reichlich 10 bis 1 l° /o , d. h. ‘/s 
des G esam trerbrauchs, auf die g leichschenkligen  
W inkel, vor denen der ungleichschenklige W inkel, 
w ie w ir gesehen haben, in den le tz ten  30 Jahren  
standig zuriickgew ichen ist. Zurzeit betragt 
der A nteil. den die ungleichschenkligen W in k el 
am G esam tstahlgew icht des Schiffskorpers bilden, 
in keinem  F alle  iiber 3 °/o. Er schw ankt zw i
schen 2 ,3  und 3 ,0  °/o, sei es nun, daB w ir das 
Stah lgew icht eines kleinen K ustenfahrers oder 
eines Ozeandam pfers untersuchen. In diesein  
P rozen tsa tz  von 3%  is t  auch die Ybrwendung  
der ungleichschenkligen W inkel zu all jenen  
T eilen  m it eingereclm et, fiir w elche die K lassi- 
fikationsgesellsehaften  in ihren B auvorschriften  
keine A ngaben machen.

B eriicksich tigt man nun, daB der Schiffbau  
von den g leichschenkligen  Prolilen nur W inkel 
von 30 bis 150 mm, im ganzen 17 Profile ver- 
w endet, bei einem 4 bis Sm al grofieren Y er- 
brauch an M ateriał, gegeniiber den 46  ungleich
schenkligen Profilen des neuesten Y erzeichnisses 
der Norm alprofile fiir Schiffbaustahle, so w ird  
man sich sow ohl auf der S eite  der E rzeuger  
ais auch nam entlich der Yerbraucher der Ein- 
sicht n icht verschlieB en konnen, daB eine griind- 
liclie V e r m in d e r u n g  d e r  u n g l e i c h s c h e n k 
l i g e n  W i n k e l p r o f i l e  im  S c h i f f b a u  e in e  
d r in g e n d e  N o t w e n d i g k e i t  i s t .

M a g n e t s t a h l . *
Von Diplom -Ingenieur G. H a n n a c k .

I—(in  einsam es Gebiet w ill ich heute betreten, 
ein G ebiet, in das noch w enig L icht ge- 

drungen ist. So w enig gekliirt heute noch die 
Theorien iiber das W esen  des M agnetismus sind,

* Wenn der VerfaS8er in dor obigen Abhandlung 
sich dahin ausspricht, daB er mit ihr eiu bisher in 
der Literatur noch wonig behandeltes Gebiet betritt, so 
vermogen wir ihm nur boizupfłichten; wir hoffen aber,

so unsicher und tastend is t unser W issen  dar- 
iiber, w ie sich jene ratselliafte N aturkraft am 
besten unter den W illen  des Menschen beugen laBt, 
w ie w ir sie, is t  sie einm al da, festhalten konnen.

daB die Arbeit fur viele uimerer Leser die Anregung 
sein wird, mit dem Schatze ihrer Erfahrungen im 
AnschluB an die obigen Mitteilungen nicht zuriick- 
zuhalten. Die Redaktion.



1238 Stahl und Eisen. Magnetstahl. 28. Jahrg. Nr. 35.

Dafi fur unsere moderne Technik nur das 
E isen bezw . E isen- und Stahllegierungen iu B e- 
traclit kommen, is t  Selbstverstandlich, denn das 
M agnetisieren anderer w eniger Korper is t wohl 
vom w issenschaftlielien Stam lpuukte aus inter- 
essant, fiir den gestaltenden  Ingenieur aber be- 
langlos. Von rornherein mufi man das M ate
riał, das den M agnetismus festhalten  soli, in 
zw ei Gruppen sclieiden: einmal w ollen w ir ein ^Ma
teria ł haben, das momentan lioch m agnetisch  
w ird, aber ebenso sclm ell den M agnetismus 
w ieder yerliert, anderseits w ollen  w ir M agnete 
lierstellen , die dauernd den M agnetismus fest- 
balten: „ D auerniagnete “ w ill ich sie nennen.

D ie Untersuchungcn iiber ersteres M ateriał 
sind ziem lich w eit yorgeschritten , wahrend die 
F orschung bezuglich  der D auerniagnete w eitaus 
unbefriedigender geblieben ist. Hauptsttchlich 
sind es die B eziehungen der chemischen Zu
sam m ensetzung des M aterials zur L eistungs- 
fa liigkeit des M agneten, die noch in reclit tiefes  
D unkel geh iillt sind, und gerade die chemische 
Zusam m ensetzung der L egierung is t fiir die 
L eistu ngsfah igkeit der M agnete ein iiberaus 
schw erw iegender F aktor, w enngleich die Behand- 
lungsw eise wiihrend der Fabrikation eine ebenso- 
w enig  untergeordnete R olle sp ielt. B ew iesen  ist, 
daB sich nur eine hiirtbare E isenlegierung fiir 
die D arstellung von D auerm agneten eignet, also 
Stahl. Im allgem einen ste ig t mit zunelimender 
H artę auch die K oerzitivkraft, bei einem ge-  
w issen  H artegrade aber hort die Zunahme an 
K oerz itiyk raft auf und sinkt bei w eiter ge- 
ste igerter  H artę w ieder lierab. Ich habe im 
w esentlichen die A ngaben von  Frau Sklodowska- 
C urie* bestiitigt gefunden, daB die Grenze des 
K ohlenstoffgehaltes bei 1 ,2  °/o liege. Ich mochte 
■die K ohlenstoffgrenze — w enigstens fiir W olf- 
ram stahle —  noch etw as niedriger legen.

Y or allen D ingen muB der Stahl feinkornig 
sein. Man hat dies mit auBerordentlich gutem  
E rfo lge durch Zusatz von W o lf r a m  erreicht. 
Ganz m erkwiirdig is t, daB auch der Zusatz von 
W olfram  an ganz bestim m te G renzw erte ge- 
bumlen is t . E s is t mir liiiufig begegnet, daB 
gu ter  M agnetstahl durch Erhohung des W olfram - 
gehalt.es um nur w enige H undertstel Prozent 
nicht nur nicht besser, sondern direkt schlecht. 
wurde. N atiirlich w ird es das Bestreben des 
konkurrenzfaliigeh H iittenm anues sein, den W olf- 
ram gehalt m oglichst zu erniedrigen, da ja das 
W olfram  trotz seiner ausgedehnten Anwendung 
immer noch recht teuer is t, schwankt doch sein 
P reis ste ts  zw ischen  5 bis 10 J k  f. d. Kilogramm. 
D as W olfram  allein macht aber durchaus nicht 
die Giite des M agnetstahles aus, yielm ehr ist 
es das Zusammenwirken verschiedener Elemente,

* E. S c hmi d t :  „Dio magnetische Untersuchung 
des Eisens und verwandter Metalle" 1000 S. 129.

die die L eistungsfah igkeit des M agneten nach 
der guten oder schlechten Seite hin beeinłlussen, 
und es is t fa st so, ais ob die N atur fiir den 
H ochstgrad der m agnetischen K apazitat ein ganz  
bestim m tes M engenverhaltnis der L egierungs- 
bestandteile fe s tg ese tz t liiitte.

W as nun die W irkung der verschiedenen  
E lem ente anbelangt, so bin ich zu folgendem  
R esu lta t gekommen. K o h l e n s t o f f  und W o l f 
r a m  sind die w ichtigsten  B estandteile guten  
M agnetstahles. A uf das richtige M engenver- 
haltnis* dieser beiden E lem ente hat der H iitten- 
mann vor allen D ingen sein Augem nerk zu 
richten, gegen  diese beiden B estandteile treten  
alle iibrigen mehr oder w en iger zuriick. M a n 
g a n  soli die K oerzitiykraft des Stahles w esent- 
lich verringern; a lle  M agnetstahlproduzeuten  
scheinen dieselbe Meinung zu yertreten , ich bin 
durch vielfache V ersuche zu der U eberzeugung  
gekomm en, daB ein hoherer M angangehalt die 
K oerz itiyk raft (K apazitat) n icht w esentlich  be
einfluBt, wahrend er sicher schikllich auf die 
Perm anenz (ich nenne so die K raft, den Mag- 
netism us dauernd zu behalten) einw irkt. Ein  
M agnetstahl mit hoherem M angangehalt ais 
0 ,2  bis 0 ,3  °/o liifit sieli g u t m agnetisieren, ver- 
lier t aber den M agnetismus ziem lich sclm ell. 
S i l i z i u m  w irkt in kleiner Menge nicht schiid- 
lich , ja  der S ilizium gehalt, den naclistehende 
A nalyse eines yorziiglichen B olilerm agneten auf- 
w eist, is t sogar verhiiltnism afiig lioch:

C .................. 0,597 o/0 S .................  0,038 %
W .................  5,369 „ S i .................  0,255 „
Mn . . . .  0,176 „ Cu . . .  . 0,004 „
P ................. 0,018 „ Cr . . . 0,000 „

S c h w e f e l  beeintrachtigt in Mengen. w ie 
er in einigermaBen reinen Stahlsorten  auftritt, 
w eder K oerzitiykraft noch Perm anenz. Mit 
dem P h o s p l i o r  scheint es sich ebenso zu vev- 
halten . K u p f e r  is t  schadlich; ich muB in 
diesem P unkte rerschiedenen F orschern w ider- 
sprechen; es m ag sich dariiber streiten  lassen , 
wenn man nur reine K ohlenstoflstiihle in B e- 
tracht zieh t, bei W olfram stahlen — und nur 
diese haben fiir. D auerniagnete praktische B e- 
deutung — is t  ein K upfergehalt entschiedeu zu  
yerw erfen.

N i c k e l  liiBt sich in derselben W eise  be- 
urteilen w ie K upfer: selbst in ganz geringer  
M enge dem Stahl zu gesetz t. m erkt man die 
Schadlichkeit deutlich.

M o ly b d a n  lafit sich yerw erten , doch steht. 
sein W irkungsgrad absolut in keinem  V erhaltnis 
zu seinem liolien P reise . Ein MolybdUnstahl yon  
Chatillon-Commentry mit 3 ,5  °/o Molybdan neben
0 ,5 1  °/o K ohlenstoff z e ig t nach A ngaben von Dr. 
E. Schmidt eine K oerzitiykraft von 60 °, wahrend  
ein solcher mit 4 °/o ^lolybdan und 1 ,2 4  °/o 
K ohlenstoff eine K oerzitiyk raft von 85  0 be
sitzen  so li. Ganz abgesehen von dem enorm
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hohen P reise  ileś M olybdans is t  eine groflere 
V envenduiig dieses M etalles fur Dauerm agnete  
ausgeschlossen, denn jeder Spezialstahlinann  
kennt die Scliattenseiten, die d ieses M ateriał 
dem Produkt yerle ih t. Ein mai is t  das Schinćlzen  
der M olybdanstahle sehr unangenehm w egen der 
leichten Oxydierbarkeit, anderseits sind Molyb
danstahle sehr schw er zu beliandeln: beim Harten 
erhalten sie le ich t R isse, und wenn man auf die 
hunderterlei verschiedenen F or men der M agnete 
hinw eist, w ird jeder Fachmann gern auf dieses 
M ateriał verzichten , da das gleichm afiige Harten  
mancher M agnete w egen der kom plizierten  
Spannungsverhaltnisse olmehin genug Schw ierig
keiten bietet.

C h r o m  steht an W irkung dem W olfram  
ganz bedeutend nach und is t  w egen des durch 
seine A nw esenheit bedingten erschw erten Hartens 
ganz aufier acht zu lassen . T i  t a n  verschlechtert 
sowolil die K oerzitivkraft a is auch die Per- 
manenz und is t  seines hohen P reises w egen  
(38 jK> f. d. kg) ohnedies fiir die H erstellung von 
M agneten nicht brauc-hbar, dereń Rohm aterialpreis 
ja  zw ischen 100  bis 140  J b  fiir hundert K ilo- 
gramm schwankt.

E ingangs sprach ich davon, daB der M agnet
stahl vor allem sehr feinkornig sein miisse; ich  
w ill mir darin selbst w idersprechen: ich ver- 
suchte, M agnete aus naturhartem Stahl herzu- 
stellen , dessen W olfram - und Chromgebalt ganz 
bedeutend war, es w ar also ein ganz unendlich 
feinkorniges M ateriał; und das R esu ltat?  D er Stahl 
nahm sozusagen nicht eine Spur von Magnetismus 
auf; M agnete aus Schm iedeisen konnte man da- 
gegen Torzjiglich uennen.

Aus diesem Y ersuche gelit hervor, daB auch 
der F einkórnigkeit ein Ziel g e se tz t ist. Ein 
Arbeiter aufierte, a is er das schlechte R esultat 
an dem Sclm elldrehstahl sali: „Ja, der is t r ie l 
zu dicht, da kann der M agnetism us nicht durch!“ 
Ich w ill noch erwahnen, daB es mir gelang, 
her'vorragend gute M agnete aus einem Stahl 
herzustellen, der des W olfram s ro llig  entbehrte, 
nilmlich aus einem Chrom - Vanadium stahl. D ie 
schlechten E igenschaften , die das Chroni fiir 
das H arten besitzt, wurden durch das V a -  
n a d i u m beseitig t oder doch w esentlich herab- 
gemindert. D ieser M agnet is t aber nur in 
w issenschaftlicher B eziehung in teressant, da Mag
nete, aus solchem Stahle h erg este llt , kaum zu 
bezahlen waren.

W er fen w ir nun einen R uckblick au f meine 
kurzeń Ausfiihrungen, so diirften daraus die 
Schw ierigkeiten einigerm afien erhellen, die dem 
Hiittenmann beim Erschm elzen von M agnet- 
stahlen eńtgegentreten . So w ie sich durch 
Perm utation die R eihen rerseliiedener GroBen 
ins Unendliche steigern  lassen, so unendlich sind 
die V arietaten der chemischen Zusamm ensetzung 
von M agnetstahlen, zumal es durchaus keiner

groBen Mengen bedarf, die die Brauchbarkeit 
des M agnetstahles in F rage ste llen ; w euige  
H uudertstel einer B eim engung geniigen oft, um 
alle guten E igenschaften  des M agneten bedeutend 
herabzudriicken.

Ein T rost aber bleibt dem Ingenieur - Che- 
miker, der M agnetstahl herstellen  m uB : nicht er 
is t  es immer, der die R eklainationen der Kftufer 
heraufbelchw ort, nein, sein  K ollege, dem die 
Fabrikation der M agnete obliegt, vern iclitet oft, 
mit einem Streich, w as der erste errungen hat. 
V or allem ist es ein unsaehgem afies H arten, das 
die schw erstw iegenden F olgen  nach sich zieht. 
B ei 8 5 0  0 C. lieg t im allgem einen die lich tig e  
H artetem peratur, w enngleicli die A bkuhluugs- 
kurve eines vorziiglichen M agnetstahles der 
Firm a J . A . H e n c k e ls -Z w illin g sw e r k , Solingen, 
noch zw ei H altepunkte, den einen bei 74 0  °, 
den andern, sehr scliarf ausgepragten , merk- 
w iirdigerw eise bei 5 0 0  0 ze ig t. D ie idealste  
H artung scheint die im elektrischen Harteófen  
zu sein, doch b ietet die H artung mit H ilfe des 
schm elzfliissigen Salzbades erhebliche Schw ierig
keiten, nicht w eil die anhaftende Salzscliicht 
eine a llse itig  sofortige Beriihrung des M agneten  
mit der H artefliissigkeit hinderte, der Grund ist 
vielm ehr der: bei M agneten rerlangen  die Ab- 
nehmer oft Z ehntelm illim eter-G enauigkeit in den 
A bm essungen. D iese wird hauptsachlich in der 
M aulweite nur erreicht, w enn man vor dem 
Eintauchen in die H artefliissigkeit ein haarscharf 
passendes ZwischenstUck in das Ma ul einschiebt; 
diese P rozedur zusammen mit dem Herausnelimen  
des M agneten aus dem B ade und dem richtigen  
F assen  m it der Zange dauert m itunter aber so 
lange, daB die H artetem peratur schon bedeutend 
gefallen  is t, bevor der M agnet in die H arte
fliissigkeit ge lan g t; unangenehm is t  auch das 
F assen  des m it fliissigem  Salz behafteten M ag
neten mit der feuehten Zange bezw . das E in- 
schieben des nassen Zw ischeństiickes in das Ma ul. 
B ei der Beriihrung des Z w ischeństiickes oder 
der Zange m it dem M agneten sp ritzt das fliissige 
Salz um die A rbeitsstatte  des H artens. E ine  
groBe M iBlichkeit besteht auch darin, daB 
beim erneuten Einhangen grofierer M agnete die 
Tem peratur des B ades erheblich sinkt und auf 
diese W eise  eine ideale gleichm afiige H artung  
illusorisćli gem acht wird.

Um zu zeigen , woleli yerschiedene M agnet- 
formen die E lektrotechnik verlangt, lasse ich 
einige der M agnetformen folgen, w ie sie M ufig  
bekannte M agnethersteller w ie H enckels-Z w illings
werk, Solingen, oder Gebr. B ohler A .-G. jahrlich  
zu Hunderttausenden liefern. Man erhalt durch 
einen B lick  auf die Abbildungen einen unge- 
faliren B egriff davon, w ie schw ierig bei der und 
jeuer Form eino gleichm afiige H artung zu  er- 
zielen  ist, ohne daB der M agnet beim H arten  
delbrm iert wird oder R isse bekommt.
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D er V erw endungszw eck von Dauerm agncten  
ist. sehr yerscliiedenartig. Ich ziihle liier den 
H auptbedarf auf. Sogenannte Postm agnete w er
den jahrlich zu yielen  Tausenden zur H erstellung  
von Telephonen gebraucht (Berlin schrieb vor  
einigen Jahren eine Komraission von 30 0 0 0  
Stiick aus), ferner beanspruchen eine sehr grofie  
Menge die W erke, die sich mit der H erstellung  
von elektrischen Zahl- und Kontrollapparat.cn

<S.

bofassen; eine grofie A nzahl sogenannter W ecker- 
m agnete werden verbrauclit fiir die W eckappa- 
rate und L autew erke der H otels und der B lock- 
stationen der Eisenbahnen, und in neuerer und 
neuester Zeit gehen eine betrachtliche A nzahl 
nach den Autoinobilfabriken ais Ziindermagnete 
fiir die Motoren.

An dieser S te lle  moclite ich noch auf einen  
Punkt aiifmerksam machen, der fiir den M agnet- 
fabrikanten oft aufierst unliebsam is t: D ie E lek- 
tro-Ingenieure scheinen haufig Apparate zu kon- 
struieren, bevor sie sich iiber Zweckm aBigkeit 
oder U nzw eckniafiigkeit der fiir die Apparatur 
notigen M agnete im klaren sind. D ies macht

dem Hiittenmann, der den Stahl herstellt, und 
ebenso dem B etriebsleiter der M agnetfabrik oft 
ganz auficrordentliche Schw ierigkeiten , denn fiir 
einen guten  D auerm agneten bedeutet die zw eck- 
m afiigste Form oft fa st a lles. Man kann den 
best.cn M agnetstahl verw enden, die aufierste  
V orsicht beim H arten usw . w alten lassen, zum 
Schlufi taugt der M agnet doch nichts. So konunt 
es haufig vor, daB ein M agnet ein G ew icht be
s itz t , das in keinem auch nur annahernden V er- 
haltnis zu seiner K apazitat und Perm anenz steht.

Zum Messen der m agnetischen K raft bedient 
man sich fiir Dauerm agnete in der P rax is eines 
Apparates der D eutschen T elephongesellschaft, 
B erlin . D ie W irkungsw oise desselben beruht 
auf Induktion, dereń Starkę von dem Kern  
einer Spule aus durch H ebelw erk auf einen  
horizontal schwingenden Z eiger iibertragen uiul 
auf einer in Grade eingeteilten  Skala abgelesen  
wird. L eider is t  dieser A pparat nur fiir eine 
ganz bestimm te Sorte von M agneten brauchbar, 
und es w are eine dankensw erte A ufgabe fiir  
E lektrotechniker, einen A pparat zu konstruieren, 
dessen E inrichtung eine v ie l ausgedehntere A n
wendung gesta tte te , w eil eben, w ie oben er- 
w ahnt, ein M agnetstahl in der Form des zum 
A pparat passendenM agneten yorziig lich e L eistung  
anzeigen  kann, wahrend ein anderer M agnet aus 
demselben Stahl ganz und gar lahm bleibt und 
dem M agnetproduzenten jed e Handhabe genommen  
ist, die. Fehlerquelle zu entdecken.

So harren denn des Forschers, der sieli au f 
dieses kurz sk izz ierte  Spezia lgeb iet der Stahl- 
erzeugung begibt, viele  R atsel, die aber einer 
L osung w iirdig sind; heifit es doch, damit der 
m odernsten aller Grofiindustrien, der E lek tro
technik, einen grofien D ienst zu le isten  und dem 
Spezialstahlm ann den W eg  zu w eisen, auf dcm 
er dem uberliaupt erreichbaren R esu ltat, w as  
M agnetstahl anbelangt, naher riicken kann. E ine 
Schw ierigkeit w ird die Sache haben: bei den 
F orschern, die in der P raxis stehen, diirfte 
w enig  U nterstiitzung zu finden sein , denn die 
„Kniffe" muB der P raktiker fiir sich behąlten, 
und Kniffe g ib t es auf, dem zitierten  G ebiete  
unsagbar v iele .

U ntersuchung der Bruchenden eines im Betriebe 
gerissenen Drahtseiles.

Y on P rofessor E . H e y n  und P rivatd ozent D ip l.-In g . 0 .  B a u e r .  

(Mittoilung aus dem Konigliehen łlaterialpriifungaamt zu GrroB - Lichtorfelde.)

Unter B ezugnahm e auf den von A . M a r te n s  
erstatteten  „B ericht*  iiber die mikro- 

skopische U ntersuchung des am ‘31. Dezember 
1882  au f der Steinkohlenzeche »F iirst Harden-

* „Mitteilungen aus den Konigliehen Tochuischen 
Yersuchsanstalten", II. Jahrgang 1884, S. 24.

berg« gebrochenen F ord erseiles“ sollen hier m it 
G enelnnigung des A n tragstellers ein ige kenn- 
zeichnende Bruch erscheinungen an einem im B e
triebe gerissenen D rahtseil m itgete ilt werden. 
D ie Bruchenden sind in Abbildung 1 w ieder- 
gegeben . D ie Enden 1 und 2 gehoren laut



Angabe des A ntragstellers zusammen. D ie mit 
einem vom Brnch entfernt liegem len A bsclm itt 
desselben Seiles ausgefiihrten Priifungen auf

Z ugfestigkeit und Dehnung ergaben befriedigende 
Ergebnisse (yergleiche Zahlentafel I).

Es bestand der Y erdacht, daB der Seilbruch 
durch frevelhafte Hand yerschuldet war. D ie

mit Seilschm iere eingeschm iert mul nicht ver- 
rostet. D ic Bruclienden der einzelnen D rahte 
zeigten  folgendes Aussehen:

1. Zum T eil waren E in- 
schniirungen der D rahte zu 
erkennen, ahnlich w ie sie beim 
ZerrciBversuch auftreten (ver- 
gleiche Abbildung 2 von Soil- 
abschnitt, Nr. 1).

2. Zum T eil w ar der Bruch 
erfolgt, ohne daB an der Bruch- 
ste lle  deutliche Einschniirung  
erkennbar w ar (verg l. Abbild. 3 
von Seilabschnitt Nr. 2).

3 . An zahlreichen Stellen , 
sowohl in unm ittelbarer N ahe 
des Bruches, w ie ąucli in 
groBerer E ntfernung von ihm, 
waren spiralform ig verlaufende 
rillenartige Y ertiefungen sicht- 
har (verg l. Abbildung 4 von  
Seilabschnitt Ni-. 2).

4. V ereinzelt traten auch 
rundliche Eindriicke auf (verg l. 
Abbildung 3 bei e von Seil
abschnitt Nr. 2).

5. Zahlreichc Drahtenden, namentlich vom  
Seilabschnitt N i’. 2 w iesen starko Quer- 
sclm ittsveranderungen in der N ahe des B ru
ches auf.

St.u,F,*l57

Abbildung 1. Brucbenden des unterBuchten Brabtaeiles.

26. August 1908.

^ owarzystwo^ Ml] a c z o p k i en 
Odlewni Stali I ZsWaddw. M echantciwyd
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Abbild. 2. Bruchendc de8"Seilabscbnittes 1. X 16

Bruchstellen 1 bis 3 (siehe Abbild. 1) wurden 
daher auf Spuren gew altsam er E inw irkung von  
auBen, z . B . durch F eile  oder Meifiel, unter- 
sucht. Seilabschnitt Nr. 3 (siehe Abbildung 1) 
war im Zustand der E in lieferung ins Anit stark  
rerrostet. D ie Seilabschnitte N r. I uud 2 waren

Abbild. 3. Brucbende des Seilabschnittes 2. X  16

6. T eilw eise  w ar der urspriingliche rundę 
D raht flach oder kantig  gedriickt (yerg l. A bbil
dung 5 von Seilabschnitt N r. 2).

S t e l l e n  m it  M e iB e l e in t r i e b e n ,  E in -  
f e i lu n g e n  u sw . w a r e n  n ic h t  v o r h a n d e n .  
D ie im yorstehenden bescliriebenen Yeranderun-
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gen iler urspriinglichen Querschnilte (ler Drillite 
sinil kennzeiclm end fiir m echanische Abnutzungen  
ileś D rahtm aterials wiihrend des B etriebes, her-

Abbildung 4. X 16

Brucliende des Soilabscbnittes 2 .

Abbildung 5.

Bruchende des

X 16

Seilabschnittes 2.

S chn itt a —b.

yorgerufen durch ste llenw eise starkę Bean- 
spruchung. V erletzungen  durch frevelhafte Hand 
lagen  an den B ruchstellen  n icht vor.

Anzahl d .D uch ten  
f. 1 m Probenl&nge
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Eisengewinnung im nordlichen Bayern vor hundert Jahren.
Y on Dr. A l b e r t  S c h m i d t  iu W unsiedel.

W
ie  iu  einem G ebiete, in welchem die W iege  

des deutschen Berghaues stand, —  in dem 
Gebiete des ehem aligen H arkgrafentum s Bayreuth, 
dem neben der erzreichen Umgebung bei Stehen 
und N aila  vor allem  das noch erzreicliere F ichtel- 
gebirge zugehorte, — die einst bluhende E isen

gew innung* endig-te, das zu ze igen , is t der Zweck  
der yorliegendeu A rbeit. D ie U rsaclien des 
V erfalls waren lokaler N atur, manchmal auch 
F am ilienverhaltn isse, besonders aber die alten  
B ergw erkskrankheiten im Bayreuther Lande: 
Mangel an Mut, w enig Sinn fiir Neuerim gen, 
w as veranlafite, das zu iibersehen, w as eine 
neue Zeit gebieterisch forderte. Gar zu gerne 
w ollte man ernten ohne zu siien, und wenn es 
galt, Opfer zu bringen und zu riskieren, dann 
jtflegte man in der R egel au fzuhoren; eine Er- 
sclieinung, die ubrigens anderwarts auch be- 
obachtet worden sein soli.

Je  mehr man in die Geschichte des B ay
reuther B erghaues eindringt, desto mehr erkennt 
man nach dem W enigen, w as vorlieg t, daB diese 
B liite yor den Jahren 1 4 3 0  oder 1431  gelegen  
ist. Dam als fielen die H ussiten in das Land, 
und nur w eniges von dem durch sie roli und 
sinnlos Zerstorten erstand zur alten B liite wieder, 
manches erlag auf immer. Aber der Reichtum  
an E isen  war im  F ich telgeb irgc  Y iel zu grofi, 
ais daB man es hiitte liegen  lassen konnen, und 
die E isengew innung h ie lt sich jahrhundertelang  
doch auf solcher Hohe, dafi dabei ein grofier 
T eil der einlieimischen B evolkerung Nahrung und 
Arbeit fand.

Je  nach der Zeit und der A nsicht des be- 
treffenden H errschers w ar es Yerschieden, w ie sich  
die m arkgriiflich-hohenzollernsche R egierung zu 
diesen B ergw erksbetrieben ste llte . D as E ine aber 
war allen Herren gem einsam , dafi sie stets geld- 
bediirftig waren, und die m eisten davon glaubten, 
daB der E rzreichtum  des F iclite lgeb irges am 
besten geeign et w are, ohne v ie l R isiko dieses 
Bediirfnis zu befriedigen. W as da alles unter- 
nonimen wurde, gehort nicht in den Rahmen 
dieses B erichtes. Um aber zu zeigen , w ie sehr 
man oft danebenschlug, m ogę nur die T atsache  
angefiihrt werden, daB von 17 6 4  bis 1769  ein 
ehemaliger B adergeselle , namens Schroder, ais D i
rektor sam tlicher B ergw erke im Lande an geste llt  
war. A ber durch B ergfreiheiten , die immer 
wieder erneuert und immer ausgedelm ter wurden, 
wurde doch lange Z eit fiir die E isenw erke ge- 
sorgt. U. a. wurden die Ham merwerke mit H olz- 
rechten begnadet, die heute, trotzdem  die indu-

YergJ. „Stahl und Eisen" 1907 Kr. 13 S. 443.

striellen  A nlagen verschwunden sind, a is kost- 
bare R echte fiir die A nw esen noch fortbestehen. 
A is 1791  der le tz te  der A nsbachisch-Bayreuth- 
sclien H ohenzollern A lexander das Land anPreuBen  
abgetreten hatte, kam K arl A ugust Yon Harden- 
berg ais R esident nach B ayreuth. W as er in 
dem Fiirstentum  antraf, leg te  er in einem B e- 
richte an die R egierung nieder, der zum groBten  
T eile  in einer Studie von Dr. Chr. M eyer iiber 
Hardenberg und seine Z eit und seine V erw altung  
der Fiirstentum er Ansbach und B ayreuth  (B reslau  
1892 ) w'iedergegeben is t. A uf koniglichen B e- 
fehl hin wurden von der neuen R egierung g e 
rade die B ergbauverhaltn isse genau untersucht, 
A le x a n d e r  v o n  H u m b o ld t  erschien im Auf- 
trage der R egierung und w ohnte von 1 7 9 3  bis 
18 0 4  abw echselnd in Steben, A rzberg und Gold- 
Kronach.

Zunachst lo ste  man das a lte  m arkgrafliche 
B ergdepartem ent auf, errichtete drei B ergam ter  
und eine B ergbauhilfskasse und eroffnete die 
B ergschule in Steben. E s w aren in den ersten  
Jahren des 19 . Jahrhunderts im F ichtelgeb irge
11 H ochofen, 5 B lauofen, 28 Frischfeuer, 
7 Zain- und 2 Blechhamm er eingerichtet; kleine 
H am m erwerksbetriebe, w elche die T aler belebten, 
zahlte man gegen  40 . G earbeitet wurde nur mit 
H olzkohlen, w eshalb man auf allen W egen  und 
Stegen im W ald e heute noch auf die unverw iist- 
lichen Spuren von K ohlereien stofit. 1791  ver- 
schlangen diese K ohlereien im Y erein mit 21 
vorhandenen Kalkijfen 33 60 0  K lafter (ungefahr 
zu 3 Ster) H olz, zu denen die Staatsforsten  
20 2 3 0  abgaben, wahrend 3 7 5 0  aus dem benach- 
barten Bohmen eingefiihrt, die iibrigen aber aus 
P riyatw aldungen  geholt wurden. Man darf der 
dam aligen preuBischen R egierung die Anerkennung  
nicht versagen , dafi sie bestrebt w ar, die im 
M arkgrafenlande vorgefundenen E isenw erke zu 
fordem . D as w aren zunachst die Spateisenstein- 
gruben in der Mordlau bei Steben und dann die 
zahlreichen, oft kleinen Eisengruben langs der 
beiden F ich telgeb irger K alkziige im Norden  
und Siiden der K osseineberge, wo Spat-, R ot
und erklarlicherw eise v ie l Brauneisenstein  ge-  
wonnen wurde. D ie E rze fo lgen  getreulich deu 
beiden Ziigen von kristallinischem  K alkę im 
Fichtelgeb irge.

E s kamen bew egte Zeiten, die aber der E isen
gew innung w enig schadeten. E s findet dies darin 
seine E rk laru n g , daB der V erkehr im allgem einen  
ein w enig  ausgedehnter w ar, und daB man, ein 
Zeichen der dam aligen Zeit, auf den Verbrauch  
der Produkte des eigenen Landes doch zum eist 
angew iesen  war.
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So sali es verhilltnism !tfiig gu t in den T agen  
aus, in denen das M arkgrafentum B ayreuth  unter 
preuBischer H oheit stand, w as von 1791  bis 1806  
der F a li war. Nach der Schlacht bei Jena und 
zw ar im Oktober 1806  zogen d ieF ranzosen  ein, und 
nach dem T ilsiter  Frieden kam das B ayreuther  
Gebiet unter franzosisclie V erw altung, Baron  
de Tournon erschien ais franzosischer Z ivil- 
gouverneur in  der Landeshauptstadt. D ie A rt, 
in w elcher die F ranzosen  die V erw altung dieses 
ilm en ganzlich  fremden L andes auffaBten und 
w ie sie nam entlich die B ergw erksbetriebe be- 
nrteilten und behandelten, verd ient alle An- 
erkennung. Tournons B ericht an N apoleon iiber 
Land und V olk , dessen w irtschaftliche Verha.lt- 
nisse, seine V orsclilage, diese zu heben, ze ig t  
von auBerordentlicher B egabung und liebevoller  
H ingabe. D ie A rt und W eise der B eurteilung  
der ihm anvertrauten P rovinz laBt den B ericht- 
erstatter ais geistreichen P ublizisten  erkennen. 
D as franzosisch abgefaBte Schriftstiick , welches 
sich in der oberfritnkischen Kreisbibliothek be- 
findet, hat der verstorbene R egierungsdirektor  
von Fahrenbacher 1 9 0 0  iibersetzt und im Druck  
erscheinen lassen .*

Tournon traf bei seinen R eisen im W un- 
siedler B ezirke, also im Gebiete des krista lli- 
nischen K alkes, das in zw ei Streifen sich in 
einer L ange von nur ungefiihr je  15 Kilom eter 
und einer B reite  von 2 bis 3 K ilom eter hin- 
zieht, 52 E isenbergw erke an. E s bedarf nicht 
der Erwahnung, daB es ungeinein kleine B etriebe 
w aren; keine Grube g in g  tiefer ais ungefahr 
30  m; es w ar das a lte system lose, oberflachliche 
Gescharre im B ayreuther Lande. Aber trotz-  
dem w ar man zufrieden, die kleinen Eigenlohner 
fanden ihre Rechnung. D er W ert der damals 
gefundenenE isenerzeberechnetesich  auf37 5 0 0 FI. 
(etw a 64  0 0 0  J(s) im Jahre, von denen ein V iertel 
nach Bohmen und in die Oberpfalz verkauft, 
das andere iui Inlande yerh iittet wurde. 1806  
waren in 2 staatlichen und 75 privaten B erg- 
w erken 3 3 5  A rbeiter beschaftigt, und im Lande 
selbst, das nur 61 Quadratmeilen (335  866  ha 
=  3 3 5 8  qkm) groB w ar, und dessen eisenerz- 
liefernde B ezirke sich w ie erwahnt auf w enige  
K ilom eter Ausdehnung beschrankten, wurden trotz  
vie ler  Maipgel in  den B etrieben 1806 240  644  
Zentner E isen h erg este llt , und 39 076  Gulden 
(ungefahr 66 5 0 0  d l )  dafiir ausgegeben. Ge- 
rechnet wurde das E isen  auf rd. 73 600  J(>. 1807  
gingen  in dem kleinen B ezirke 14 Hochofen, 
4 0  Eisonhammer, 3 R ein igungsanstalten  zur H er- 
stelłun g von Stabeisen, 2 W affenhammer, 2 W eiB- 
blechfabriken und 7 D rahtfabriken. D ie P reis- 
yerhaltn isse w aren fo lgende:

* Siehe L u d w i g  v o n  F a h r e n b a c h e r :  Die 
Prcmnz Bayreuth unter franzosischer Herrschaft. 
Wunsiedel 1900.

Roheisen 1 Ztr. 12 Gulden (ungef. 21,00 <-<) 
Eisenplatton „ 13—14 „ ( „ 22,75 Ji)
Werkzougo „ 3 0  ( „ 52,50 „«)
Eisenhleche ,  19 , ( „ 33,25 Ji)
Eiaendraht „ 4 2  „ ( „ 73,50 *%)

D er E xport von 7 330  Zentner R oheisen und 
P latten , von 10 0 0  Zentner Eisenblcch und 800  
Zentner Eisendraht brachte gegen  25 0  00 0  
in das Land. D ic R egierung hatte also alle  
U rsache, diese E isengew innung zu fordern und 
man kann der frauzosischen V erw altung auch 
nicht nachsagen, daB nicht a lles geschah, was 
in damnliger Z eit geschehen konnte. DaB der 
K rieg  im allgeineinen nicht so nachteilig  a u f  
diesen Industriezw eig einw irkte, w ie man an- 
nohmen so llte , hatte seinen Grund darin, daB 
der Konsutn, w ie w ir schon anfiihrten, doch zum 
groBten T eile  in dem engen Gebiete des eigenen  
Landes stattfand und die geologischen Verhalt- 
nisse, vor allem der Y erlau f der T aler, so is t ,  
daB die Heer- und HandelsstraBen von jeher  
gezw ungen waren, das Gebirge zu uingehen. 
E ntscheidungen kriegerischer A rt werden sich  
w ohl stets auBerhalb der B erge des F ichtel- 
geb irges abspielen.

1810  zogen die Franzosen ab und die 
B ayern ein. Im F ichtelgeb irge und im nahen 
Frankenw alde wurden zunachst die zw ei B erg- 
amter Steben und W unsiedel belassen, beide 
unter das Oberbergamt G old-K ronach  g este llt . 
Zu diesen kam in dem ersten Jahrzehnte der 
bayrischen H errschaft noch das B erg- und 
H uttenam t F ichtelberg am B erge Oclisenkopf, 
das w ir bisher noch nicht erwithnten, w eil w ir  
nur die m arkgraflich-brandenburgischen V erhalt- 
nisse zu schildern hatten. Nachdem das Land 
zu B ayern gekoinraen w ar, waren die F ichtel- 
berger A nlagen nutzurechnen, w elche von jeher  
unter bayrischer D irektion standen. E s wurde 
dort der schone E isenglanz vom G leisinger F els  
yerarbeitet, w'as dem groBten T eil der unm ittel- 
bar am Siidhange vom Oclisenkopf wolmenden  
B evolkerung N ahrung gab, w elche auch rasch 
yeran n te , ais die E isengew innung dort aufhorte.

In diesen nun yereinigten , raumlich so sehr 
w enig  ausgedelm ten B ezirken w aren 1 8 1 2 /1 3
7 3 E isenbergw erke, im W unsiedler Gold-Kronacher 
allein  50  im B etriebe (3 bei Schirnding, 41 bei 
A rzberg und Rothenbach, 2 bei GSpfersgriin,
4 unw eit Holenbrunn bei W unsiedel), w elche 247  
B ergleu te beschaftigten . G efordert wurden 15 535  
Seidel dichter B rauneisenstein , das Seidel zu 
8 0 5 0  N iirnberger K ubikzoll, e tw a 3/i K ubikineter; 
die Stebener B ergw erke lieferten  in 31 Gruben 
15 861 Seidel B i-aun- und Spateisenstein . D ie 
E isenw erke, w ie uberhaupt die einschlagigen  Ver- 
haltn isse w aren in bayrischer Z eit die gleichen ge- 
blieben, die E isenpreise w aren um ein klein w enig  
b illiger  gew orden, R oli- und GuBeisen kosteten  
g egen  friiher 21 <Jb f. d. Zentner nur noch 8 bis
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10 d(> (5 bis 6 Gulden), die B leclie sta tt 3 3 ,2 5  cM> 
(19 Gulden) je tz t  nur 28  di> (16  Gulden). D iese  
E isenw erke vei'bi'auchten aber iin Jabre die 
riesige H olzineuge von 23 190  K laftcr (die 
K lafter zu ungefahr 3 Ster gereelniet), be- 
:scli;lftigtcn 725  A rbeiter und verbraucliten 32 884  
Seidel E isenstein . Dabei is t  zu beriicksichtigen, 
dafi hierzu noch Erz zu rechnen is t, das aus 
den unmittelbar benachbnrten Gegenden der 
Oberpfalz eingefiihrt und mit verh iittet wurde. 
D ie alten bayrischcn W erke bei F ichtelberg, die 
weder H ussiten-E infiille, noch der DreiBigjitlirige 
K rieg vornichten konnte, bestanden aus 1 Hocli- 
ofen, 2 Frischfeuern, 1 Zainhammer, 2 Blech- 
w alzw erken und spilter aus einer GieBerei. Sie 
lieferten  1 8 1 2 /1 3  56 4 7  Zentner R oli- und GuB- 
eisen, 10 8 5 8  Zentner Stabeiscn und Eisenbieche, 
669 Zentner Zaineisen, w ozu 5 2 9 6  K lafter Holz 
und 4 8 6 5  Seidel E isenstein  erforderlich waren.

D ie Hochijfen im Bayreuthsclien F ichtelge- 
birge pflegten nur 27 bis 30 FuB lioch zu sein 
und hatten eine B etriebszeit von nur 2, seltener 
von 9 Monaten. In 24  Stunden wurde gewohn- 
lich zw eim al abgestochen und bei gutein Gange 
gew ohnlich 100  Zentner R oheisen gewonnen. 
A uf 4 KubikfuB E rz rechnete man im allgemeinen  
20 KubikfuB Kohlen (1 : 5), ais FluBmittel 
diente 1/g bis l ji  Kalk. Um einen Zentner Roh
eisen zu śchm elzen, verbrauclite man 2/r, K lafter 
H olz, diese zu 126 Kubikschuh gerechnet.

D ie Zahlen geben annahernde, aber keine 
ganz genauen Bilder, w eil man, w ie friiher 
wohl allgem ein, so auch im F ichtelgeb irge, alles 
gem essen und nie gew ogen  hat. Im Bayreuthsclien  
wurde iiberhaupt alles, auch die Nahrungsm ittel, 
z. B . Obst, Kartoffeln und dergl. gem essen.

D ie Hammer w ogen nur 3 bis 3 1/ i  Zentner 
und mach ten in der M inutę 90 bis 120  Schlage, 
die W alzw erke wurden von guBeisernen W asser- 
radern bedient. GroBe Eisenscheren beschnitten  
die Bleche, die A bfalle verarbeitete die ba}r- 
rische Gewehrfabrik zu Fortschau bei Kemnath. 
D ie F ichtelgeb irger E isenbieche wurden allgemein  
gelobt. D as V erzinnen derselben brachte vor 
dem D reifiigjahrigen K riege das m ittelalterliche 
W unsiedel zu hoher B liite. D ie Waffenhammer 
lieferten Sageb latter, Sensen, R eifen, Schaufeln  
und dergl. im K leinbetriebe. D er Zentner der- 
artiger W are wurde im D urchschnitt auf 30  
Gulden (5 2 ,5  d t )  angeschlagen. An den Fliissen  
E ger und der Nab lagen die D rahtw erke, welche 
uugefahr 70 A rbeiter beschaftigten. Durch 
W asserkraft. b ew egte Zangen zogen den Draht 
durch Locher einer S tah lp latte , anfangs durch 
groBere, dann durch fe in ere ; und durch Schiitteln  
und Reiben der Drahtbuude aneinander gelang  
es, den D raht in  einfachster W eise  zu polieren. 
Noch zu erwahnen is t  hier das Sehmieden von 
Blechlofteln im Schneeberggebiete und das H er- 
stellen  von dauerhaften N ageln  m ittels Hand-

arbeit in zahlreichen kleinen Betrieben in W un
siedel und W eiB enstadt.

So w ar es in den ersten zw ei, ja  fast drei 
.Tahrzelinten im Frankenwalde und im F ich te l
gebirge, wo uberall die kleinen Hammer pocliten  
und die Feuor leuchteten. H eute noch stehen  
w ie E d elsitze  die a lten  W olm ungen der Hammer- 
herren an den FluBlaufen, wohl erkenntlicli und 
von cliem aligen W oblstande zeugend. E in iiber- 
schw cnglicher B eschreiber des F ichtelgeb irges  
erklart, dafi er beim U eberblicken des W unsiedler 
T ales den Eindruck gehabt hatte, a is hatte Vulkan  
mit seinen G esellen Memnos verlassen  und hatte  
sich hier angesiedelt. A is M erkwurdigkeit mag 
gelten , dafi, ais im Jahre 18 0 5  K onigin Luise 
von Preufien zu Alexandersbad bei W unsiedel 
w eilte , nicht w eniger w ie 50 0  B erg- und H iitten- 
leute vor das Schlofi zogen , ihr zu huldigen. 
D ie H am m erschm ied-Fam ilien (Refi, J llin g , Muller, 
Schreier usw .), dereń Namen auch im H arz und 
inT h iiringen  auftauchen, haben sich jahrhunderte- 
lang erhalten bis auf den lieutigen T ag . In 
friiherer Z eit w ar W unsiedel der H auptrer- 
sam m lungsort und an den Sonntagen stromten  
aus der ganzen Gegend die B ergleute dort zu- 
sammen.

Schon in den 1 8 3 0 e r  Jahren w ar der Riick- 
gang zu bemerken. Zunachst wurden die Gruben 
w assernotig, es hieB Opfer bringen und da 
m achte sich auch bald die eingangs erwalm te 
m arkgraflich-bayreuther B ergkrankheit bemerk- 
bar — man entschloB sich nicht zum Stollen- 
bau und nur, w enn es sehr g iin stig  g in g , zum 
A ufstellen  von Maschinen oder Pumpwerken, 
lieber horte man auf. In A rzberg ste llte  man 
im Staatsbetriebe ein Pum pwerk her, das durch 
seine K om pliziertheit beriichtigt wurde. D ie  
Z eit verlan gte auch immer mehr E inteilung, 
mehr R echnen, Sparen an A rbeit und Geld. 
W enn man bedenkt, dafi man mehr ais hundert 
Jahre lang an einer S te lle  das E isen grub, dann 
es auf schlechtem  W eg e  zw ei Stunden w eit zum 
Hoehofen schaffte, um es iiber die B erge w eg  
vier Stunden lang  auf unbeschreiblichem W ege  
zur Schiniede zu transportieren, so is t verstand- 
lich, dafi dies einmal aufhoren mufite. D er 
D irektion der staatlichen W erke zu F ichtelberg  
sag te  man, ob mit oder ohne Grund sei hier 
nicht entschieden, nach, dafi sie gezw ungen w ar, 
einen T eil der zu F ichtelberg gew onnenen und 
dort ausgeschm olzenen E rze 24  km w eit zum 
g leich fa lls staatlichen  W erke K onigshiitte und 
dann zur w eiteren  Behandlung wieder zuriick- 
zufiihren, da jedem der genannten W erke die 
entsprechende E inrichtung des anderen fehlte. 
Um die bestehenden A nlagen zu schutzen, ver- 
sagte die R egierung auch P rivaten  jedw ede Kon- 
zession zuN euanlagen , und die B ayrische Kammer 
w ar nicht mehr zur B ew illigung von Geldm itteln  
zu haben. Dann liugen die W alder bei dem grofien
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H olz- und Kohlenyerbrauch an, nachzulassen, die 
T aglohne, die sonst ganz gerin g  w aren, gingen  
in die Hohe, Stein- und Braunkohlen kannte 
man nicht.

Ein sehr bezeiclm endes Bild der Ausbeute 
dcrB rauneisengruben yon A rzberg, der bedeutend-

sten in der Gegend gegen  M itte des vorigen  
.Tahrbunderts, g ib t nachstehende A ufstellung:

1846/47 1S47/48 1848/49
( Heilige drei Konige 1817 2250 2199 Seidel

.§ J Morgonrote . . . .  1837 1950 1518 „
£ | Segen des Horrn. . 3653 1877 2228 „
~ ( Gold-u.Silberkammer 4569 3905 4530 „

Jah rg a n g F o rderung G eldw ert G rubenkostcn E rtrn g

u 2 (  1846/47 1837 Seidel 2388 Gulden (4579 - * ) 1589 fl. 39 kr. (2781,21 Jl) 1379fl. (2413,25 Jl)
e i?.o < 1847/48 

{ 1848/49
1950 „ 2693 fl.54kr. (4712,75 „ ) 1443 fl. 25 kr. (2526,— „ ) 135511.25kr. (2371,25 „ )

u  = *■ 1618 2115 fl. 12kr. (3701,60 „) 1457 fl. 30 kr. (2550,75 „ ) 18911. 9 kr. ( 330.85 »)
1846/47 4569 1) 6996 fl. 36kr. (11 195 „) 7551 fl 43 kr.(13356,20 „ ) (ZubuBo)
1847/48 3965 1} 5391 fl. (9414,25 „ ) 6320 fl. 22 kr. (11062,50 „ ) V

1848/49 4530 r> 6342fl. 6 kr.(11 185,75,,) 6241 fl.52 kr.(10922,50 ,  ) 653 fl. (11 422 Ł*)

Unterdessen y o llzo g  sich auBerhalb der B erge  
die groBe U m w alzung unter dem Einflusse mo- 
derner H ilfsm ittel und moderner R echnungsw eise. 
In den 18 4 0  er Jahren schon erschienen R eisende 
und boten auswilrts gew onnenes E isen zu v ie l 
billigeren P reisen  an, a is das einheimische g e 
lie fert werden konnte, und, m erkw iirdigerw eise, 
trotzdem  w ehrten sich zunilchst gerade die Ver- 
braucher gegen  die Einfuhr. D as ausw iirtige 
E isen sei „D reck “, hieB es. A ber die K ata- 
strophe w ar doch nicht mehr aufzuhalten. E rst 
loschten die Hochofen ihre F euer aus, dann 
yerschwanden dio Ham m erwerke langsam eines 
nach dem anderen, bis in den 18 5 0  er Jahren  
die Eisenindust.rie erloschen w ar. Da man die 
yorhandenen W asserk rafte  ausniitzen w ollte, 
yerw andelte man die Sclimieden m eist in Hiihlen, 
am Nabflusse und am Main zum T eil in Spiegel- 
schleifeu. Offiziell behielten sie und fiihren sie  
ihre Hammernamen zw ar noch, aber das V olk  
kennt sie nur noch ais Miihlen. Im Fichtel- 
gebirge gingen 1 8 6 4  nur noch drei Hammer
w erke, die w ie Siegfriedschm ieden heute noch 
aussehen, aber sie erzeugten  nicht Stabeisen  
mehr, sondern dienten dazu, die Geritte im Klein- 
betriebe lierzustellen . die sonst in den sogenaunten

Waftenliiimmern h ergeste llt wurden. D ie H och
ofen fielen ein, die Bauern fuhren die Steine  
w eg, und yon den staatlichen W erken  wurden  
A nfang der seehziger Jahre die schonen Gc- 
bilude um b illiges Geld yerste igert. —

So endete die E isengew innung in einer Ge
gend, in w elche sie lange v ie l Segen  gebracht 
hatte. D ie F rage, ob sie je  w ieder erstehen w ird, 
kann bejaht werden. Zu groB ist doch der E rz- 
reichtum des F ichtelgeb irges, ais daB die ober- 
fliichlichen A rbeiten der A lten  m it ihrer unseligen  
łl it te lte u fe  ihn erschopft haben konnten. In den 
beiden K alkziigen liegen  noch Spat-, R ot- und 
B rauneisenstein , ebenso stellenw eise recht schone 
M anganerze, und wenn man auch auf das E isen- 
glanzyorkom m en am G leisinger F els bei F ich tel- 
berg nicht mehr v ie l Hoftnung setzen  kann, so 
kann, naclidem das schone E rz am Ochsenkopf 
oft zu tage tr itt, bei griindlichem und eingehendem  
Studium der Gegend y ielle iclit einmal auch w ieder 
ein B ergw erks-Segen  iiber diese kommen. An 
grtindliche, moderne B ergw erksarbeit heran- 
zugehen, w aren jedoch in der neuesten Zeit im 
F iclitelgeb irge die Y erhiiltnisse nicht. g iinstig  
und nicht zw ingend genug — neue projektierte  
B ahnanlagen werden sie aber schaflen.

U eber Verwendung hoćhprozentigen Ferrosiliziums 
in der EisengieBerei.*

V on D r. W e s t h .o f f ,  H iitten ingenieur in Aachen.

Kein E lem ent is t  bekanntlich fiir uns Gieflerei- 
fachleute von solcher W ich tigk eit w ie das 

Silizium . Seine E inw irkung auf den Kohlenstoff 
g ib t uns die M oglichkeit, in dem Kupolofen ein 
beliebig w eiches bearbeitungsfahiges M ateriał 
zu erzeu gen , es is t  derjenige der yerschie- 
denen im E isen  enthaltenen Freindkorper, w el
cher in erster L in ie dem R oh- und GuBeisen 
sein cliarakteristisches A ussehen auf der Bruch- 
flache yerle ih t, das Korn. E s muB also fur

* Yortrag, gehalten auf der Zueammenkunft der 
lColn-Aachener Bezirksgruppe des Yereins deutseher 
EisengieBereien am 7. Juli 1908 zu Koln.

(N ochdruck Y erbotcn.)

einen bestimm ten F a li in entsprechender lle n g e  
yorhanden sein, um GrauguBwaren erzeugen zu 
konnen. W ir erreichen dies durch Mischen 
lioher m it geringer siliz ierten  E isensorten . Im 
allgem einen schw ankt der G ehalt an Silizium  in  
den zur V erw endung kommenden E isensorten  
zw ischen 1 und 4 °/o- H oherw ertige Silizium - 
eisen  werden bei D arstellung  yon GuBwaren 
aus den yerschiedensten  Griinden nicht ange- 
w andt, einmal w egen des hohen P reises, dann 
w egen  der erhohten Schm elztem peratur und der 
ungeniigenden H om ogenitat der E rzeugnisse. 
Um eine gew unschte gleichm aBige Q ualitat zu
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erhalten, is t (las Mischen verscliiedencr E isen
sorten da einfacli, wo Stiicke von ziem lich  
gleiclim ilfiigen A bm essungen gegossen  werden. 
D ieser E all is t jedoch selten , und die Mehrzahl 
der E isengieB ereien  is t gezw ungen , durch ver- 
schiedene H ischungen, sehr hilufig selbst wiihrend 
derselben Schm elzung ihr M ateriał den jew eilig  
durcli die A rt der zu erzeugendeu W aren be- 
dingten A nforderungen anzupassen. D a diese 
Anforderungen vielfach  durch die Yerschieden- 
licit der Abm essungen bedingt sind, is t es ineist 
die Yeriinderung des S ilizium gehaltes, welche  
durch solche Mafinahmen erstrebt wird.

DaB diese M ethode, verschiedene QualitJUen 
in derselben Schm elzung zu erzeugen, niclit 
immer zu befriedigendem E rgebnis fiihrt, mit 
Yerlusten verbunden is t  und groBer Vorsicht 
bedarf, weiB jeder, der einmal in der W eise  
hat arbeiten miissen, d. li. jeder GieBereifach- 
inann. B ei der Erkenntnis der groBen Bedeu- 
tung des Silizium s, vor allcm auch fiir die Stahl
industrie, wenn auch hier aus anderen Griinden, 
is t es begreiflich , daB es nicht an Yersuchen 
gefeh lt hat, diesen w iclitigen  Korper rein oder 
doch in m oglichst liochprozentiger W are her- 
zustellen. Reines Silizium  zu erzeugen, is t ver- 
hilltnismilBig einfacli, aber w egen der bedeuten- 
den H erstellungskosten  is t das M ateriał zu teuer, 
und kommt schon aus diesem Grunde fiir die 
P raxis nicht in F rage. D ie H erstellung hochpro- 
zentiger Silizium -E isenlegierungen gelang  mit den 
alten m etallurgischen H ilfsm itteln  nur bis zu einer 
L egierung mit etw a 16 °/o Silizium . D ies is t  
das Maximum dessen, w as durchgiingig im Hoch
ofen erzielt wird. D ieses M ateriał b ietet jedoch  
aus oben angefiihrten Griinden, mit Ausnahme 
von Speziallegierungen, w enig  Interesse fiir die 
EisengieBereien und lindet ausschlieBlich Ver- 
wendung 111 der Stahlindustrie. E rst durch An- 
wemlung der elektrischen Schm elzofen gelang  
es, hoherprozentige W are, zunilchst mit 25 °/o, 
dann mit 5 0 ° /o , schlieBlicli iiber 90°/o Silizium  
zu erzeugen. E s waren meines W issens fran- 
zosische Firm en, w elche zu erst nennenswerte 
Mengen hoher- und hochprozentige W are auf 
den Markt brachten.* Interesse und A bsatz 
fand sich hi er fur zunilchst w ieder in der Stahl
industrie. Bald wurde die Fabrikation von den 
verschiedensten Seiten  aufgenommen, vor allem  
von den Karbidfabrikanten, dereń Hollimngen 
auf groBen Verbrauch von Kalzium karbid nicht 
in erw artetem  MaBe in E rfiillung gegangen  
waren, und dereń Oefen, zunilchst w enigstens 
in den kleineren T ypen, sich ohne w eiteres zur 
Ferrosilizium fabrikation eigneten .** Immer noch 
war das A bsatzgeb iet die Stahlindustrie; an die

* Niiheres siehe „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 2 
S. 48, Nr. 3 S. 82.

** Yergl. „Stalli und Eisen“ 1908 Nr. 23 S. 793, 
Nr. 24 S. 836.

Ver\vendung dieses M aterials fur so groBe Si- 
lizium verbraucher, w ie die E isengieB ereien es 
sind, dachte niemand.

Ich lernte das M ateriał im Jahre 1901  ais 
A ssisten t am eisenliuttenmilnnischeii In stitu t der 
Technischen Hochschule in Aachen konnen, wo 
ein Doktoram i iiber den vielum strittenen EinfluB 
des Silizium s auf Schw efel arbeitete. D erselbe  
yerw endete hochprozentiges Ferrosilizium  (8 0°/o  
Silizium ) zu seinen L egierungen, dio er im be- 
deckten T ieg e l h erstellte  und denen er nach 
dem E insclim elzen w echselude M engen dieses 
Korpers zu setzte . * A is ich im folgenden  
Jahre die L eitung einer E isengieB erei ubernahm, 
w ar mein erst.es, V ersuche m it dem neuen Ma
teria ł anzustellen . D ieselben befriedigten vo ll- 
kommen, so daB ich einm al, ais H iim atit knapp 
wurde, einen ganzen GuB diinnwandiger W are  
durch Zusatz von jew eils  entsprechenden Mengen 
Ferrosilizium  in einw andtreier Qualitilt herstellte.

Ich bemulite mich, sow eit es nieine Z eit zu- 
lieB, groBere W erke fiir die Sache zu inter- 
essieren, mufi aber gestehen , daB ich ein sehr  
geringes V erstilndnis fiir d iese N euerung fand, 
die doch eigentlich  auf den Grundbegriffen des 
E isengieB ereiw esens heruht. So gab ich vor- 
lilufig meine Bemuhungen auf, bessere Z eit ab- 
w artend. In all den Jahren is t  scheinbar nie- 
maiul auf den gleichen Gedanken rerfa llen , nur 
einmal fand sich eine kurze N otiz in einer 
amerikanischen F achschrift, die aber wiederum  
scheinbar niemand beobachtet h at.**

Meine kurzeń Ausfiihrungen bezw ecken, nun 
auch andere zu Yersuchen au f diesem Gebiete 
anzuregen, um so das M ateriał fiir unser ge- 
sam tes G ieBereiw esen endlich nutzbar zu maclien.

D ie praktische V erw endung des Ferrosilizium s 
g esta lte t sich sehr einfacli. Man zerk leinert 
dasselbe zu einem groben P u lyer , g ib t eine 
entsprecliende M enge auf den Boden der GieB- 
pfanne und lilfit E isen  zulaufen. D as E isen  
nimmt das Silizium  sclm ell auf und so wird der 
berechnete Grad der W eich lieit erreiclit. B e 
sonders in teressant wird dieser V organg, wenn  
man mit W eiB stralileisen arbeitet, also einem 
M ateriał, w ie es die Tem pergiefiereien verw enden.

* Die Arbeit ist in „Stnlil und Eisen“ 1903 Nr. 20 
S. 1128 bis 1133 auszuglicli •wiedergegeben.

** Diose Ansioht des Yerfassers konnen wir nicht 
ais zutretłend bezeiclinen. Uns sind yerschiedeno 
deutsche EisengieBereien bekannt, die sclion seit 
melireren Jahren — eine groBere TempergieBerei seit 
1903 — regelmiiBig mit liochprozentigem Ferrosilizium 
arbeiten, das sie in der Pfanne zusetzen. AYas die Be- 
handlung der Frage in der Faclipresse betrifffc, so ver- 
weisen wir u. a. auf nachstebende Aufsatze: »Yerwen- 
dung von liochprozentigem Ferrosilizium im GieBerei- 
betriebt, „Stahl und Eisen“ 1906 Nr. 7 S. 414; >Spezial- 
legierungen im GieBereibetrieb«, „Stahl und Eisen11
1907 Nr. 35 S. 1269; >Herstellung dichter Giisse durch 
desoxydierende Zusehlage«, „Stahl und Eisen“ 1908 
Nr. 17 S. 592. Die Redąktion.
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Man erhiilt bei geringem  entsprechendem Zusatz  
ein E isen  mit granem Bruch und kann durch 
Steigerung der zu gesetzteu  Menge jeden ge- 
wiinseht.cn Grad von W eichheit erreichen. D ie 
T em pergiefiereien sind also im stande, auch g le ich 
z e it ig  Graugufi zu yergiefien.

Den H auptw ert der Yerwendung von liocli- 
prozentigem  F errosilizium  habe ich schon kurz 
angedeutet, derselbe lieg t darin, daB es m og
lich is t, ohne G attieriingsiiuderung dem Eisen  
nacli dem A bstich jeden gew iinschten W eich- 
heitsgrad zu geben. DaB diesen Y orteil vor 
allem W erke ausnutzen konnen, die vornehmlich 
scliw ereu GuB ausfiihren, lieg t au f der Hand. 
Nelunen wir an, daB eine R eihe Korper zu 
gieBen ist, die auf Grund ihrer W andstarke 
etw a 1,4 u/o Silizium  benotigen. Ferner ware 
es erw iinscht, an gleichem  T age einige w enige  
Stucke noch mitzubekommen, die 2 °/o Silizium  
erfordern, danu solche mit 2 ,5  °/o. D ieselben  
brauchen nicht mehr zuriictżubleiben , woil es 
sich iu R ucksicht auf die geringe Meuge nicht 
lohnt, einen neuen Satz zu setzen , sondern man 
gibt, um 2 ° jo Silizium  zu erzielen , von 75p ro- 
zentigem  Ferrosilizium  80 0  g  f. d. 100 l<g in die 
P fanne, und um 2 ,5  °/o zu erzielen , 1460  g , und 
stich t darauf ab.

Meine Versuche haben ergeben, dafi a lles 
F errosilizium  g la tt  aufgenommen wird und nur 
ein ganz geringer B ruchteil verloren geht, w as 
jedoch einen V orteil bedeutet, indem dieser 
B ruchteil durch Aufnalune von SauerstoiY zur 
R einigung <les Bades dient, so dafi bei Yerwon- 
dung dieses M aterials auch ein dicht.es, reines 
Produkt erzie lt w ird. D ieser geringe Y erlust 
kann bei B ereclinung der zuzufuhrenden Menge 
unberiicksichtigt bleiben. Dafi ein Ferrosilizium - 
zusatz auf die F estig k e it des M aterials gunstig  
w irkt, hat bereits J i i n g s t  im Jahre 1 8 9 0 *  
nachgew iesen und haben von mir angestellte  
ZerreiBvcrsuclie dieses betatigt.

Ich komme nun zu einigen Angaben iiber die 
A rbeitsw eise mit hochprozentigem  Ferrosilizium . 
Man tut gu t, das Ferrosilizium  etw as vorzuwarmen, 
und gibt es deshaib in eine Pfanne, mit der bereits 
gegossen  w urde, deckt einen D eckel darauf und 
lilfit es so rotwarm werden, sticlit dann in diese 
Pfanne ab, laBt etw a 1 Minutę stehen, riilirt 
gu t um und g iefit. Von W ich tigk eit ist, dafi 
vor dem GuB dem Silizium  geniigend Zeit ge- 
lassen  wird, um von dem Eisonbad aufgenommen 
zu werden. E ine Gefahr, dafi das Eisen kalt 
w ird, besteht so leicht nicht, da durch Oxy- 
dation eines, wenn auch geringen T eiles des 
Silizium s, eine gew isse W arm em enge erzeugt 
wird. Um die A ufnahm ezeit des Silizium s bei 
Zugabe grofierer M engen nam entlich, wo kleinere 
Pfannen benutzt werden, abzukiirzen, habe ich

* Yergl. „Stahl und Eiaen* 1890 Nr. 4 S. 292.

in jungster Zeit die yerschiedensten V ersuche  
an geste llt und habe folgenden W eg  ais sehr gut 
befunden: Ich gebe 0 ,0 3  °/o Aluminiurnspilne 
mit auf den Boden. D as Aluminium bringt das 
fiiissige E isen  in starkę B ew egung, wodurch eine 
schnellere Aufnahme des Silizium s durch das 
Eisenbad stattlindet. Es is t  jedoch darauf zu 
achten, daB der P rozentsatz der Alumiiiiuinspilne 
nicht w esentlicli iiberscliritten w ird, und zw ar  
in fo lge der E igenschaft des Aluminiums, W asser
dampf bei hoher Tem peratur zu zersetzen , w o
durch leicht AusschuB entsteht. E s g ilt  dies 
natiirlich nur bei Anwendung nasser Form en, 
wahrend diese Gefahr bei trockenen Formen  
nicht yorlianden ist.

Ich komme nun zu einer R entabilitatsberech- 
nung. Yon Ferrosilizium  kosten  heute 1 0 0 0  kg:

50 o/u iges otwa 330 Jl 
75 °/o „ „ 600 J6
90 °/o „ „ 900

W ie ich oben ze ig te , w aren, um einen Satz  
von 1 ,4  °/o Silizium  auf 2 °/o zu heben, 8 0 0  g  
75 ° /o iger  W are bei 100 kg  n otig , also fiir 
48  =  0 ,4 8  fiir 1 kg. E ine gew iinschte S te i
gerung um 0 ,6  °/o is t  nun aber schon eine be- 
deutende und diirfte es sich in  den m eisteu F allen  
nur um eine solche von 0 ,2  bis 0 ,4  o/o handeln. 
D iese wiirde also eine A usgabe yon 16 bezw . 
32  -?J f. d. 100  kg  erforderu. B ei Y erwendung  
yon 90 % igem  M ateriał fa llt diese U nkosten- 
rechnung etw a folgendermaBen aus. E ine Er- 
hohung um:

0,6 % erfordort 666 g fur 100 g — 60 ó
0,4 % „ 444 g „ 100 g =  40 t)
0,2 % „ 222 g „ 100 g =  20 <3

Einen V ergleich  dieser Zahlen mit deinKosten-" 
punkt auf gew ohute W eise erzeugten  gleicli 
siliz ierten  E isens kann ich Ilineu nicht genau  
geben, da je  nach der Qualitilt der zu einem  
S atz yerw endeten E isensorten  naturgem afi grofie  
Preisschw aukungen bestehen. E s ist einleuch- 
tend, dafi die V orteile, w elche die Y erwendung  
yon Ferrosilizium  bringt, bei der groBen Spau- 
nung zw ischen Luxem burger E isen einerseits und 
D eutsch  Nr. II I  und H am atit anderseits am 
m eisten den W erken zugute kommen, die vor-
w iegend m inderw ertige Sorten verarbeiten konnen, 
also etw a v iel Luxem burger Nr. III.

W ir  w ollen jedoch, um ein uugefahres Bild 
zu erhalten, einmal fo lgendeG attierung annehm eu:

Silizium  J t

100 kg Luxemburger Nr. III mit 1,7 o/0 = 6,—
100 y, Deutsch Nr. III „ 2,0 „ = 7 , 8 0
100,, Schrott „ 1,8 „ =  5,S0

D er GuB ergibt rund 1 ,8  °/o Silizium  und 
k ostet 6 ,5 0  tM> f. d. 100  kg. Soli vorstehender 
S atz iu eiaen solchen m it einem Silizium gehalt 
von 2,1 °/o um geilndert werden, so konnte man, 
die entstehende Difterenz im P hosp liorgehalt um
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etw a 0 ,2  unberiicksichtigt lassend, dies etw a
folgenderm afien erreichen: silizium ji

100 kg Luxemburger Nr. III mit 1,7 °/o = 6 ,0 0
100 „ Deutsch Kr. III „ 2,0 „ =  7,80
100 „ Schrott 1,8 „ = 5 ,8 0
100 „ Iliimatit 3,0 „ = 8 ,3 0

D ie 100  k g  dieser G attierung enthalten rund 
2 ,2  °/o Silizium  und kosten 7 J L

Gebe ich nun zum ersten S atz 4 0 0  g  
75prozentigen  F errosilizium s, w elche 24  ty kosten, 
so erhalte ich die 100  kg  zu 6 ,7 4  j K>, also 26 ty 
billiger, ais bei S teigerun g des Silizium gehaltes  
durch H iiinatit, doppelter K okssatz, Abbrand an 
Silizium  usw. nicht eingerechnet. Andere B ei- 
spiele werden zu ilhnlichen R esu ltaten  fiihren.

W ird uns nun auch das Ferrosilizium  nie 
unsere altbewillirten Arbeitsm ethoden ersetzen, 
so diirfte es doch berufen sein , fiir v ie le  Fillle 
uns eine angenehm e und vereinfachte Arbeits- 
w eise zu bieten.

Ich habe nur noch die F rage zu b ean tw orten : 
W ann gebraucht man 7 5p rozen tiges, wann 
90prozentiges M ateriał? D ie A ntw ort hierauf 
is t  die, daB man bei benotigtom  geringem  Zusatz 
75prozentige W are verw endet, bei groBerem  
90p rozen tige. E s steh t natiirlich nichts im 
W ege, stets 90p rozen tige  anzuwenden.

Ehe ich meinen Y ortrag beschlieBe, mochte 
ich noch kurz auf zw ei andere fiir das Eisen- 
gieB ereiw esen w ichtige E isenlegierungen auf- 
merksam machen. E s sind dies F e r r o p h o s -  
p h o r  und F e r r o i n a n g a n .  D as Ferrophosphor 
kommt heute ais etw a 25p rozen tige  W are in 
den Handel, Ferrom angan bekanntlich mit einem  
Gehalt bis iiber 80  °/o Mangan.

D er EinfluB des Phosphors auf GuBeisen is t  
bekaunt. E r driickt den Schm elzpunkt herunter  
und macht so das E isen  dunnflussiger. D iese  
E igenschaft is t  besonders fiir diinnwandige G egen- 
stilnde erw iinscht, die keine Spannung besitzen , 
und an w elche keine Festigkeitsanspriicho g e 
ste llt  w erden, also K unstguB gegenstande und 
dergleichen mehr. D ie A rt der Y erw endung des 
Ferrophosphors is t  d ieselbe wrie die des F erro- 
silizium s. Man g ib t es in entspreehender Menge 
in die GieBpfanne, lilBt es anwarmen, stich t ab 
und riihrt um. E s w ar z. B . mit einem E isen  
von 1 ,2 0 8  °/o P hosphorgehalt nicht m oglicli, eine 
diinne P la tte  von einer S eite aus vollzugieB en . 
N ach Zusatz von 150  g  2 4p rozen tigen  F erro
phosphors auf 17 bis 19 k g  E isen  lieB sich  
jedoch der GuB g la tt  ausfiihren. D as M ateriał 
ze ig te  dann 1 , 3 8 9  °/o Phosphor. B ei hoherem  
P hosphorgehalt fa llen  derartige V ersuche noch 
giin stiger aus.

W as das F e r r o m a n g a n  anbetrifft, so is t  
dasselbe ein vorziig liches M ittel, dichten b lasen- 
freien GuB zu erzeu gen .*  Nur muB es in  
richtiger M enge verw endet wTerd en , da es 
sonst in folge seiner E igenschaft, sich le ich t m it 
Schw efel zu verbinden und auch die Gasauf- 
nahme zu befordern, leicht das G egenteil be- 
w irkt. Ich habe ausgezeichnete R esu ltate  er
z ie lt durch Zusatz von je  1 g  80p rozen tigen  
Ferrom angans in P ulverform  auf 1 k g  E isen. 
D ie W irkungsw eise is t  k lar, da M angan sich  
leicht, m it Sauerstoff verbindet.

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1904 Kr. 9 S. 527 ;
1905 Kr. 13 S. 783.

Aus der Praxis in- und auslandischer Eisen- und Stahlgiefiereien.

V. Zusammenlegbare Modelle.

I n vielen  F illlen  bringt die Anwendung eines 
zerlegbaren M odelles E rsparnisse, sei es bei 

der M odeUherstellung, bei der Form arbeit oder 
auch in beiden B eziehungen. Ein sehr lelir- 
reichesB eisp iel dieser A rt g ibt H. J . M ’Cas l i n . * *  

Zum Abformen des in Abbildung 1 dargestellten  
GuBstiickes wird der Hauptkorper des Modelles 
in die vier T eile  I , II , II I  und IV  der Abbil
dung 2 getrennt, wiihrend die beiden Flanschen  
lose und nicht m it dem Modeli rerbunden bleiben. 
Das untere F lanschm odell U  is t in T eile  ge- 
sclm itten, die dessen seitliches E inziehen nach 
dem Ausheben des H auptm odelles gestatten , 
w iihrend'der obere F lansch  O nach oben aus der 
Form gehoben wird. D as Abformen gesta ltet 
sich auBerst einfach. N ach dem Ausheben einer 
entsprechenden Grube w ird  der lose Kernmarken- 
ralimen R  (Abbildung 2) im Grunde eingebettet

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 Kr. 31 S. 1099.
** „Castings" 1908, Eebruarheft, S. 175.

XXXY.»»

und das Modeli auf den Diibeln dieses Rahmens 
zurech tgeste llt. Is t dann die auBere Form  bis 
zur Hohe des oberen R andes aufgestam pft, so 
zieh t man mit H ilfe eines kleinen Streichbrett- 
chens den Grund fiir den oberen F lansch und 
leg t auf die so gescliaffene U nterlage die ein- 
zelnen A bschnitte des F lansclim odelles. Um das 
H auptm odell auszuheben, w erden zunachst die 
L aschen L (Abbildung 2 ), w elche die v ier Modell- 
teile in gutem  Verbande hielten, gelS st und dann 
das M odellteil I  in der R ichtung des P fe iles  
(Abbildung 2) von der ilufleren Form nach innen  
abgezogen. D a das Modeli nach den schrilgen  
Linien i k  und m n p  g e te ilt  is t , b ietet diese 
A rbeit keine Schw ierigkeiten . Ebenso einfach  
g esta lte t sich das E inziehen der T eile  II, IV  
und III. E s sind nun noch die A bschnitte des 
unteren F lansches und der Kernmarkcnrahmen R  
der Form zu entnehm en, w elche alsdann in iib- 
liclier W eise  fer t ig g este llt  wird.

D ie innere W and des GuBstiickes wird durch 
sechs K erne geb ildet (Abbildung 4), w elche alle
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Y erw endung, er mufi nur zur Gewinnung des 
richtigen Stofies jew eils  gew endet werden, w ie 
dies im Schnitte A  B (Abbildung 3) punktiert 
angedeutet ist. D ie S eitenteile S und das die 
R undung gebende Stiick F  miissen dagegen fiir 
die K erne verschiedener H ohenlage ausgew echselt 
werden. Jedes S eiten te il S is t  in die beiden 
A bschnitte a und lj g e te ilt . D iese T eilung ist 
n otw end ig , um durch entsprechende Drehung

miissen. D as M odeli mit den grofien Kernmarken  
hatte sehr v ie l H olz yerschlungen, fiir das Ober- 
te il ware ein groBer Form kasten lierzustellen  
oder ein rorliandener Ralim en auszubauen ge- 
w esen , fiir den K ern h atte man schw ere Kern- 
eisen gebrauclit und zur A nfertigung des K ernes 
gesch ick ter GroBkernmacher bedurft. D azu  w ur
den noch die groBen K osten  fiir die Kernbuchse 
selbst gekommen sein. D ie K ontrolle der W and-

des T eiles a jew eils  den rich tigen  AnschluB an 
das nach vor- oder riickw arts geste llte  Modell- 
teil E  zu gew innen. D ie Marken aller K erne 
haben g leiche B reite  und T iefe , wahrend ihre 
Litnge bei den holier gelegenen  Kernen kiirzer  
w ird. D iese  V erkiirzung wird durch entsprechende 
E in lagen  d e ani Boden der Kernbuchse, bezw . 
durch F ortlassu ng der B eilage  c am oberen Kern- 
markenm odell K bew irkt. D ie B retter f  und g  
sow ie die K lotze h dienen zur richtigen  F est-  
stellu ng der losen Modeli- bezw . K ernbiichsteile  
E , F  und S.

D er A uf bau der ganzen Form is t  aus Ab
bildung 4 ersichtlich. Um das E insetzen  der 
K erne ohne B eschadigung ihrer selbst oder der 
auBeren Form bewirken zu  konnen, muB der 
W in kel x  (Abbildung 4) k leiner sein ais W in 
kel y . D ie Form w ird nicht m it einein Ober- 
te il, sondern nur mit g la tten  Lelinikernen ab- 
gedeckt. D ie  A nfertigung eines richtigen  Ober- 
te iles wurde aber keine Schw ierigkeiten  bieten  
und w are w ohl vorzuziehen.

D ie Y orteile  der beschriebenen Anordnung 
gegeniiber den sonst gebrauchliclien Forinarten  
sind v ie lse itig  und w esentlich . E in kurzer V er- 
gleich  wird dies dartun. Man hatte entw eder  
ein m assives Modeli anfertigen und dasselbe 
nach der L inie C D (Abbildung 1) teilen , ent- 
sprechend grofie Kernmarken vorsehen und zw ei 
lialbe K erne in einer Kernbiichsenhalfte anfertigen

Absc/w//Sa 
des

<Se/fe/?fe/Zes <S.

Oberartó/cfrf o/tne Mer/jmarAe/imoc/e//

e

Abbildung; 3.

in einer Kernbuchse (Abbildung 3) an gefertig t 
werden. D iese  K ernbuchse besteht in der H aupt- 
saclie aus einem festen  aufieren Rahmen und 
Boden sow ie lose eingesetzten  Innenteilen E , F  
und S. D er T eil E  findet fiir a lle  sechs K erne

Sc/in/ffA

Abbildung 1.

Abbildung 2.
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stiirken wilre schw ierig, und eine grofiere Zalil 
von D oppelkernstiitzen im Ober- und U nterteil 
wurde nicht zu yerm eiden gew esen  sein. Un- 
genaue W andstilrken und die grofiere Gefahr 
eines Mifilirigens des Gusses sind mit dieser 
Methode unzw eifelhaft yerbunden.

Auch der andere W eg , die A nfertigung eines 
yollstfindigen M odelles, w elches das Aufstampfen 
eines griinen K ernes im Modeli selbst erm oglieht, 
is t mit betrachtliehen M ifistanden yerbunden. 
Zuiiachst waren die T ischlereikosten  trotz der 
Ersparung jeder Kernbiichsenarbeit zum min- 
desten nicht geringer gew esen ais bei einem  
zerlegbaren M odelle. Dann hatte man die aufiere 
Form teilen und jede H alfte auf eine geniigend

w iderstandsfahige P la tte  stam pfen miissen, um 
sie seitlich  vom Modeli abzuziehen. D ie Former- 
lolm e nach dieser Anordnung w aren auf ein 
Mehrfaches derjenigen der vorbeschriebenen Form- 
arten angew achsen und die genaue Einhaltuug  
der W andstarken ganz w esentlich  erschw ert 
worden. In diesen beiden F alien  w are zum 
Transporte des grofien K ernes w ie zum B ew egen  
der auf P latten  gestam pften F orm teile oder eines 
die halbe Form enthaltenden Oberteiles schwere 
Kranarbeit erforderlich gew esen , w elche im ein- 
gangs d argeste llten F a lle  nur zum Giefien und Aus- 
heben des fertigen  Gufistiickes ge le iste t werden 
mufite. E in w esentlicher V orteil lieg t auch in 
der P latzersparn is, am M odellager, denn die vier  
V iertel des M odelles sam t der kleinen Kernbuchse 
nehmen sehr v ie l w eniger Baum in Anspruch, ais 
ein yo llstandiges M odeli, oder gar ein m assives 
Modeli mit Kernmarken und halber Kernbuchse.

VI. Ein Beispiel teilw eiser Kernformerei.

D as in Abbild. 1 und 1 a dargestellteG ufistiick ,*  
die Schutzhaube fiir einen M otor, mufite e i n -  
ma l  ahgegossen werden, und es w ar ungewifi, 
ob ein zw eiter  Abgufi nachbestellt werden  
wiirde. D ie W andstarke so llte  mit Ausnaliine 
der beiden Fufiplatten durcliw eg nur 9 mm be-

* Da der Aufsatz nur Prinzipielles bekandeln will, 
sind Yorschicdene Einzolheiten gegeniibor Abbildung 1 
Tereinfacht, inabcsondero sind zwei gleiche FilBe an- 
genommen worden.

tragen. D ie A nfertigung eines yollstandigen  
M odelles w ar in Anbetracht, der yoraussichtlich  
nur einm aligen A n fertigung des GuBstuckes nicht 
lohnend, um so w eniger, ais auch ein Aufstam pf- 
bezw . F iillk lotz  hatte  h ergeste llt werden miissen, 
da das schw ache M odeli ohne einen solchen der

Abbildung 1.

Arbeit des A ufstam pfens keinen geniigendcn  
W iderstaiul hatte leisten  konnen. D as von  
J a b e z  N a  11* angegebene Y erfahren lost die 
geste llte  A ufgabe unter grofiter Sparsam keit an 
M odellkosten und Form erlolm en. E r liefi Mo
delle fiir die beiden FiiBe anfertigen  und s te llte

m it ilmen Kerne her (Abbildung 2), w elche die 
Grundlage der spateren Form arbeit bildeten. 
D ieses Fufim odell wurde in drei T eile  A , B  
und C g e te ilt , um A und B nach oben aus- 
ziehen zu konnen, wahrend 0  erst nach 'Weii- 
dung der Kernbuchse und E ntfernung ilires 
B odenbrettes aus dem Sande gezogen  werden

* nCastinga“ 1908, Aprilheft, S. 27.
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konnte. W eiter  wurde ein R ing (Abbildung 3) 
im Ganzen gedreht und aus ilim die M odellteile M 
und N  (Abbild. 4) gew onnen. Mit A nfertigung

Abbildung 3.

m erksam keit mufite dabei der S te lle  zw isclien E  
und F  gew idm et w erden, da dieser T eil frei zu  
m odellieren w ar. An den beiden Stirnseiten  der 
Form wurden nacli E ntfernung der Pfilhle P  
schrUge Flilchen angedamm t, um ein gu tes Ab- 
heben des Oberteiles zu gew alirleiśten . D ie B e- 
handlung der so gew onnenen Form so m e  das 
A ufsetzen  und die H erstellung des Oberteiles 
erfolgten  in der ublichen W eise. Nach dem 
Abheben des fertigen  Oberteiles wurden von der 
Form  mit H ilfe eines um die W andstilrke der

Abbildung 2.

des M odelles L und eines einfachen Streichbrettes 
w ar dann die A rbeit des M odelltischlers beendigt.

D ie beiden das FuBstiick enthaltenden Kerne
bettete  man nun iu riclitiger Stellung zuein-

ander in den Boden, 
so dafi ihre Oberkante 
biindig mit der Hiitten- 
sohle lag . Nach sorg- 
filltiger Y erstopfung  
des offenen T eiles die
ser Kerne ste llte  man 
durch Aufsieben und 
G lattstreichen von e t
w as Formsand eine 
ebene und g la tte  F la 
chę h er , auf der die 
U m risse des GuBstiik- 
kes aufgerissen w er
den konnten (Abbil
dung 4). N ach Auf- 

ste llu n g  der M odellteile M , N  und L , welche 
nach auBen durch die P fosten  P  abgestiitzt 
w aren und auBerdem durch ein ige N iigel und 
E isenstucke in riclitiger L age gehalten  wurden, 
stam pfte man zw ischen diesen M odellteilen eine 
Schicht Form sand nach der andern auf, bis man 
schlieB lich mit einem dem Rande der Modelle 
folgenden Streichbrette die iiuBere Form des 
GuBstiickes m odellieren konnte. Besondere Auf-

M odelle abgesetzten  Ziehbrettes die W andstilrke 
zw ischen den yorderen und h interen M odellteilen  
w cggestrich en , das Oberteil provisoriseli auf- 
g ese tz t und durch Lehmpfropfen die W andstilrke 
insbesondere an dor S te lle  bei E  F  gepriift und 
hierauf die gan ze  Form  in gebrituclilicher W eise  
fertiggeinacht und abgegossen . D ie ganze A rbeit 
erledigte ein Form er m it H ilfe eines H andlangers 
in einem T age.

A bgesehen von den E rsparnissen an Modell- 
kosten , bot diese Form anordnung den V orteil, 
daB ein geeign eter  Formkast.en lcicłit zu finden 
war, wUlirend fiir die H erstellung  des GuBstiickes 
nach einem ganzen  M odelle ein dreiteiliger Son- 
derform kasten notw endig gew esen  w are, fa lls  
man nicht yorgezogen  liiltte, die nicht w eniger  
k ostsp ielige H erstellung um fangreicher „falscher  
T e ile “ (abziehbarer K ernstiicke) zu  w iihlen.

Irresberger.

Bericht uber in- und auslandische Patente.
D eu tsch e  Patentanm eldungen. *

13. August 1908. KI. 21 h , H 38314. Elek
trischer Ofen mit von Kacheln umgebenon Heizraum. 
Herde- und Ofenfabrik, Kommanditgesellschaft F. A. 
C. Gutjahr & Co., Berlin.

* Die Anmeldungen liegen von dom angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und EinBprucherkcbung im Patentamte zu 
Berlin aus.

KI. 49 b, M 33 441. Niederhalter fiir Flach- 
eisenschoren; Zus. z. Zus.-Pat. 182 485. Maschinen
fabrik "NYeingarten Yorm. Hch. Schatz A.-G., Wein- 
garten, AYiirtt.

KI. 24 f, S 22 748. Roststab mit schwer Yer- 
brennlicher Brennbahn. Heinrich Spatz, Dusseldorf, 
"Winkelsfelderstr. 27.

KI. 26 a, G 26 200. YcrsckluB fiir Gasungs- 
hohlraume, insbesondere bei Kammerofon. Paul Ru- 
dolph Goebel, Dresden, Mokritzorstr. 6.
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KI. 2 6 a,  M 34 465. Destillationsofen. Paul 
Mareou, Paris.

KI. 49 h, 31 29 517. Maschino zur Herstellung 
von Ketten. Rudolf Miillor, Gothenburg.

Gebrauchsmustereintragungen.
KI. 1 a, Nr. 346 708. Emailliertes Entwiisserungs- 

und Setzsieb fiir ICohlen u. dgl. Fa. Philipp Boecker, 
Hohenlimburg-Unternahmer und Eduard Baum, Wannę.

KI. la ,  Nr. 346 877. Siobgeflecht fur Riittersiebe, 
bei welchom dio Stiibe an den Kreuzungastellon mittels 
Nut und Feder Yorbundon sind. Ford. Garolly jun., 
Saarbrucken.

KI. 1 a, Nr. 346 932. Sortiorvorricbtung fiir stiickiges 
Gut, mit im AbBtand ilbereinaudorliegonden an ge- 
trennto Sammelrinnen angeschlossenen Sieben ver- 
scliiodoner Lochweito. Borlin-Anhaltische Maschinon- 
bau-Akt.-Gos., Berlin.

KI. la ,  Ńr. 346 950. Doppel-StoBvorrichtung fiir 
Aufbereitungshorde. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, 
Kalk.

KI. 10 a, Nr. 346 608. Yorrichtung zum Heben 
und Sonkon von Koksofentiiren. J. Reichel, Friodens- 
hutte.

KI. 18 a, Nr. 346 856. Isolier-Futter fiir HeiB- 
wind- und Abhitzeloitungon. Isoliorwork G. in. b. H., 
Witten.

KI. 24 f, Nr. 346 891. Aus einer im unteren Filll- 
trichtorteil drehbar angeordnoten Platto bestehende 
Regelungsvorrichtung fur die Bronnmaterialschichten- 
hohen von Kettenrostfeuerungen. Paul Engelhardt, 
Berlinorstr. 87 und Hans Weise, Treskowstr. 9, Tegel.

KI. lS a , Nr. 193471, vom 15. Januar 1907. J ó s e f  
J a k o b i  in Ol c j i o w s k i - We r k  (Post Kozlowskoje, 
Rn BI.). Doppelter Gichtverschlufi mit einem den Schiitt- 
trichter ■umgebenden Wasscrverschlu/B.

Dor untero GichtyerschluB wird in iiblichor Weise 
hergestollt zwischen dem festen Trichter a und der 
beweglichen Glocko b, wahrend der obere YerschluB 
durch don feststehenden Deckol c, der am zontralen 
Gasrohr d befestigt und mit einom Dichtungsring e 
Yerschen ist, und den gleichfalls mit einem Dichtungs

ring f  ausgeBtattcton, in sonkroebter Richtung beweg- 
lichon Zylinder g gebildet wird. Letztercr sitzt in

D eu tsch e  Reichspatente.
KI. lS a , S r . 194041, vom 2 . Marz 1906. Y e r 

e i n i g t e  Ma s c h i n e n f a b r i k  A u g s b u r g  und M a - 
s c h i n e n h a u g e s e l l s c h a f t  N u r n b o r g  A. - G. in 
Nurnbe rg .  Aufhangevorrichtung fiir  mit einem 
senkbaren Boden ausgestattete BeschickungsgefiifSe von 
Hochofen.

Das mit dem senkbaren Boden a des Beschickungs- 
gefiiBes b in bekannter Weise vorbundene Tragseil c

ist zunachst iiber dio 
Tordoro Rollo d, dann 
nach einor Teilung 
iiber am hinteren 
Wagenende gelager- 
te Rollen e und 
schlieBlich iiber zwei 
auBere vordere Schei- 
ben fn ach  unten ge- 
fiihrt und hier am 
BeschickungsgefaB b 
befestigt. Nach dem 
Aufsetzen des Ge- 
fiiBcs b auf die Ofen- 
giclit verdoppolt sieli 
bei woitorem Sonken 
das abgelaufeno Seil- 
ende, so daB der 
Boden a bei gleich

groBer Schwingung dos Forderwagena um den dop- 
pelten Betrag wie bisher gesenkt wird.

einem den Schtitttrichter a umgebenden AVasserver- 
8cbluB h, der durch den Zylinder g in seiner unteren 
Lage mittels des Dichtungsringes f  abgodeckt wird.

KI. 21 li, Nr. 190GS0, yom 17. Dezembor 1905. 
A li  m a n n a  S v e n s k a  E l e k t r i s k a  A k t i e -  
b o l a g e t  in W e s t e r  a s ,  Schweden. Elektrisch be- 
heizter Schachtofen, bei welchem die elektrische 

Energie dem Herde mittels Elektroden 
von einer ćiufSeren Strom/iuelle zu- 
gefUhrt w ird.

Der Ilerd dos Schachtofens ist 
durch einen oder mehrore — in lotz- 
terom Falle abwechselnd von ent- 
gegongesotzten Seiten ausgehende — 
Damme a geteilt, wodurch eino hin 
und lier gewundene Rinne b entsteht, 
dereń beide Enden mit Elektroden c 
in Yerbindung stehen. Es soli hier- 
durch ein langer Stromweg und da- 
durch ein geniigond hoher Widerstand 
erzielt worden.

Die dio Rinne bogrenzenden Zwi- 
schenwiinde des Herdes konnen sich 
auch durch dio ganzo Hoho des 
Sehachtes erstreckon und mit Luft- 
kuhlung yersehen sein. Der Ofen 
soli insbosondere zur Erzougung y o i i  
Roheisen odor Stahl dienen.

KI. 491), Nr. 192314, voin 13. Mai 1907. Franz. 
F r i t z s c h e  i n  N o s s e n  i. S. Blechschere.

In der gegen die Stutzfliichc am Scherongehiiuso a 
anliegenden Soitenfliicho des Messortriigors b sind

Rollen c gelagert, 
dio auf einer 5’iih- 
rungsbahn d deB 
Scherengehauses 

a laufen und dazu 
"bestimmt sind, 

beim Arbeiten der 
Schero Gegen- 

drueklagor zu bil- 
den, dio das Aus- 
wuchten des Bol- 
zens e und das 

Schragdruckon 
deB MeBBortragerB 
hindern. Die Rol
len c B i n d  verstell- 
bar gelagert, um 

den Zwischen- 
raum zwischen dem MesBertrager und dem Scheren- 
gestell Terandern zu konnen.
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KI. 1 0 a , Nr. 193 03S, vom 14. Marz 1906. 
B o c h u m e r  E i s e n l i i i t t e  H e i n t z m a n n  & Dr o y o r  
in B o c h u m.  Yorrichtung zum Einebnen der Kohle 
in liegenden Koksofen mit Seil- oder Rettenantrieb 
fiir  das Ein- und Ausfąhren der Planierstange.

Die Planierstange besitzt fiir das Ein- und Aus- 
faliren sowie fiir die Einebnungsarbeit im Ofen zwoi 
gesonderte Antriebo. Erstere Arbeit wird durch den 
auf dem Gestell a durch das Seil b yor- und zuriick- 
bowegbaren Wagon c, der hierbei die Planierstange d 
mit sich nimmt, bewirkt, wahrend dio Planierstange 
zum Bewegen der Kohle im Ofen auf einem ent- 
sprechend langen Teil mit einer Zahnung e yersehen 
ist und durch ein Wendegetriebo mit selbsttatiger 
Aenderung der Bewegungsrichtung in don Hubenden 
yor- und zuriickbowegt wird. Beide Antriebe erhalten 
ihre Drehbewegung von dom stiindig in gloichem 
Sinno umlaufendcn Motor f, dor auch noch die Koks- 
ausdruckyorrichtung bedient.

KI. 31 c, Nr. 103 075, voin 
18. Nov. 1906. F r i e d r i c h  
J o h a n n  F r i t z  in D u s s e l 
dorf .  Kern zu r Herstellung 
der Sandform fiir  stehend zu  
giefiende Itohre.

Die Formung und Pressung 
des Formsandes in dom Form- 
kasten a erfolgt durch gleich- 
zeitiges lleben und Drelicn 
oines Kernes b, der sowohl die 
bekannte, unten zylindrisehe, 
allmahlich sich yerschwachende 
und wieder zylindrisehe Gestalt 
hat, ais auch mit bekannten 
Liingswulsten c yersehen ist.

KI. l a ,  Nr. 103300, yom
2 . Dezember 190U. Ze i t zor  
Ei s ong i . o Ber e i  und Ma-  
s c h i n o n b a u - Ak t . - Ge s .  Ab-  
t e i l u n g  Kol n - E h r e n f e l d  
(y o r m a 1 s Lo u i s  J ii g e r) i n 
Kol  n - Ehr e n f e l d .  Schiittel- 
siebaufhdngung.

Das Sieb a ist an Ketton oder Seheiben b auf- 
gchiingt, die iiber Rollen oder Rollensegmento c gelegt 
und hier bei d befostigt sind. Der Antrieb e greilt 
entweder an das Sieb a oder an dio Rollen c an. Das

KI. 7 a, Nr. 1931S7, yom 6. August 1905. Kar l  
Ko z i o ł  und H e i n r i c h  B e c k o r  i n L u g a n s k ,  Siid- 
ruBland. Fiihrungsvorrichtung fiir  Stabeisenwalzwerke 
m it einer festen und einer beweglichen Fiihrungs- 
backe, die zwischen den Walzen hindurchreichen.

Die neue Fiihrungsyorrichtung ist 
yorwiegend fiir Fein- und MittelstraBen 
mit sclinellaufonden Walzen bestimmt 
und soli zum Auswalzen von Walzgut auf 
kaliberloBen Walzen yorwendet worden.

Sie besteht ans einor festen und 
oiner beweglichen Fiihrungsbacke a und 
i ,  die zwischen die Walzen c reichen. 
Dio beweglicho Backe b ist um eine 

senkrechte 
Achso d dreh- 
bar, dio in der 
Niihe dor klein- 
sten Entfernung 
der beiden Wal- 
zen c angoord- 
net iBt, wo diese 
das Walzgut er- 
fassen. Dio be
weglicho Backe 
ollnot sich dem 
ankommenden 

Walzgut, stellt 
sich, sobald die 

Walzon das 
Werkstiick er- 

faBt haben, 
selbsttiitig

gleiohlaufend zur festen Backo oin und gibt schlieBlich 
dos Walzgut boi seinem Austritt frei.

ICl. 2 4 f, Nr. 194411, vom 30. Januar 1907. 
W a l t h e r  & C ie. Oom. - Gos o l l s ch .  auf  A c t i e n  in 
D o l l b r i i c k  b. Kol n.  Kettenrost mit a u f Rollen in 
seitlichen Fuhrungen gleitenden Quertr(igern fiir  die 
Rostkorper.

Die Fuhrungen a fiir dio Rollen b des aus liings- 
liegendcn Rostgliedorn c zusammengesetzten Rostes 

sind gegen Eindringen yon 
A bcIib mit Ueberdaohungen d 
und e yersehen. Zu dem gleichen 
Zwooke sind dio Rollenbahnen 
nach dem Rost zu abgeBchriigt. 
Dio Rollen b sind den Balmon 
entsprechcnd gcstaltot und be- 
sitzen, um ein Abgleiten zu 
yerhindern, ontweder einen 
Wulstring f  oder sind doppel- 
kegelig geformt.

KI. l a ,  Nr. 193101, yom 5. Mai 1906. E u g e n  
Krei B in Ha mb u r g .  In der Langsrichtung schwin- 
gende Siebanlage.

o o j j "

' f f f f T T

Sieb orhiilt hierdurch auBer einer hin und ber gehen- 
den Bewegung infolgo der abwechselndon Yerkiirzuiig 
und Yerliingorung der Seilendeń eine schlingernde 
Bewegung, die schmierigem oder nassem Gut eine so 
intensiye Bowogung erteilt, daB es sich auf dem Sieb 
nicht festsetzen kann.

In einer einzigen Rinne a sind mehrere Siebe b 
mit yom Einlauf nach dem Auslauf almehmender 
Loclrweite und mit seitlichen Austragen fiir den Riick- 
lialt jedes Siebos untergebracht. Jedes Sieb befindet 
sich iiber einem Stiick Rinnenboden, dessen Fort- 
setzung das niichstfolgende Sieb bildet.
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Statistisches.
R oheisenerzouguiig iu  don Y oroiuigten Staaten.

Uobor dio Leistung* dor Koks- und Anthrazit- 
Hochofon der Yereinigten Staaten im J u l i  1908, yer- 
glichen mit dem vorhergehenden Monate, gibt folgonde 
Żusammonstellung AufschluB:

J u li 1908 Ju n i 1908 
t t

I. Gesamt-Erzeugung . . . 1 237 383 1 109 605**
Arbeitstiigl. Erzeugung . 39 916 36 987

II. Anteil dor Stahlwerks-
gese llsc lia fto n .................. 811 417 729 172

Darunter Ferromangan
und Spiegeleisen . . 10 414 16 213

Am 1. A ugust Am 1. Ju li 
1903 1903

III. Zahl dor Hochofen . . 394 394
Davon im Feuer . . . 161 151

IV. Wochenleistungen der
H o c h o f e n .......................  289 143 268 683

Entsprechend der orhohten Anzahl der im Feuer 
befindlichen Oefen iibertrifft dio Erzeugung des Juli 
dio des vorhergohondon Monats um 127 778 t. Dio 
arbeitstiiglicho Produktion in dem Berichtsmonate 
zeigt denn auch einen deutlichen Aufschwung, sie 
kommt beinah der des Marz d. J. (40 253 t), dor besten 
Leistung in diesem Jahre, naho.

Dio Eisonbalmon dor Y ereiuigtou Staaten  
im Jahre 1007.

„I5oor’s Manuał of Railroads",*** das Handbuch fiir 
amerikanisches Eisenbahnwesen, ist in seinor neuen 
(41.) Auflago (1908) socben erschionen und behandelt 
in der bekannten ausfiihrlicben Weise die Yerhiiltnisse 
der amorikanischen Eisenbahnen im Kalonderjahre 1907.

* „The Iron A ge“ 1908, 6 . August, S. 390; vergl. 
auch „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 34 S. 1231.

** Diese ZilTern stimmen mit den friiher vom „Iron 
Ago“ mitgeteilten nicht genau iiberein. Yergi. „Stahl 
nnd Eisen" 1908 Nr. 31 S. 1113. — Wir bemerken 
ausdriicklich, daB der vorstehende Hinweis ebenso 
wic die friiheren und etwa spater folgenden nur dazu 
dienen sollen, unsere Leser dariiber aufzukliiren, daB 
dio kleinon Abweichungon in den ScliluBzahlen nicht 
etwa auf unrichtiger Berichterstattung odor gar Un- 
zuTcrliissigkeit der amorikanischen Statistik, die wir 
stets dem „Iron A ge“ entnebmen, berubon, sondorn 
in dor Natur der Sache liegon. Dio schnello und 
doch zuYcrliissigo Art der Berichterstattung des „Iron 
A ge“, iiber die fiir Tlandel und Industrie so wichtige 
Boheisenstatistik, dio wir vor allcm seinem bowiihrten 
Schriftleiter Hm. C. K i r c h h o f f zu danken haben, 
Yordient im Gcgcnteil hohe Bewunderung, wenn man 
bodenkt, daB z. B. die abschlieBenden Zahlen fur dio 
jeweils Yorhergehenden Monate in den Heften des „Iron 
Age“ Yerollentlicht wurden, dio am 7. Mai, 4. Juni, 
9. Juli bezw. 6. August d. J. zur Ausgabe kamen. 
Boi der groBen Zahl yon Hochofen, dio iiber den 
ganzen amorikanischen Iiontinent weit Y erte ilt sind, 
ist diese prompte Art des Einholens der Produktions- 
.zahlen eine iiberaus anerkennenswerte Leistung. 
Weichen auch die ScliluBzahlen dann sclilieBIich um 
einige Ilundertstol Prozent von don spater endgultig 
festgestellten Zahlen ab, so spielen diese kleinen 
Diiferenzen gar keino Rolie gegoniibor dem Yorteil, 
daB Handel und Industrie in der denkbar kiirzesten 
-Zeit z u Y e r l a s s i g e s  Zablenmaterial iiber die joweilige 
Roheisenerzeugung, diesen wichtigen Wertmessor des 
Eisenmarktes, erhalten. Die Redaktion.

*** Poor’s Railroad Manuał Co., 68 William Street, 
New York.

Dio B e t r i o b s l i i n g e  der Balinen der Union ist 
daliach in dom genannten Jahre um 5362 Meilen,* 
d. i. yoii 222 766 Meilen am S oIiIushc dos Jahres 1906 auf 
228 128 Moilen am 31. Dezember 1907 gestiegen. Der 
Zuwachs war kleinor ais im Jahro Y o r h o r ,  in dem er 5425 
Meilen betrug, aber groBer ais in irgend einem anderen 
Jahre seit 1890. Dio stiirkste Zunahmo des ainerika- 
nischon Eisenbahnnetzes fiillt in die achtziger Jahre.

Die Ka p i t a ł a  uf  w o n d u n g e n  der Balinen nalimen 
um rund 908 Millionon Dollar zu, donu die Summę 
dor SchuldYorschreibungen und Aktien stieg von 
15593548 957 $ auf 16501 413069 $, und dio Kapital- 
aufwondung fiir die einzelne Meile betrug 73 542 $. 
Wiibrend der letzten zwanzig Jahre sind die Kosten fiir 
die Moilo stetig gewachsen, haupts&chlich infolge der 
Ausmerzung groBerer Stoigungon, der besseren Aus- 
fiihrung dos Bahnoborbaues und der Anlago von 
KunststraBen, Briicken, Tunnels usw. Bei der Yermeli- 
rung des Kapitals cntfiillt auf dio Schuldyerschroibungen 
ein groBerer Teil ais auf die Aktien; denn jene nalimen 
wiibrend des Jnlires um 377 137 479 $ zu und bo- 
trugen am Schlusso des Jahres 8 228245 257 $, wahrend 
das Aktienkapital um 351 717 809 $ von 7 106 408 976 $ 
auf 7 458 126 785 § stieg. Es wird dadurch bewiosen, daB 
es den Balinen zur Zoit des starken Geldbedarfes im 
letzten Jahre leichter fioł, SchuldverBchreibungon zu  
Y e r k a u f e n ,  ais neuo Aktien.

Dio von den amorikanischen Bahnon im Jahro 1907 
erzielton R o h e i n n a h m c n  betrugen 2 602 757 503 $, 
Ycrg łichcn  mit 2 346 640 826$ im Jahro Y orher und mit
2 112 197770 $ im Jahre 1905. Die Zunahmo ist wiih- 
rend der letzten zwolf Jahre bedeutend, denn im Jahre 
1895 betrugen dio Roheinnahmen nur 1 092 395 437 $. 
Das Yerhiiltnis von Rein- und Roheinnahmen wuchs 
nicht in demselben MaBe, insoforn ais die Reinein- 
nahmen fiir das Jalir 1907 833 339 600 $ betrugen, im 
Yergleiche zu 790187 712 $ im Jahre 1906. Im Jahro 
1895 erreicliten die Reinoinnahmen fiir 179 154 Meilen 
Betriebslange 323 196 454 $. Fiir dio Moilo Betriebs- 
liingo betrugen die Roheinnahmen im letzten Jahre
11 556 $, im Jahre 1906 10631 $ und im Jahre 1895 
6097 g. Dio Reineinnahmen fiir die Meilo B te l l ten  sich 
im Jahro 1907 auf 3700 $, im Jahre 1906 auf 3580 $ 
und im Jahro 1895 auf 1804 $. Durchschnittlich be
trugen im letzten Jahre die Ausgaben 67,98 °/o der 
Roheinnahmen, wiihrond im Yorjahre die Yerhiiltnis- 
ziller sich nur auf 66,33 °/o, im Jahre 1895 abor auf 
70,41 °/o belief.

Bomerkenswert ist dio wahrend der letzten zwolf 
Jahre eingetretene Erniedrigung des ZinsfuBes fiir 
Eisenbahn - Schuldverschreibungon. Der durchschnitt- 
licbe ZinsfuB betrug im letzten Jahro 3,87 °/o, gegen 
3,99 °/o im Vorjahre und 4,24 °/o im Jahre 1895. Der 
Ertrag der Eisenbahuaktien ist im Gegensatze hierzu 
etwas gestiegen, denn er betrug 1895 nur 1,58 o/0,
1906 3,63 °/o und im letzten Jahre 3,73“[o. Dio Ilohe 
der Diyidenden auf Aktien schwankto zwischen 0 und 
12720/0 jahrlich.

Die Gestaltung der F r a c h t s a t z e  fiir dio Tonnen- 
Meile driickt sioli in folgenden Zifforn aus: es kostoto 
die Tonnen-Meilo im Jahre 1907 0,782 Cents gegen- 
iiber 0,766 Ccnts im Jahre zuYor. Die Fracht war am 
niedrigsten 1899 mit 0,726 Conts, aber botriicbtlich 
bober in friiheren Jahren, so 1895 noch mit 0,839 Cents 
und 1883 mit 1,224 Cents f. d. Tonnen-Meile. — Fiir 
dio P o r s o n e n b e f . ó r d e r u n g  berechneten die Balinen 
im Jahre 1907 durchschnittlich 2,04 Cents f. d. Per- 
sonen-Meilo gegen 2,011 Cents im Jahre vorher; am 
niedrigsten waren in neueror Zeit dic Eisenbahnfahr-

* 1 Meile 1609 m.
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preiso im Jahre 1898 mit 1,994 Cents, und am liochsten 
1883 mit 2,422 Cents f. d. Meile.

Fiir dio amerikaniBchen Balinen war das Jahr
1907 noch ein orsprieBliches, da der Riickgang der 
Frachten erst in die letzten zwei Monate des Jahres 
fiel und die erste Jahreshiilfte infolgedessen woit giin- 
stigero Zahlen aufweist ais die zweite. Die Betriebs- 
kosten waren infolge dor Lohnerhohungen und dor 
hoheren Preise fiir Eisenbedarf hoher ais 1906. Im 
laufenden Jahro haben sich die ErtragsYerkiiltnisse

fiir die amerikanischen Bahnen betrachtlich Yerschlech- 
tert, die Roheinnalimun weisen jetzt schon oine Ab- 
nahmo yoii rund 20°/o, Yerglichen mit dor orsten 
Hiilfte dos Yorjahrea, auf, und oiuzelne Bahnen hatten 
im Mai Ausfiille bis zu 50°/o an ihron Reineinnalimen. 
Fur die Bahnon wird allom Anscheine nach das Jahr
1908 das schlechtoste seit langor Zoit werden, da dor 
Umfang der Verfrachtungen viol starker abgenommen 
hat, ala in den letzten Krisisjaliron 1893 und 1894.

W alter Giesen.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Zur Frago (lor Seigorungen in Stahlblockon.
H e n r y  M. H o w e  * stiitzt seino woiteron Studien 

iiber Seigorungen in Stahlblocken auf eine Zusammen- 
stellung der in der Literatur weit Terstreuteii Yor- 
auchsergebnisae anderer Forschor mit seinen eigenon. 
Er stellt oino Reiho Yon Fragen auf iiber die Art 
und die Lage der Seigorungen, beantwortet aber 
hauptsiichlich nur dio folgenden: welchen EinfluB

Raum E F G H zuriickgegangen ist, schon bodeutendo 
Seigorungen orfaliren haben. Erstarrt nun auch der 
20 cm -Błock, so worden zu seinen normalon Sei- 
gerungen noch die Seigerungen liinzutreten, dio beim 
Eratarren des iiuBoren Raumes zwischen A B C D und 
E F G K  eintreten.

Nach diosen allgemeinen Ueborlogungen wendet 
sich Iłowe zu den von ihm festgestollten Tatsachen. 
Unter zahlreichen Analyson von Bohrspiinon fand er

tf.uX.S7J:
A bbildung  1. EinfluB 

der B lockgroBe a u f  dic 
Seigrcrung.

Enffernunff yo/77 Kogf des B/oeAes //i Prozenferr derLa/ye.
30 SO

J/-.u.£.S7e.

A bbildung  2.
EinfluB der B lockgroBe a u f  die S eige rung  des K o h l e n s t o f f s  

in  F iuB cisenblocken.

haben die B l o c k g r o B e  und die A b k i i h l u n g s - y  
g e s c h w i n d i g k o i t  auf den Grad der Seigerung in 
Stahlblocken? Er begrundet zuerst allgemein seine 
Ansicht, daB Seigerungen durch langsame Abkiihlung 
und in groBen Bliicken bogiinstigt werden durch dio 
Schichtentlieorie. Jedo Schicht spaltet sich beim Er- 
starron in zwei aufeinanderliegende Schiehten, in eine 
roinere Unterschicht, dio erstarrt, und eine weniger 
reine Oberschicht, dio fliissig bleibt. Diese his zum 
Y ollatiin digon  Erstarren dos Stahlblockes fortschrei- 
tende Sehichtenbildung ist der TTauptgrund der Sei- 
gerungen. Bei sehr langsamor Abkiihlung der er- 
starrenden Schicht haben die fremden Bestandteilo in 
der fliiaaigen Oberschicht Zeit, nach der Mitte des 
Blockes zu wandern; bei sehr Bclmeller Abkuhlung 
worden sie in der erstarrenden Unterschicht mehr 
zuriickgehalton worden. Diese Erscheiuung wird na
turlich durch den Gesamtgehalt der Blocke an fremdon 
Bestandteilon entsprechend beeinfiuBt. Der EinfluB der 
G r o B e  d e s  S t a h l b l o c k e s  auf dio Seigerung ist 
ebenso leicht zu erkliiren. Ein groBor Błock kuhlt 
eben langsamer ab, ais ein kleiner; und wie wir 
gesehen haben, bewirkt langsame Abkiihlung erhohte 
Soigerung. Ein anderer Grunil wird durch ein ein- 
faehes Beispiel Y crstiin d lich  (Abbild. 1). Man donke 
sich in dem Błock A B C D (etwa 40 cm Q] oben) 
den Raum E F G II ais einen Błock Yon 20 cm Seiten- 
liinge. Wenn der 40 cm-Block erstarrt, wird er, wenn 
der noch fliissige Teil des Blockes annahernd auf den

* „Tlio Engineering and Mining Journal", 30. No- 
Yomber 1907, S. 1011.

70 Falle, die den erwiihnten Yerbiiltnisaen entsprechen. 
Zur Nachpriifung und Yolligen Klarstellung aller?Fragen 
untersuchte er noch oine Reihe v o n  Stahlblocken, 
die zu diesem Zwecke fiir ihn gegossen wurden. 
17 Stahlblocke Yon 5,7 bis 43 cm []] mit einem Ge- 
samtgewicht Yon rund 9900 kg wurden, abgesehen
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A bbildung  3. EinfluB d e r  A bkuh lungsgeschw ind igkc it 
a u f  d ie  S eige rung  des K o h l e n s t o f f s  in  FiuG eisen- 

b locken , 57 mm [ |] -

Yon der BlockgroBe, unter moglichst gleichen Be
dingungen gegossen. Um den EinfluB Yerschiodener 
Abkuhlungsgeschwindigkoiten festzustellen, wurden 
ferner 4 Paar GuBeisenbloeko unter gleichbleibenden 
Yerhaltnisaen, abgesehen Y o n  dor Abkuhlung, gegossen. 
Bei der Untersuchung dieser Blocke wurden Bohr- 
8piine aus der Blockmitte analysiert, aber fiir jeden.
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Fali nur ein Element bestimmt; in don Stalilblocken 
Kohlenstoff, in den GuBeisonblockon Schwefel, weil 
friihore YerBucho gezeigt hatten, daB die Soigerungen
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A bbildung 4. EinfluB der B lockgroBe au f  d ie S eigerung des K o h l e n s t o f f s  
in  FluB elsenblocken.

des Kohlenstoffs, Phosphors und Schwofels gleieh ver- 
laufen. Aus den oberen Teilen der Blocke wurden 
ebonfalls viele BolirspSne untersucht, dagegen sehr 
wenige Proben den unteren Teilen entnommen. Die
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Yerschiedonhoiten im Kohlenstoffgehalt. Es lassen 
sich also keine Beziehungon zwischen der BlockgroBe 
und dem Grad der Seigerung orkennen. Es ist daher 

sehr wahrscheinlich, daB der 
EinfluB dor BlockgroBe ont- 
woder ganz unwesentlich ist, 
oder durch andero verander- 
liche Bedingungen vollstandig 
yordeckt wird. Um den EinfluB 
der A b k u h l u n g g g e s c h w i n -  
d i g k e i t  auf don Grad dor 
Seigerung festzustellen, wurden 
von den in Abbildung 3 und 5 
aufgozeichneten Blocken je 
zwei in Sandformen gegossen 
und langsam abgokiihlt, und 
je einer in eiserne Formen und 
schnoll abgekuhlt; der GuB 
aller Błocko geschah unmittel- 
bar hintoreinander aus einer 
Pfanne.

Abbildung 6 und 7* zeigen 
die Yerteilung des S c h w e 
f e l s  in zwei langsam und zwei 

schnell abgekiihlton GuBoisenbliicken, die gleichzoitig 
aus derselben Pfanne durch einen GieBtrichter in je 
eine Sand- und eine Eisenform gegossen wurden. Um 
die Seigerung dos Schwefels deutlichor zu machen, 
wurde der Schwefelgehalt durch HinźufBgen von fein- 
gepulyertem Pyrit gesteigort. Die ErgcbnisBe der vor- 
genommenen Analysen lasson erkennen, daB in sechs

J f.u .C  S 7 S .

O 10 2 0  3 0  W
E ntfernung yom K o g fd e j B /oc/tej /n Prozenfen d e r i ó /ye

A bbildung 5. EinfluB d e r  A bkuh lungsgeschw ind tgkc lt 
nuf die S eigerung  des K o h l e n s t o f f s  be l GuBeisen- 

b lockcn  von 57 mm [ p .

Ergebnisse der Analysen hat der Yerfasser durch 
folgonde Kurven dargestollt (Abbild. 2 bis 7). In Ab
bildung 2 und 3 kann man keinen Beweis dafiir 
finden, daB dio Seigerungen mit der BlockgroBe zu-

O 70 AO 30  ¥0
E ntfernung yom K cp f des B /ocbej m  P rozenfen derL óĄpe.

A bbilduDg 6. EinfluB der A bkuh lungsgescbw lnd lgkeit 
a u f  die S eige rung  des S c h w e f e l s  in G u B e l s e n -  

b lo ck en  T on 57 mm Q l.

nehmen. In Abbild. 4 und 5 erkonnt man in dom 
schndll abgekiihlten 5,7 cm -Błock und dem 17,8 X
25 cm-Block groBere Seigerungen, ais in dem Błock 
von 40 cm Q]. Der Kohlenstoffgehalt der beiden 
letzteren ist praktisch gleich, nur am oberen Ende 
des 17,8 X  25 cm-Blockes ergebon sich tiberraschende

A bbildung  7. EinfluB d e r  A bkiihlungsg-eschw lndigkeit 
a u f  d ie  S eigerung  des S c h w e f e l s  bel  O u B e i s e n -  

b locken  von  57 mm fj~j.

dor acht Błocko die Schwefelaussoigerung in den 
schnell abgekublten viel groBer ist, ais in den lang
sam abgekiihlten.

Warum haben nun eine bedeutendo BlockgroBe 
und die langsame Abkilhlung nicht die erwarteto 
Wirkung in der ttichtung gosteigertor Seigerung ? Howe 
gibt folgendo Erklarung: B. Ta l bot **  und St e a d * * *  
haben behauptet, daB der giinstige EinfluB dos Alu-

* Wir bringen nur zwei Abbildungen von den 
vier in der Quello veroffentlichten.

** „Journal of the Iron and Steel Instituto“ 1905,
II, S. 204.

*** A. a. O. S. 226.
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miniums auf dio Seigerungeu durch seino beruhigende 
Wirkung eintrete. Diese besteht ansclioinend in der 
Unterdriickung der Gasentwicklung, entweder durch 
dio Termehrung der Losungsfiihigkeit des Metallbades 
fiir Gas oder in der Entfornung des SaucrstofTes und 
der dadurch yerhinderten Entstehung von Kohlonoxyd, 
yielleicht auch durch beides. Auf dreifache Art also 
kann die Gasentwicklung dio Scigerungen begiinstigen.

Wenn beim Erstarren dos Blockes Scbichtenbil- 
dung ointritt, worden die fromden Bestandteile der 
Oberschieht groBe Noigung zum Auftrieb haben, weil 
bekanntlicli die Yerbindungen des Eisens leichter sind, 
ais das E isen; wonn nun gloiehzeitig beim Erstarren 
eine Gasentwicklung stattfindet, wird der an don er- 
starrondon Randern aufsteigendo Gasstrom das Auf- 
wartssehwimmen dor fremden Bestandteile begiinstigen. 
Stcigen in dem GuBblock, der noch fliissig ist, keino 
Gasblason mohr auf, so scliroitet diese Art der Er- 
starrung fort durch dus AusschieBcn yon Tannenbaum- 
kristallen von den Wiinden der Blocke in das flttssige 
Innere. Die Zweige dieser ICristallo schlieBen das ge- 
schmolzene Metali ein und yerhindern so mochanisch 
dio dem Mittelpunkt zustrebonde Beweguug des 
Kohlenstoffs, Phosphors und Schwefels, d. h. die 
Seigerung. So wird also durch don ruhigen FluB des 
Metalles die Wanderung der Yeruureinigungen in dio 
zuletzt erstarrenden Teilo yormieden und so dio Seige
rung yermiudert. Die dritto Art, die Scigerungen 
durch Ruho zu yermindern, ist das Herbeifuliren der 
einschlieBendon, strahleufiirmigen Erstarrung durch 
Unterkiihlung. Der YerfasBor erinnert an den be- 
kannten cinfachon Yersuch mit untorschwofligsaurem 
Natrium und weist darauf hin, daB ahnlicbe Yerhalt- 
nisso boim Abkuhlen yon geschtnolzenen Metallen und 
Logierungen eintreton konnen. Das Erstarren kann 
schon cingetroten sein, ehe noch dor wirklichc Er- 
starrungspunkt erreicht ist, bei einer betrachtlich 
tieferen Temperatur. Tritt dann die Erstarrung ein, 
so gleicht das Metallbad einer gespannten Feder, die 
immer beroit ist, in dio normale Stcllung zuruckzu- 
springen, d. li. das Mctallbad kann augenblicklich er
starren. Diesen Erstarrungayerzug nennt man dio 
Unterkiihlung. Boi dom Zusatz yon Aluminium boim 
GieBen yon Stahlbliickon hatte man iihuliche Erschei- 
nungen schon friilior beobachtet. Ais dann der Ge- 
brauch des Aluminiums in der Praxis allgcmein 
wurde, boobachtete man auch, daB Stahlblocke, denen 
Aluminium zugesetzt war, manchmal augenblicklich 
erstarrten, nachdem dio Erstarrung begonnen hatte. 
Die Bedeutung dieser Tatsache wurde aber ubersolicn 
oder uberhaupt angezweifelt. Sicher unterlagen diese 
Stahlblocke der Unterkiihlung, weil das Aluminium 
durch Unterdriicken der Gasentwicklung dio Ruhe, 
die ilauptbedingung der Unterkiihlung, sicliorte. 
Wenn nun das Aluminium tatsachlich Unterkiihlung 
horbeifiihrt, so konnte die Erstarrung, wenn Bie oin- 
mal einsetzt, gut augenblicklich durch den ganzen 
Błock gehen. Dadurch wiirde wahrscheinlich das Aus- 
schieBen der Tannenbaumkristalle sehr begiinstigt 
und die Seigerung sehr beschriinkt werden. Der 
ruhige FluB des Metallbades, der durch den Zusatz 
yon Aluminium entsteht. beschriinkt also die Seige
rung aus folgenden Griinden:

1. Es yerhindert den Auftrieb der fremden Be- 
standteilo durch dio Gasstrome.

2. Die Bildung der Tannenbaumkristalle wird 
nicht gestort.

3. Es befordert Unterkiihlung, die ihrerseits ein 
auBerst schnolles Erstarren des ganzen Blockes her- 
beifuhrt.

In diesem ruhigen FluB sieht Iłowe die einzige 
Erkliirung dafiir, daB bei seinen Yersuchen weder 
eine bedeutende BlockgroBe, noch die langsaine Ab- 
kiihlung dio Scigerungen yermehrten. Die langsame 
Abktthlung begiinstigt die Ruho durch das Yermin-

dern der Warmestromungen und der Gasentwicklung. 
Dadurch konnte Unterkiihlung eintreton, und auf 
diese Weise wiirde dio langsame Abktthlung praktisch 
in schnolles Erstarron iibcrgelicn. Boi der Unter- 
suchung seiner Blocke fand Howe don Boweis fiir die 
beruhigende Wirkung der laugsamon Abktthlung. Dio 
beiden schnell abgekiihlten 5,G cm []] Stahlblocke 
„stiegen", wiihrend die yier langsam abgokUhlton 
„sanken“, d. h. die Gasentwicklung in don ersten war 
so stark, daB die oberen Endfliichen der Błocko nach 
dem Erstarren stark konyes waren, wiihrend sio in 
den letzteren so gering war, daB die oberen End- 
ilachon konkay waron. In dorsolben Weiso kiihlt 
natiirlich auch ein groBcr Błock ab, nur yiel lang- 
Bamer ais ein kleiuor.

Ein groBer Błock erhitzt schnell dio Wandę der 
Kokillo, fast zu seiner cigenen Temperatur, so daB 
dio Wiirmestrahlung yom geschmolzonen Motali in 
die Wandę der Kokillo ycrbiiltnismaBig langsam ist; 
ferner bildet die Wiirmomengo, die in gegebener Zeit 
in die Wandę geleitet wird, einen kleineren Teil der 
ganzen Wiirmomengo eineB groBon, ais eines kleinen 
Blockes. Aus beiden Griinden kiihlt also der groBe 
Błock langsamer ab, und dadurch wiirdcn die Gas- 
und Warmestromungen und in der Folgę die Seige- 
rungen yermiudert werden. Entsteht durch die cin- 
tretonde Ruho Unterkiihlung, so wurden dio Seige- 
rungen noch mehr beschriinkt werden. Es scheinen 
mithin zwoi Krafte einander entgogenzuwirkon, und 
ilire Resultante mag in der Tat sehr yerschieden sein 
aus dem einfachen Grundo, weil die Unterkiihlung 
sehr unzuyorliissig ist und durch unbedeutende Ur- 
sachon beeinfluBt werden kann. Der Yerfasser ziihlt 
auch einige Falle auf, bei denen im Gegensatz zu 
don obenerwiihnten dio schnelle Abktthlung dio Seige
rung yermehrt:

1. Er fand geringere Soigorungen in einem schnell 
abgekiihlten ais in einem langsam abgekiihlten Kupfer- 
Silberblock. *

2 . Er fand mit S t o u g h t o n  geringere Seige- 
rungen in einem schnell abgekiihlten ais in einem 
gleichen langsam abgekiihlten Wachsblock.**

3. Bei einem Paar der untersuchten GuBeisen- 
blocke, von denen der schnell abgckiihlte cbenfalls 
weniger Seigerungeu zeigto ais der langsam abgo- 
kiihlte.

•t. Die Erfahrung eines heryorragenden Fabri- 
kanten reiner Chemikalien, daB die schnello Ab- 
kuhlung wasaeriger Liisungen dor Seigerung Wider
stand leistot.

5. Die Tatsache, daB in Stahlblocken dor Kohlen- 
stoff-, 1’hosphor- und Schwefelgebalt yon auBon nach 
innen zuerst abnimmt und sich dann langsam yer
mehrt, scheint anzndeuten, daB die schnelle Abktthlung 
der iiuBeren Krusto wahrscheinlich dio Seigerung be
schriinkt.

Ueber den EinfluB der BlockgroBe kann Howe 
bestimmte Erklarungon nicht geben. Wenn in sehr 
groBen Blockon auch groBere Ruho yorhanden ist, so 
haben dagegen die fremden Bestandteile mehr Zeit, 
nach dor Mitte zu wnndorn; auBerdem yermehren sich 
die normalen Scigerungen des inneren Blockraumes 
um dio dea iiuBoron. Der Yerfasser gibt einige Bei- 
spiele fiir groBo Blocke in Tabelle 1.

Wenn jedoch die Unterkiihlung in groBon, lang- 
sam abgekiihlten Blocken dio Seigerung hemmt, er
gibt sich eine wichtige praktische Foige; es muB 
allos getan werden, um die Untcrkuhlung herboizu- 
ftthren. Die Blocke sollten besonders kurz nach dcm 
GieBen nicht gestort werden, weil jede Bewegung des 
Metalles die Unterkiihlung sicher yerhindert. Iłowe

* „Bi-Monthlv Bulletin Am. Inst. of Mining En- 
gineers“ 1907, Miirzheft, S. 252 bis 253.

** Yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. i  S. 110.
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Tabello 1. S e i g o r u n g o n  in bo lir g r o  Bon S t a h l b l o c k o n .

H erkunft BlockgroBe
G ew icht 

in  t 

ru n d

U ebcrschuB  a n  C, P u. S der 
stttrkst an g e re ich e rten  S telle 

iiber den  D urchschn itt in 
P ro zen tcn  bezo g en  a u f  den 

D urchschn itt

ReuB („Stahl und Eisen“ 1891
Nr. 8 S. 6 4 3 ) ...........................

H o g g  („Journ. Soc. Cheni. Ind.“
1893, 31. M i i r z ) ......................

S t u b b s  (Journ. Iron and Steel 
Inst.“ 1881 I S. 200) . . . .  

Mai t l and  („Proc. Inst. Civ.
Eng.‘- 1887 S. 1 2 ) ..................

Co lb v („Iron Age“ 1899,30.Noy.,
S. 5 ) ............................................

Col by  (a. g. O . ) ..........................

\  71 mm im D u r c b i n o B s e r ,
J 3 m lang

990 mm dick, 2,28 m lang

Goscliiitzblock

1090 X  2000 mm 

1090 X  2000 mm

i
11

57
58

183
258

149

153

155
327

257
320

172

325
28C

339
305

544

508
045

27

2

12

1
1

kommt sclilieBlich zu folgenden Schliissen: In don 
Grenzen von 5,6 cm [J] bis 40 cm [p ist der EinfluB 
der BlockgroBe von so geringor Bedeutung, daB er 
dureb andere Erscheinungen yerdeckt wird; jedoch 
zeigt das Auftreten betrachtlicher Seigerungen in sehr 
groBen Blocken yon 75 cm [p und mehr, dafl eine 
sehr bedeutende BlockgroBe die Seigerung yermehrt. 
In den meisten Fiillen sind in sclmell abgekiihlten 
Blocken mehr Seigerungen vorhanden ais in langsam 
abgekiihlten. Sowohl die Zunahme der BlockgroBe 
ais auch dio l a n g B a m e  Abkiihlung sollten die Seige
rungen vermehren. Die Tatsache, daB os oft unter 
den geschilderten Bedingungen nicht geschieht, be- 
deutet, daB eino andere wichtige Ursache entgegen 
-wirkt. Diese Ursache ist die Ruhe, die durch be
deutende GroBe und langsamo Abkiihlung in den 
Blocken eintritt. Dic Ruhe yermindert die Gasent- 
wicklung und dio Wiirmcstromungen, begiinstigt da
durch dio kristallinischc Erstarrung und zuweilen die 
Untcrkiihlung, und Y e r h i n d e r t  so die Seigoruug. Die 
•Stellen groBter Anreicherung liegen in der Blockachse, 
gewohnlieh in einer Entfernung von 6 bis 28 o/0 der 
ganzen Blockliingo yon der Kopffliiclie. Der an Seige
rungen i i rn iB te  Teil ist wahrscheinlich selten, yielloicht 
nie in der Achse zu suchen. Dio Anreicherungen 
von Phosplior und Schwefel scheinen mit der des 
Kolilenstolfes gleichlaufend zu sein. Ein allgomciner 
Durchschnitt yioier Falle zeigt, daB dio Hauptanreiche- 
rung des Fliosphors u n g c f a l i r  zweimal und die des 
Schwefels ungefahr dreimal so groB ist wie dio des 
Kolilenstolfes; aber in besondoren Fiillen ist dio An- 
reichorung dieser drei Elemente sehr vorschieden. 
GroBe Reinheit des Materials an Schwefel und Phos
phor sclieint die Seigerung des Kolilenstolfes nicht zu 
Termindern, eher etwas zu yermehren. Kraynik.

A nsfillin ing yerglolcliendor Versucho 
m it L okom otiyradrcifeu.*

Ein ErlaB des preuBischen Eisenbahnministers 
yom 7. Juli d. J. an das Eisenbahn - Zentralamt be- 
stimmt zu dem yorgelogtcn Auszug aus den Beratun- 
gen des Lokom otiyauB schusscs ,  daB die durch einen 
friiheren ErlaB gcnehmigten yergleichenden Yersucho 
mit Lokomotiyradreifen aus T i e g e l f l u Bs t a h l ,  um- 
gesckmolzonem T i o g e l s t a h l  und S i e m e n s - Ma r t i n -  
l iuBstahl  yon mindestens 05 kg/qmm und 70 kg/qmm 
Zugfestigkeit bei den yorliandenen Lokomotiyen am
1. Oktober d. J. zu beginnen und wiihrend eines Zeit- 
raumes yon drei Jahren fortzusetzen sind.

* Jsach „Zeitung des Yereins Deutscher Eisen- 
bahnyerwaltungen" 1908 Nr. 58 S. 922.

Um einwandfreio ErgebnisBe zu crzielen und ein 
abscblieBendes, durch die Entwieklung besonderer ort- 
licher Yerbaltnisso oder durch Zufiilligkeiten mog- 
lichst wenig beeinfluBtes Urteil iiber die Brauchbarkeit 
letzteror beiden Stahlsorten fiir Lokomotiyradreifen zu 
orhalten, ist dio Zahl der Yersuchslokomotiycn aus- 
rcichend groB zu wahlen, und zwar konnen zu den 
Yersucben mit TiegelfluBstahlradreifen samtlichc Loko- 
motiygattungen herangezogen werden, wahrend fiir 
dio Erprobung der beiden ubrigen Stahlsorten Giitcr- 
zug- und Tenderlokomotiyon zu wiihlen sind, dio 
hochstens drei gekuppelte Achsen besitzen und yor- 
wiegend im Ycrschiebedienst oder auf Nebenbahnen 
Yerwendung finden. AuBerdom sollen boi den weiteren 
Yergebungen mit Lieferfrist yom 1. April 1909 ab 
zwecks Benutzung fiir die Yersucho insgesamt etwa
12 °/o der 3/łgekuppelten Giiterziigyerbundlokomotiyen 
und 18 0̂  der gekuppelten Giiterzugtenderlokoino- 
tiyen mit Radreifen aus umgeschmolzenem Tiegelstahl 
und Siemens - AlartiniluBstahl yon der angegebenon 
Zugfestigkeit ausgeriistet werden, dereń Betriebs- 
nummem und Anlieferungszeitpunkte das Eisenbahn- 
Zentralamt den Eigentumsdirektionen in jodem Falle 
rechtzeitig bekanntgehon wird.

Das Yerhalten und dio Eigenschaften dor Loko
motiyradreifen aus umgoschmolzenem Tiegelstahl und 
Siemens-JIartmfluflstalil im allgemeinen sowie ihre Be- 
triebstiichtigkeit und Ilaltbarkeit und ihre Ahnutzung 
im Vergleick zu solchen aus Tiegelflu Bstahl ist wah
rend der Yersuchszeit sorgfaltig zu beobachten. Ueber 
dio Beobacbtungsergebnisse haben die Ktiniglichen 
Eisenbabndirektionen behufs Gewinnung yergleichbarer 
Werte fortlaufende Aufschreibungcn nach dem vom 
AusschuB fiir Lokomotiyen yorgesclilagenen Muster, 
und zwar fiir jede Stahlart gesondert, zu ftihren, in 
denen Nummer und Gattnng des beobachteten Rad- 
satzes, dio Betriebsnummer der Lokomotiye, unter der 
er lauft, dio Reifensturke im Laufkranz bei dem erst- 
maligen und jedem folgenden Untersotzen und Aus- 
setzen, die eingetretene Abnutzung, die durchlaufenen 
Kilometer, die Abnutzung, bezogen auf 10 000 km, 
sowio endlich — abweichend yom YorBchlage des 
LokomotiyausBchusses — auch dio L i e f e r e r  einzeln 
zu bezeichnen sind und auBerdem anzugeben ist, 
welche Noigungs- und Krummungsyerhiiltnisse die be- 
fahrenen Strecken bcsaBen, welche Fehler am Reifen 
gefunden wurden, aus welchen Grunden zum Abdrelien 
geschritten werden muBte, welcho Stellung dor Rad- 
satz unter der Lokomotiye einnahm, ob er gebremst 
wurde, und welche Wahrnehmungen hinsichtlich des 
Yerhaitens des Baustoffes beim Aufziehen und beim 
Abdrelien vorliegen.
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G osollschiift fiir w irtsc lia ftlic lie  A usbildnng e. T. 
zu Frankfurt a . Main.

Aus dem Boricht des Yorstandes iiber das fiinfte 
Goschiiftsjahr 1907 entnehmen wir, daB wie bisher 
auch in dem Berichtsjahre dio Hauptarbeit auf die 
Vorbereitung und dio Veranstaltung von Y o r t r a g s -  
und F o r t b i l d u n g s k u r s e n  gerichtet gowesen ist. 
Es fanden insgesamt drei Vortragskurso fiir Ingenieure, 
Chemiker und Kaufleute sowie fiir Yerwaltungsbeamte, 
Lehrer und Studierende in B a r  m e n ,  M a g d o b u r g  
bezw. F r a n k f u r t  a. M. statt, dio B i c h  s a m t l i c h  eines 
auBerordontlieh regen Besuches zu erfreuen hatten. 
In Berlin yeranstaltoto dor Berlinor Bezirksverein 
deutscher Ingenieure unter Mitwirkung der Gesoil- 
scliaft einen Bechstiigigen Yortragskursus iiber wirt- 
sehaftliebo Fragen, der sich eines ausgezeiehnoten 
Besuches, insbesondere seitens GroBindustriellor und 
Teelmikor, zu erfreuen hatte. Im Borichtsjahre fanden 
dor V. und YI. Fortbildungskursus fiir hohere Yer- 
waltungsbeamto statt, dio wio bisher im Yerein mit 
der Yerwaltung dor Stadt Frankfurt, dem Institut fiir 
Gemeinwohl und der Akadomie fiir Sozial- und Ilandels- 
wiasenschafton yoranatultot wurden.

Wio in allen yorliergegangenen Jahren iat wie- 
dorum 11 llerren Gelegenheit zu oingohender wirt- 
schaftlich-kaufmiinniseher Ausbildung gegebon wordon. 
Ea waren bei der Gesellschaft tiitig 2 Borgingenieure, 
1 Metallhiittoningonieur, 1 Eisonliutteningonieur, 1 Yer- 
waltungsingenieur, 1 Wasserbauingoniour, 3 National- 
okonomen, 2 JuriBten.

Von den „Mitteilungen dor Gesellschaft fiir wirt- 
scliaftliche Auabildung“ ist das Heft 2 erschienen. 
(G. E i n e c k e ,  Der Eiaenerzbergbau und der Eisen- 
liuttenbetriob an der Lalm, Di 11 und in den benach- 
barten Revioron.)* Heft 3 ( R a n d h a h n ,  Der Wett
bewerb der deutschen Braunkohleninduatrie gegen die 
Einfuhr der bohmischen Braunkohle) ist im Druck 
und erscheint demniichst, Heft 4 ( W u l f f ,  Dio Tal- 
sperrengenossonschafton im Ruhr- und Wuppergobiet) 
ist zum Druck gegebon. — Uobor das Preisausschreibon 
betr. Solbstkostenberechnung industrioller Betriebe, 
von dem wir friilier hier** schon berichteten, iat noch 
keine Entscheidung gefiillt, da die Begutachtung der 
fast hundert oingegangenen Arbeiten noch nicht ab- 
geschlosson ist. — Auf dio Ausdehnung von Bibliothok 
und Archiv ist wio bisher groBo Sorgfalt verwendot 
wordon. Besondors das letztere wachst aich immer 
mehr zu oinsr Sainmlung von privatwirtschaftlichem 
Materiał im weitosten Sinne des Wortes aus, die rego 
Benutzung aeitens Gelelirter und Studieronder fmdet. —

Gleichzeitig veraendet die Gesellaehaft dio Pro- 
gramme fiir zwei im Herbst d. J. abzuhaltende Yor -  
t r a g s k u r s o .  Der erste lindet in S t u 11g a r  t vom 23. 
bis zum 29. Septomber d. J. statt. Es werden dort 
lesen: L a m b e r t  (Frankfurt a. M.): Bilanzen und
Selbstko8tenrechnung (10 Stunden); Dr. Ar n d t  (Frank
furt a. M,): Grundziigo des Geld- und Kreditwesens 
(6 Std.); P o h l o  (Frankfurt a. M.): Grundziige des Bank- 
wesena (6 Std.); P. I l u b o r  (Stuttgart): Induatrialisie- 
rung und ibre Bogleiteracheinungen (6 Std.); v. Zwi e -  
d i n e c k - S i i d  o n ho r s t (Karlsruhe): Organisation und 
darauf abzielendo Tendeuzen in der modernen In
dustrie mit besondorer Beriicksichtigung des Kartell- 
weaens (6 Std.); W i r t h  (Frankfurt a. M.): Patent- 
und Gebrauchsmusterrecht (4 Std.). Der z w e i t e  
K u r s u s  findet in D r e s d e n  vom 5. bis zum 17. Ok- 
tober d. J. statt und es wird iiber folgende Themata 
vorgetragen: H u n d b a u s e n  (Dresden): Fabrikanlagen 
(6 Std.); W a e n t i g  (Halle): Kolonialpolitik (5 Std.); 
B o s e n i c k  (Frankfurt a. M.): Grundziige des Bank- 
wesens (6 Std.); P a s s  o w (Frankfurt a. M.): Grund-

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 14 S. 490-
ł * „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 12 S. 429.

zilge des Bilanzwesens (5 Std.); L o i t n e r  (Berlin): Ein- 
fiihrung in dio Buchhaltungstechnik (6 Std.), Selbst- 
koatenwesen (4 Std.); S c h u m a c h e r  (Bonn): Amori
kanische GroRindustrio und ihro Arbeiter (5 Std.); 
Wu t t k e  (Dresden): Dio ICohlonindustrio (6 Std.), 
AgrarproblemedesDeutschen Roiches(6 Std.); S chan z o 
(Dresden): Die Gegenstiinde des gewerblichen Urhebor- 
rechtos (5 Std.); Po l i l e  (Frankfurt a. M.): Problomo 
der WeltwirtBchalt (6 Std.), Wirtschaftskrisen und 
Geldmarkt (5 Std.); S t e i n  (Frankfurt a. M .): Ge- 
schichto der deutschen Arbeiterbewegung (5 Std.); 
T h i e s s  (Danzig): Vorkehrswirtschaft und Yerkohrs- 
politik (5 Std.).

Niiheres uber dieso ICurse ist boi dem Sekretariat 
der Gesellschaft, Frankfurt a. M., Jordanstr. 17/19, 
zu erfahren.

Proisausscliroiben betroffend Y erhiituug von  
Rancliscliiidou in dor Land- uud F ortsw irtsclia ft.

Das Kgl. Siichsische Finanzminiaterium zu Dreaden 
schreibt folgenden Wettbeworb aus :

Rauchschiiden, d. li. dio schadliche Booinflussung 
des Pflanzenwuchscs dureb schwefolige Siiure und 
andere sauro Gaae, treten hiiufig da ein, wo groBero 
Mengen von Kohlen verbrannt werden odor sonstigo 
Prozesso in Ausfiihrung sind, boi denen sauro Gase ent- 
stehen. Der Grund, woshalb boi Verbrennung vonKohlon 
schwofelige Silure frei wird, liegt in dem stots vor- 
handenen Schwefelgohalt der Kobie, der im Durch- 
schnitt zu 1 "/o angenommen worden kann, sehr hiiufig 
jedoeh weit hoher ist.

In dor Literatur ist eino ganze Anzahl von Yor- 
schliigcn gemacht worden, wio dio schwofelige Siiuro 
aus don Flammengasen oder sonstigen Induatrio-A.b- 
gasen entfernt und unscbiidlich gemacht worden kann; 
jodoch diirften (abgesehon von einzelnen, insbesondere 
auf Anregung dea Geheimen Rats Professor C l e me n s  
W i n k i o r  getroffenen Einrichtungen bei Anlagen mit 
hochhaltigen sauron Abgasen) gewolinlicbe Flammen- 
gase nirgend8 mit dauerndem Erfolg in grofierein 
MaBstabe goreinig-t wordon sein.

Dio groBen Fortsehritte, dio bei der Reinigung 
dor Hoehofengase gemacht worden sind, borcchtigen 
zu der Hollnung, daB es auch moglicli sein wird, dio 
Zusammensetzung dor entweiebonden Feuerungs- und 
sonstigen Industrie-Gaso derart zu gestalten, daB sie 
ihren schadlichen EinfluB auf die Pflanzenwelt ver- 
lieron, sei es nun, daB dio Bildung schadlicher Gase 
iiberhaupt Terhindert wird odor daB entstandeno 
schadliche Gase wieder beseitigt werden.

Es werden folgende zwoi Preise ausgesotzt:
1. 2000 Jh fiir denjenigen, der dio boste Bo- 

arboitung der in der gesamten Literatur der Kultur- 
Tolkor enthaltenen Yorscbliige zur Verliiitung von 
Rauchschiiden in einer Weise liefert, daB sie an- 
rogend auf die Besitzer von groBen Fouerungsanlagen 
und andere, sauero Gase entsendenden Anlagen wirkt.

2. 10 0 0 0 ^  fiir dio Erfindung oder Erfindungeu, 
die es auch bei dor gewohnlichen Bodionung der 
Feuerungen oder anderen Anlagen durch einen 
scblichton Arbeiter ermoglichen, die Schildlichkeit der 
FeueruugsabgaBo wie sonstiger sauerer Industrie- 
Abgaee odor wenigatena eines diesor Abgase mit 
Sicherheit auszuschlieBon. Dor Nachweis hierfiir ist 
durch Analysen der Sehornsteingase (nach zuvor- 
lassigen Methoden fiir Bestimmung des Gesamtsiiure- 
gehaltos und der schwofeligen Siiure) zu erbringen.

Es bleibt yorbelialten, die ausgesetzten Preiso 
Tcrschiedenen Bewerbern oder teilwoise zuzuerkennen. 
Der unter 2. erwiihnte Preis kann erst nach zwei- 
jiihriger Erprobung in der Praxis unter Nachpriifung 
der anałytischen Belege zugesprochen werden. Die 
kaufmanniseho oder gowerbliebe Vorwertung der Er
findung bleibt dem Erfinder unbeschriinkt uberlassen.
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Uoher die Ertoilung der PreiBO ontBcheidot das 
Kiiniglich Sachsiscbe Finanzministorium nach A11- 
hiirung einer Kommission, dio aus einem Yertretor 
der Koniglieh Sachaiachen Staatsregierung ais Yor- 
sitzenden, einem Mitgliede der Techniaehen Deputation, 
einem Mitgliede der forstliclien YerBuchsanstalt, einem 
Professor dor Bergakadomie Freiborg, einem hohoren 
maachinentechniaclien Boamton aus dom Reasort des 
FinanzministoriuniB u n d  zwei von dor Rogierung nach 
freiein Ermoaaon zu bostimmonden Induatriellon be- 
stelit. Jedo Bow erbungB Schrif t  ist in deutseher Sprache 
ab zu fassen  und in wonigstens sieben Exemplaron bis 
zum 31. Dezember 1909 beim Kiiniglich Siichsischon 
Finanzministorium einzureiehen. Sio kann ohne Namons- 
nennung, nur mit oinem Konnwort yorsohon, iibergebon 
w e rd e n ,  in diesem Fallo ist jedoeh eino Torschlossene  
Hiillo, dio Kamen und Adrosao dos Boworbers enthiiłt 
u n d  auBen d a s  gleicho Kennwort triigt, beizufiigon. 
Diese Hiillo wird nach erfolgtem Spruch dor Preis- 
richter nur dann goofTnet, wenn die Arbeit einen Preis 
orzielt hat. Gedruckte Abhandlungen sind zulassig.

YII. Internationalor KongreB fiir angewandto 
Chemie.

Ais Mitglied des doutschen Organiaationskomitoes 
dea YII. Intcrnationalen Kongresses 1909 zu London 
und Yoraitzender der Soktion 3 a „Bergbau und Hiitton- 
kundc“ ist Prof. M a t h e s i u s  an der Konigliclien 
Tochnischon Hochschulo zu Berlin gowiihlt worden. 
Es wird gebeten, Anmeldungen yon Yortriigen und

von Berichton iibor wiasonschaftliche Arbeiten, welche 
dem KongreB vorgologt werdon sollen, an don Ge- 
nannten gelangen zu lassen.

XXII. Internationale Wandorrorsammlung der 
Boliringenienre nud Bohrtechniker.

Diese Yersainmlung findet in den Tagon yom 
29. August bis 1. September 1908 in L em  b o r g  statt, 
zugleich mit dor XIV. ordentliclien Goneralyersamm- 
lung dos Yoroines der Bohrtechniker.

Heinrich Blanckertz f .
Am 7. AuguBt 1908 starb dor Gelioime Kommer- 

zienrat Heinrich Siegmund B l a n c k e r t z  in Berlin. Der 
Yerstorbene, der yor wenigon Monaten sein 85. Lebena- 
jahr yollendet hatte, wurdo 1823 in Jiichen a. Rh. ge- 
boren. In den yierziger Jahren des yorigen Jahr- 
hundorts griindote er die Firma Hointze & Blanckertz 
in Berlin, dio sich bald mit der Herstellung yon Stahl- 
schreibfodern beschiiftigte. Blanckertz wurde damit 
der Bogriinder dor deutschen Stalilfodorindustrie; soine 
Firma blieb jahrzohntelang die einzige Stahlfedor- 
fabrik in Deutschland, die den hartuSckigon Kampf 
gegen die englischo Fedor aus eigener Kraft und mit 
glilnzenden Erfolgen durchzufiihren wuBte.

Ein Mann yon raB tlosor Energie und soltener Be- 
gabung ist in dem Entschlafenen dahingegangen. Es 
ist soin Work und seine Arbeit, wenn die Stalilfeder- 
industrio in Deutschland festo Wurzeln fafito und 
heute zu einom bliihenden Zweigo heimischen Go- 
werbfleiBes horangewachsen ist.

Biicherschau.
l l i t t e i l u n g e n  a u s  d e m  E i s e n h i i 1 1 e n m i l n - 

n i  s c h  e n  I n s t i t u t  d e r  K o n i g l .  T e c l i n .  
H o c h s c h u l e  A a c h e n .  H erausgegeben von  
P rofessor Dr. F . W ilst, Geh. R egierungsrat. 
Z w eiter Band. Mit 2 8 8  Abbildungen und drei 
farbigen T afeln . H alle a. S. 1 9 0 8 , W ilhelm  
Knapp. 14 J l .

Kaeli kaum zwei Jahren soit dem Erschoinen des 
ersten Bandes* unterbroitet der yerdionstyolle Leiter 
des Eisenhiittenmanniachen Instituts an dor Techn. 
Hochschulo zu Aachen, Gehoimrat Professor Dr. W list, 
der Oeffentlichkeit den zweiten Band der „Mitteilungen“. 
Der Band enthiiłt 14 Arbeiten, teils aus der Feder 
des genannten Leiters des Institutes stammend, teils 
yon soinen Mitarbeitern und Schiilorn yerfaBt, die aber 
wohl alle seiner Anregung und seiner Forderung yiel 
zu yordanken haben. Es eriibrigt sich, an dieser Stelle 
niiher auf die einzelnen Arbeiten, dio in yollem Um- 
fangę in der Zeitschrift „M o t a 11 u r g i e“ erschienen 
sind, oinzugohen, da dieaelben in ihrer Mohrzahl auch 
an dieser Stello ** schon ausfuhrlicho Wiirdigung ge
funden haben.

Der Band legt wiedorum Zeugnis ab yon dem 
ernsten Streben des Aachener Eisenhuttenmannischen 
Instituts, die wissenschaftlicho Ausbildung dea Hutten- 
wesens und seiner Jiinger zu fordern. Da das Er- 
scheinen dieses Bandes zeitlich fast zusammenfiillt 
mit der endgiiltigon Uebersiedelung des Instituts in 
das groBziigig und auf broitor Baais angolegte neue 
Gebaudo fiir das gesamto Hiittenweaen der Aachener 
Hochachulo, ao wollen wir es ais ein gutes Omen 
nehmen, daB auch in Zukunft das Institut eine Stiitte 
ernsten wissenschaftlichen Arboitons sein wird, yon

* Yergl. „Stahl und Eison“ 1906 Kr. 13 S. 837.
** Yergl. u. a. „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 13

S. 472, Kr. 14 S. 482, Kr. 20 S. 721, Kr. 30 S. 1093, 
Kr. 49 S. 1765; 1908 Kr. 13 S. 442, 450, 454.

dessen Wirken wir noch manche fruchtbare Anregung 
erhoflfen diirfen. Seinoin Loiter aber wird man heute 
schon dio Anerkennung nicht yersagen diirfen, daB 
er, um mit seinen Ausfiihrungen gelegentlich dor 
Grundstoinlegung zu dom nouen Institut zu sprechon, 
„mit dem ihm iiborgebenen Pfundo gewuchort habo“.

D r.-Ing. Petersen.

C 1 a s s e n , A l e x a n d e r :  Q uantitative Analijse
durch Elelctrolyse. F iin fte A uflage in durch
aus neuer B earbeitung. U nter M itwirkung 
von H . C l o e r  en . J lit 54  Textabbildungen  
und 2 T afeln . B erlin  1 9 0 8 , Julius Springer. 
Geb. 10 J l .

C l a s s e n s  Elektrolyso erscheint jetzt in fiinfter 
Auflage, diesmal unter Mitwirkung yon H. Cl ooren .  
Wahrend die ersten drei Auflagen gar keine theo- 
rotiBchon Betrachtungen entliielten, wurdon der yierten 
Auflage einige solche yorausgeschickt. Die neue 
theorotische Einleitung in der letzten Auflage bringt 
nun auf 56 Seiten eine ganz zweckmiiBige TJobersielit 
iiber die wissenschaftlichen Grundlagen der Eloktro- 
analyso. Die 111 friiheren Auflagen enthaltoncn Be- 
schroibungen yeralteter Einrichtungen sind diesmal 
gliickliehorweise goatrichen worden. Dafiir ist mehr 
Raum auf die einzelnen Elektroanalysen-Methodon 
yerwendet worden, dereń Anzahl yormehrt und wobei 
diesmal auch die Arbeiten anderer Autoren woit- 
gehend berucksichtigt sind. Besondere Beachtung haben 
dio in den letzten Jahren aufgekommenen sogenannton 
Schnell-Analysen erfahren. Auch im Text sind jetzt 
yielfach die Ergebnisse der wisaenachaftlichen For- 
achung eingeflochten wordon, bo daB die fiinfte Auf- 
lage auf ein hoheres wiBsonschaftiiches Kiveau ge- 
kommen ist, ais dio friiheren Auflagen ob waren. 
Jedenfalls hat die neue Auflago yon Clasaons Elok- 
trolyso an Brauchbarkeit wesentlich gewonnen und 
kann beBtenB ompfohlen werden. Neumann.
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D a r b j ' s h i r  c , H . : D ie S ch leifm asch im  in  der 
M ełallbearbeitung. A utorisierte deutsche B e
arbeitung des Buches „Precision G rinding“ 
von G. L . S. K r o n f e l d .  M it 7 7 Textfiguren. 
B erlin  1 9 0 8 , Julius Springer. Geb. 6 J L  

Es liegt hier wieder oin Werk vor, welches aich 
der r o  erwUnschten Yermittlung zwischen Theorie and 
Praxis widmet, ein Werk, welches ebensogut fiir den 
Arbeitor wio fiir den Botriebsingenieur bestimmt 
ist und von jedem intelligentcn Arbeiter yerstanden 
werden kann. Es ist aus der l'raxia fiir dio Praxis 
geschricbon und gibt nur zu dem einzigen Bodauorn 
Yeranlaaaung, daB es einer analihuliachen Feder ent- 
stamrnt. Aber der Bearbeiter hat es yerstanden, den 
englischen Text nicht nur yollig in unsere Sprache 
hineinzuzwiingen, sondern auch den Inhalt zu kliiron 
und durch zweckmaBige Hinzufiigung yon geeigneten 
Abbildungen, welche deutschen Werken entnommen 
sind, zu yeryollstandigen.

Boi der hohon Bedeutung, welche die Schleif- 
technik bereits seit langerer Zeit fiir don Maschinen- 
bau und dio Werkzougfabrikatiou gewonncn hat, ist 
ein weitorer Beitrag zur Literatur auf diesem Crebioto 
dio sich jtingst ontwickelt hat und bestrebt ist, dio 
Intelligenz in dio Werkstatt zu leiton froudig zu be- 
griiBon. In diesem Sinno behandelt das yorliogende 
Work, nachdem es dio Yorziigo des Schleifens der 
friiher ailoinherrschondon Dreharbeit gegonubor be- 
sprochen, in leicht faBlicher Form und untor AusschluB 
tiefgehonder theoretischer Erorterungon dio yorschie- 
denen hier yorkommendon Arbeiten yom Standpunkto 
des unterwoisenden Praktikors, ohne jedoch auf dio 
Yerschiedenhoiten in den Konstruktion en der heuto 
bereits sohr mannigfachen Schleifmaschinen ein- 
zugehen. Ea enthiilt eine Menge praktiacher Winkę 
und ist warm zu ompfehlon. Jlaedicke.

S t . i l l i c h ,  Dr.  O s c a r ,  D ozent an der Hum
boldt-Akadem ie, und A r t h u r  G e r k e ,  D ipl.- 
B erg in g en ieu r: K ohlenherjw erk. E ine Mono- 
graphie. Mit 56 Abbildungen nach A uf-
nahmen von Max S teckel. L eipzig , Ii. V oigt- 
liinders V erlag . 4 J(>.

S t . i l l i c h ,  Dr.  O s c a r ,  D ozent an der Hum-
boldt-A kadem ie zu B erlin , und Ingenieur  
H . S t  e u d e 1, A ssisten t au der K gl. Techn. 
H ochschule zu C harlottenburg: E isenhiitte. 
E ine M onographie H it 62 Abbildungen m eist 
nach Aufnahmen von Max Steckel. L eip zig , 
R . Y oigtlitnders Y erlag . 4 J(>.

Die Yorfasaer, dio den Zweck yerfolgen, dom
Leser einen Einblick in den Kohlenbergbau und das 
Eisenhuttenwesen, „dieses gewaltige Gebiet menscli- 
licbon Schaffens“, zu geben und das Interesso fur 
dieso, in stetigor Machtentwickiung befindlichen In- 
dustriezweige anzurogen, gehoren zu dor Sorte der 
Weltyerbesserer. Im SchluBwortc des BucheB „Eisen- 
liiitte" heiBt es bezeichnonderwciao: .D io Stellung 
dor menschlichen Arbeit hat sich mit der zunehmon- 
den Automatisiorung des Betriebs im Eisonhiitton- 
wesen prinzipioll ycriindert. Auf dio sozialen Yor- 
hiiltnisse der Arbeiter in der Eisenhuttenindustrie ist 
an dieser Stelle nicht nabór eingegaugen worden; 
aber wor sie keunt, wird sie kaum beneiden. Yiel- 
leicht ist jotzt bereits dio Stundo da, die uns zum 
Nachdonkon darubor auffordert, ob nicht an Stello 
der lediglieh yon Profit behorrschten liiesonunter- 
nolimungen ein anderes System zu treten bereehtigt 
ist, das auf dio Menschon etwas mehr Riicksicht 
nimmt, ais auf eine moglichst groBe Produktion und

einen moglichst hohen Gewinn “ Solche AouBerungen,. 
die lediglieh auf Unkenntnia der tataaclilichen Yerhiilt- 
niase boruhen, aind ais eino bedaucrliclie AnmaBung 
des oder der Yerfassor zu bezeichnen; es ist be- 
triibend, daB immer und immer wieder auch von wissen- 
schaftlicher Seito solche yerhetzonden Schlagworte, 
die man fiiglich don sozialdomokratischen Agitatoren 
uborlassen sollte, unbegriindet in dio Wolt gosotzt 
werden. Die Redaktion.
T li om s e n ,  J u l i u s ,  Em eritus P rofessor o f  

Chemistry in tlie U niyersity  of Copenhagen: 
T h e r m o c h e m i ś t r y .  T ranslated from the Danisli 
by K a t h a r i n e  A.  B u r k ę ,  B . Sc. (Loml.). 
London 1 908 ,  Longm ans, Green and Co. 
Geb. sh 9 / — .

Das yorliogende Werk gibt samtlicho nutnerischen 
und theoreti8chen Ergebnisse der wertvollon Unter- 
suchungen dea Yerfaasers, wie aio auch in dem 
groBen yierbandigen Werko „Thermochemische Unter- 
suchungen“ enthalten sind, in gedriingtorer Fassung. 
Zu diesem Zweck wurden experimentelle Dotails nur 
auf das unontbehrlicho Minimum beschrankt, und so 
ein handliches Buch goachaffen, daa jodem, der thermo- 
chemiache Daten fiir wiasenachaftliche Unter- 
Buchungen oder fiir techniache Zwccke benotigt, er- 
wiinscht sein wird. — In der ongliBchen Eeberaetzung 
wurdo yersucht, die Ausdrucksweise des Originales, 
die iilteren Anschauungen entspricht, dem modoruen 
Stande unseror Wissenschaft anzupasaen, wo dieB ohne 
erhebliche textliclie Aendernngen moglich war. An 
Stellen, wo die8 untunlich orschien, muBte es dem 
Leser iiberlassen bleiben, unter Riicksichtnahme auf 
diesen Umstand sich im Geiste die moderno Formu- 
lierung selbst zu konstruieren. Diese unleugbare TJn- 
bequemlichkeit diirfte jedoch zurzeit kaum ernste 
Schwiorigkeiten bieten, da ja wohl samtliche heute 
tiitigen Chemiker mit den alten Anschauungen noch 
geniigend yertraut sind.

Der Inhalt des Buchea iat kurz folgender: Ei n-  
l e i t u n g  (Gogenstand der thermochemischen Enter- 
suchungen,thermochemiacheFormeln,Symbole undPrin- 
zipien; experimentello Methoden dor calorimetriBclien 
Measungen). — I. T o i 1: B i 1 d u n g u n d  E i g e n 
s c h a f t e n  w a s s e r i g e r  L o s u n g e n :  1. Kapitel: 
Absorption yon Gasen und Auflosung \on Fliisaigkeiten 
und festen Korpern in WasBer; 2. Kapitel: Hydra- 
tationBwiirme undLosungswarme yonSalzen; 3 .Kapitel: 
EinfiuB der Wassermenge auf die Losungawiirme; 
Yerdunnungswarme yon Losungen; 4. K apitel: Neu- 
tralisation yon Sauren; 5. Kapitel: Neutralisation yon 
Basen; 6. Kapitel: Partielle Zersetzungen ; 7. Kapitol: 
EinfluB der Temperatur auf die Warmetonung che- 
mischer Prozesae. — II. Te i l :  Y e r b i n d u n g e n  yon  
N i c l i t m e t a l l e n : 8 . Kapitel: TJnterauchungsmethoden 
(Waaserstoffyerbindungen, Oxyde, Chloride, Oxychloride 
und Verbindungen des KohleiiBtoils mit Schwefel und 
Stickstoff) und theorctische Ergebnisse; 9. Kapitel: 
Numerische Daten. — HI. Teil: Y e r b i n d u n g e n  von  
M e t a l l e n  mi t  N i c l i t m e t a l l e n :  10. Kapitel: Oxydc, 
Hydroxyde, Haloidverbindungen, Salze usw.; .11. Ka
pitel: Systematisclie Uebersicht; 12. Kapitel: Natur 
dor chemischen Yerbindungen yom dynamischen Stand- 
punkte. — IV. Te i l :  Or g a n i s c h o  Sub a t a n z o n :  
13. Kapitel: Yerbrennungawarme iliichtiger organischer 
Stolic; 14. Kapitel: Theoretiacho Untersucbungen,
Gleichheit der vior Yalenzen dea Kohlenstoffs, Yer- 
brennungswiirme hoinologcr Yerbindungen, Yorbren- 
nungswarme eines KohlenstoffatomB, Abhiingigkeit der 
Yerbrennungswiirme YonderMolekuiarkonBtitution, Vcr- 
brennungswarmo yon Kohlenwasserstoffen; Konstitution 
der Benzeno; Bildungswarmo der Kohlenwasserstoffo, 
Alkohole, Aidohyde, Ketone, Sauren, Stiureanhydrido, 
Ester, Halogenyerbindungen, Aether usw.; tabellarischc
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Zusammenstollung der Yerbronnungs- und Bildungs- 
warmon fliichtigor organischer Stoffe; 15. Kapitel: 
Ueborsicht iiber die thoorotiscbcn Ergebniaso dor 
thermochemiachen Untersuchung fliichtiger organischer 
Stolic; 16. Kapitel: Bildung und Zersetzung orga- 
nischcr Yerbindungen vom dynainischen Standpunkto 
betraehtet.

Uober den Wert dea Yorliegonden Werkea bleibt 
nichts zu sagen; ist doch der Yerfasser auf diesem 
Gebiete eine Autoritiit ersten Ranges! Es wird daher 
fur jede naturwissenschaftliche, chemisch-technische 
und metallurgische Bibliothek ein iiuBerst schiitzbarer 
Erwerb sein, der mit um so groBerem Yorteil be
nutzt werden wird, wenn dor Leser auch mit der 
heute unentbehrlichen modernen thermodynamischen 
Behandlung der Lehre vom chemischen Gleichgewichte 
und der Affinitiitsmeasung yertraut ist.

H. v. JUptner.

Ferner sind der Redaktion folgende "Werke zu- 
gegangen, dereń Besprechung yorbehalten bleibt:
Arndt ,  Dr. P a u l ,  Prof.: Deutschlands Stellung in

der Weltwirtschaft. (Aus Natur und GeiBteswelt. 
Sammlung wissenschaftlich - gemeinverstandlichor 
Darstellungen. 179. Bandchen.) Leipzig 1908, B. G. 
Teubner. Geb. 1,25 J6.

Al l i t s c l i ,  Ka r l ,  Ing., k. k. Professor in Innsbruck: 
Dic Erdbeicegung bei Ingenieurąrbeiten. Unter be- 
sonderer Beriicksiehtigung der ausfiihrlicben Yor- 
arbeiten sowie der Abrechnung fiir Trassierung yon 
StraBen, Eisenbahnen und anderen Yerkelirawegen. 
Mit 10 Abbildungen im Toxt. Miinchen und Borlin 
1908, R. Oldenbourg. Kart. 1,50 M.

Gu i l l o r y ,  C., ICgl. Baurat: Bau der Eisenbahn-
wagen und ihre Unterhaltung im Betriebe. (Biblio - 
thek dor gesamten Technik. 101. Band.) Mit 
79 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. Hannoyer 
1908, Dr. Max Jiinecke. 2,40 Jt, geb. 2.80 J6.

Hii 11 e , F r. W., Ingenieur,Oberlehrer an derKoniglichen 
hoheren Maschinenbauachulc in Stettin: Die Werlc- 
zeugmaschinen und ihre Konstruktionselemente. Ein 
Lelirbuch zur Einfiihrung in denWorkzeugmaschinen- 
bau. Zweito, yorbesserte Auflage. Mit 590 Text- 
figuren und 2 Tafeln. Berlin 1908, Julius Springer. 
Gob. 10 .16.

Yergl. „Stahl und Eisen“ 1906 Nr. 11 S. 700.
K a t a l o g o  un d  F i r m e n s c h r i f t e n :

Br o wn ,  B o y e r i  & Cie,  A.-G., Baden: Die Dampf- 
turbine System Brown, Boveri-Pa?-sons. 5. Ausgabe. 
Januar 1907.

P o e t t o r  & Co. ,  Aktiengesellschaft, Dortmund: K a- 
talog- Ausgabe 1908.

Nachrichten vom Eisenmarkte —  Industrielle Rundschau.
D ie Lage des R olieiseugeschaftos. — Yom deut- 

sclien Roheisenmarkte wird uns gomeldet, daB die 
Lage unyerandert ist. Auftrage kommen mit Riick
sicht auf dio Unsicherhoit wegon Yerliingerung dos 
Roheisen -Syndikata nur in maBigom Umfange ein. 
Die Abrufungen im laufonden Monat sind e t w raB  besser 
ais im yorflossonen.

Yom e n g l i s c h e n  Roheisenmarkte wird uns 
unter dem 22. d. M. aus Middlesbrough gcschriobcn:

Das RoheisengeBchiift ist zwar still, aber die 
Preise liaben sich dennoch etwas gehobon, und trotz 
der hiesigen Feiertage bleibt GieBereieisen sehr knapp. 
Dic Warrantalager zoigen wenig Aendernng. Die Yer- 
schilfungen sind nur wenig geringer ais die im Juli. 
Die Preise fiir sofortige Lioferung sind: G. M. B. Nr. 1 
sh 54/3 d, Nr. 3 sh 51/9 d, Ilamatit Nr. 1 sh 56/—, 
Nr. 3 sh 55/— samtlich fiir dio ton netto Kaase ab 
Werk fiir .Marken in des Yerkiiufers Wahl. Fiir hiesige 
Warranta bieten die Kftufer Bh 51/7J/a d fiir aofort, und 
bIi 51/41/2 d in einem Monat. Hioaige Warrantslager 
enthalten 56 893 tons, dayon 55 393 tons G.M. B. Nr. 3.

Ausfuhr sclnycdisclier E isenerze. — In yor- 
schiedenen Blattern Ostdeutschlanda ist zu lesen, daB 
dio schwedische Regierung die Ausfuhr von Eisen- 
erzen einscliranken oder gar yerbieten wolle. Durch 
diese falachon Berichte miissen die doutschen Ver- 
brauclier yerwirrt und bounruhigt werden. Wir be
merken domgegoniibor, daB an dem Abkommen 
zwischen dom Schwediachen Staat und den Gruben- 
gesellschaften, iiber ivelches wir ausfiihrlich berichtet* 
haben, nichts geiindert ist und nichts geiindert worden 
kann. Es miissen daher die Mitteilungen iiber gogen- 
teiligo Bostrebungcn der Schwediachen Regierung ent- 
schioden bestritten worden. Dio schwedische Erzaus- 
fuhr wird in der Lage sein, den Anforderungen der 
deutachon Yerbraucher zu goniigen.

E isenliiitten - Aktion - Yoreiu D ildolingen. —
Einem Berichte der „Koln. Ztg“ iiber das abgelaufene 
Geschiiftsjahr 1907/08 entnohmen wir folgendea: Das 
unbefriodigende Ergebnis des letzton Betriebsjahres

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 48 S. 1736;
1908 Nr. 18 Ś. 641, Hr. 22 S. 788.

wird hauptsiichlich auf die allgomoine Itrise in der 
Industrie zuriickgofiihrt. Es kommt noch hinzu, daB 
die Yorgonommonen VergroBerungon und Verbesse- 
rungen nur toilweise wirken konnton, und daB es 
sogar oft nur mit groBer Miihe moglich gewesen sei, 
die Werke wahrend dieser Uebergangazeit in Betrieb 
zu lialten. Dio Neueinrichtungen haben dio in 
sie gesetzten Erwartungen bis jetzt er fiillt. Die 
Geaamtanlagen erhohen sich yon 10 848 930 Fr. auf
17 202 470 Fr.

Die Rolieisenerzougung stellte sich auf 242 170 
(i. Y. 258038) t, die Konycrter yerarbeiteten 196 160 
(i. Y. 217 280) t. Ferner wurden 52 620 t Kniippel, 
113468 t Luppen, 37 040 t Schienen und Schwellen,
26 041 t Triiger usw. und 16 880 t Ilandelseisen her- 
gestollt. DerGesamtumsatz betrug 21 976000 (imYor- 
jahro 23 503 000) Fr.

Der Reingewinn yon 794 598 (i. Y. 1 360 917) Fr. 
wird wie folgt yerwendet: Gewinnboteiligungen 122 969 
(i. Y. 214 890) Fr., an die Aktioniire 20 (i. Y. 35) Fr. 
gleich 640 000 (i. V. 1 120 000) Fr., Yortrag 31619  
(i. Y. 26027) Fr.

Dom inion Iron and S teel Company, Sydney*  
(K anada). — Diese Gesellschaft, dio umfangreiche 
Stahlwerksanlagen ** in Sydney, Erzgruben in Nova 
Scotia und Newfoundland besitzt, berichtet iiber das 
Geschaftsjalir, endigend mit dem 31. Mai 1908: Dio 
Gesellschaft, d ie mit einem Aktienkapi tal yon 20 000 000 £,
5 000 000 £ Yorzugsaktion und 9 368 833 § Obliga- 
tionen arbeitet, erzielto einen Robgewinn von 2 613S25 jj, 
(-[- 366 289 $ iiber daa Yorjahr). Yon dieaem Ge- 
winn kommen in Abzug 766 525 $ fiir Zinsen und Ab- 
schreibungen, 1 376 831 $ fiir Sonderriicklagen, zu- 
sammen 2 143 356 Zu dem yerbleibendon Uober- 
echuB yon 470 469 $ tritt noch der Uobertrag yom 
yorigen Geschiiftsjahre. so daB ein GesamtuberschuB 
yon 789 178 § am Ende dieses Gescliiiftsjabres aus- 
gewiesen wird. — Aus dem Yerwaltungsbericlit ist 
zu entnehmen, daB dio Ueberschiiaso wrieder beurteilt 
werden miiasen unter dem Gesichtapunkte dea gegon

* Nach „The Engineering and Mining Journal"
** Vergl. „Stahl und Eisen“ 1901 Nr. 2 S. 55 u. 11'. 

1908, 25. Juli, S. 180.
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die Dominion Coal Company ergangenen Urteils, 
welches die Eisongeaeilschaft berechtigt, yon der orst- 
genannton Gesellschaft dio Betrago fiir Koliloniiefe- 
rungen zuruckzufordern, die iiber den AbschluBpreis 
yon 1,28 $ f. d. t hinauBgelien. Dor Anspruch gogon 
die Kohiengesellschaft belief sich am 31. Mai 1908 
auf 2 923 808 $ ohno Zinaon uud Kosten. Die end- 
giiltigo Gorichtaentscheidung kann erst nach don 
Sommorferien horbeigefiihrt werden. — Die yerschie- 
denen Abteilungon dos Werkes konnten wiihrend des 
Berichtsjahres mit gesteigerter Erzeugung boi gc- 
ringern Selbstkosten arboiten. Die Rohstahlorzougung 
steilto sich auf 290 953 t (zu 1016 kg) gegon 238 000 t 
im Jahre 1907. — Dor Hauptversammlung soli oino 
Erhohung des Aktienkapitals und Aufnahme einor 
Anleihe Yorgeschlagen worden, um die Betriobsmittel 
des Werkos zu starken.

Zur Lago der russischen Iliittonindustrio. —
Einem Berichte* des Kais. Genoralkonsuis in St. Peters
burg entiiehmen wir eino Anzahl intoressanter An- 
gaben iibor dio Lage der russischen Iluttenindustrie. 
Es erscheint danach, daB die finanziello Lage der 
Industrie eino rocht bedonklicho ist.

Yon 53 Huttonwerken haben sich nur 18 einer 
dauernden, 13 einer schwankonden Rontabilitiit zu 
orfreuon, dio iibrigon 22 arboiten nur mit Yorlust. Dio
18 guton AYcrke mit 77 Millionen Rbl. Aktienkapital, 
yon im ganzen 257 Millionen, haben im Jahre 1906 
nur noch 6,20 °/o Dividende gezahlt, wahrend diese 
im Jahre 1901 noch 11,17 °/o betrug. Der im Jahro
1906 im ganzen gezahlten Diyidende von 5,3 Millionon 
Rubel (1 Rubel =  2,16 Jt) steht ein Yorlust yon
4.8 Millionen gegeniiber, so daB oino Xettovorzinsung 
des Aktienkapitals yon 0,20%  iibrig bleibt. — Aus 
der Gruppe der Unternohmungen mit dauernder Renta- 
bilitat sind im Jahro 1906 zwoi Gesellschaftcn mit 
einem Aktienkapital yon 6 375 000 Rbl. in dio Gruppe 
mit schwankender Rontabilitiit iibergegangen. Be- 
riicksichtigt man dies, so haben im letzten Jahro mit 
dauernder Rentabilitiit nur noch 71 578 380 Rbl. oder
27.8 °/o des gesamton Aktienkapitals der Hiittenindu-

* „Nachrichten fiir Handel und Industrie" 1908, 
8 . August, S. 5.

atrio gearbeitet. Auf dio Unternohmungen mit schwan
kender Rontabilitiit entfallen fast 30 °/° des gesamten 
Aktienkapitals, auf dio yerluatbringcnden 22 °/o und 
auf die in Zwangsverwaltung stehendon 20 °/o. Yon 
dem gesamton in der russischen Iliittenindustrio an- 
gelegten Kapitał werfen also kaum 28 o/o einen rogel- 
miiSigon Ertrag ab und auch diese mir in dor bo- 
schcidenon Hohe yon etwa 6 o/p.

In dor Zeit dor Aualoae, von 1901 bis 1904, sind 
im ganzen 18 UnterDehmungen liquidiert worden, 
woboi an der russischen Huttenindustrio 54909 812 Rbl. 
yorloren wurden. Dio unrontabeln und unter Zwangs- 
yorwaltung stehendon IJnternehmungen haben in den 
lotzton secha Jahren in Ermangelung eines Gewinnos 
nichts amortiaieren konnen. Legt man eino Amorti- 
sationsąuoto yon 8 o/0 zugrunde, so haben diose Unter- 
nehmungen mithin in sechs Jahren 51 780 956 Rbl. 
an ihrem Yermogon eingebuBt, und der YerluBt, don 
die Kapitalisten, dio ihr Geld in der russischen Eison- 
industrie angelegt haben, orlitton haben, erlioht sich 
auf 105 690 768 Rbl. DioBer Yorlust orhobt sich weiter 
auf rd. 160 Mili. Rbl. (bei einem gesamten inyeBtierten 
Kapitał yon nur 250 Mili. Rbl.), wenn man den Ent- 
gang der Yerzinsung des Kapitała in Anschlag bringt.

Auch die Aufstellungen iiber dio Erzeugung yon 
Roheisen, Halb- und Eertigfabrikaten geben ein deut- 
liches Bild yon der Entwickolung dor Industrio. Sie 
zeigen das schnelle "Wachstum in dom Jalirzehnt yon 
1890 biB 1900, dem dann die Zeit der Stagnation oder 
wenig8tena des sehr langaamcn Fortschritts folgt. 
So ist dio Produktion yon R o h e i s e n  stetig yon 
rd. 900 360 t im Jahro 1890 auf rd. 2,8 Mili. Tonnen im 
Jahro 1900, d. h. iiber 200 °/oj gostiegen, wahrend yon 
da bis 1907 ein Schwankon stattgefunden hat und dio 
Ziffor dea Jahres 1900 nur von dor dos Jahres 1904 
iibertroffen worden ist.

Aelmlich liegt os bei den Halb- und Fertigfabri- 
katen. Bei orsteren ist in der Zeit yon 1890 bis 1900 
dio Menge yon rd. 803 600 t auf rd. 2,0 Mili. Tonnen, 
d. h. um 224 °/o gestiegen und seitdem mit Schwan- 
kungen in sieben Jahron nur auf 2,8 Mili. Tonnen 
oder um 7,8 °/o, und boi letzteron in don ontaprechen- 
den Zeitriiumen yon rd. 842 900 t auf rd. 2,17 Mili. 
Tonnen und weiter auf rd. 2,4 Mili. Tonnen, d. h. um 
175,5 bezw. 10,7 °/o.

Yereins - Nachrichten.

V erein  deutscher Eisenhiittenleute.
Zoppelin-Spendo.

Dio „Offizielle Ausgabestello fiir die Zeppelin- 
Sammelmarke der Motorluftschiff-Studiengesellechaft", 
Berlin W. 9. Linkstr. 29, bittet uns, unsern Mitglio- 
dern zur KonntniB zu bringen, daB sie es alB eino 
Ehrenpflieht betrachtet habo, sofort nach Bekannt- 
werden der Zerstiirung dos Zeppelinschen Luft- 
schifTes eino Nationalsammlung einzuleiten unter Zu- 
grundelogung einer kiinstlerischen S a m m e l  m a r k ę ,  
die es jodermanu ermoglichon soli, in kleinen Be- 
triigen yon 10 Pfennigon dem Zeppelinfonds Zuwen- 
dungen zu maclien.

Fiir dio Y eroinsbtbliotliok sind oingegangou:
(Die E in se n d er s ind  durch  * bezelchnet.)

E c k e r t ,  Professor Dr. Cli r .: Die stddlische Handels- 
Sochscliule* in Coln. Bericht iiber dio Studion- 
jahre 1906 und 1907.

H o l l e r u n g * ,  G a b o r :  A  H irtSipar JelentSsege.
R u m m e l ,  K. : Turbogebldse, B auart Broicn-Boocri- 

Rateau, von 750 P S . (Aus „Zeitsehrift des Yer- 
eines deutscher Ingenieure". 1907.) [Brown, Boyeri
& Cie.,* A.-G., Badon.]
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