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Die Baustoffe der Spurbahnen.*
Von Geh. Kommerzienrat ®r.*8nf). h. c. A. I la a rm a n n  in Osnabriick.

M. H .! Es konnte bezweifelt werden, ob dera 
Gegcnstande des von mir fiir den heutigcn Vortrag 
gewiihlten Themas vor diesem Foruni noch neue 
Seiten abzugewinnen waren, da iiber die Spur- 
bahnen sowohl in technischer ais in wirtschaftlicher 
Beziehung von Fachmiinnern unausgesetzt die ein- 
gehenc.sten Untersuchungen und Betrachtungen an- 
gestell. werden. Und gewiB ist es richtig, daB die 
Eisenlahnleute, die in erster Linie zur Beschaffung 
der Biustoffe fiir ihre Bahnen berufen sind, auch 
die Ni '•.hsten dazu bleiben, diese Baustoffe in bezug 
auf Mfeerial, Form und Masse nach allen Richtungen 
zu erkunnen und zu wiirdigen. Aber die Eisenhiitten- 
leute, die bei der Entwicklung der Spurbahnen selir 
wichtige Aufgaben zu erfiillen hatten und nocli 
liaben sind in dieser Frage nicht minder lebhaft 
intere rt. Waren sie es docli, die mit Iiilfe aller Er- 
runge ’+en der Technik, der Chemie 
und trizitat die Herstellung
des fiir c.t>, u der Eisenbahnen so 
iibera.ts wiciu. _ n Eisen- und Stahl- 
matercals in den oenotigten gewaltigen 
Masseti crmoglichten. Welchen EinfluB 
aber c ie Baustoffe der Spurbahnen und 
dereń beschaffung auf die wirtschaft- 
lichen Verhaltnisse aller Kulturlander ausiiben, 
kann iian ermessen, wenn man sich vergegenwartigt, 
daB z Irzeit in den auf der ganzen Erde vorhandenen 
rd. 1 Million Kilometer Eisenbalinen mit den dop- 
pelter und męhrfachen Gleisen sowie mit den Bahn- 
iiofs- und AnscbluBgleisen allein an Schienenmaterial 
schiit: ungsweise wohl melir ais 100 Millionen Tonnen 
Eisen und Stahl im Werte von rd. 12 Mlliarden Mark 
entha.i.eń sind. Ich sollte daher meinen, daB es ange- 
sichts der auf diesem Gebiete schwebenden Streit- 
und Interessenfragen fiir unseren Verein von groBter 
Wichxigkeit ist, sich Iilarheit dariiber zu verschaffen,

* Vortrag, gehalten vor der Hauptversam mlung des 
Vereins deutscher Eiscnliiittenleute am 1. Dezember 1912 
zu Du -seldorf. AuDer den diesem Abdruck eingcfugtcn Ab- 
bildui gen zeigte an gegebener Stelle eine Reihe von Licht- 
bilder i nach Gemalden von O tto  B o l lh a g e n , Bremen 
(Origi j le  im Gleismuseuin zu Berlin), den Zustand ver- 
Bchiec ener Eisenhiittonbetriebe in kcnnzeichnenden E nt. 
wickh Bgsstufen.

ob das Eisen ais Baustoff der Spurbahnen iiberall 
in der richtigen Weiso ver\vertet und bewertet wird.

M. H .! Ais im Anfang des 16. Jahrhuiiderts die 
Spurbalinen aufkamen, dachte man bei dereń Her
stellung nicht an die Verwendung von Eisen. Dieses 
in unserer Zeit ntitzlichste und meistverwcndete 
Metali war damals nach heutigen Begriffen so gut 
wie unbekannt; jedcnfalls war es viel zu teuer, ais 
daB es in groBeren Mengen hiitte benutzt werden 
konnen.

Wie in friiheren Zeiten fast uberall und in manchen 
Gegenden auch heutc noch das IIolz fiir den Iiiiuser- 
und Bruckenbau sowie fiir die Herstellung von 
Schiffen ausschlieBlich oder hauptsachlich in An- 
wendunggekommen ist,* so wurden in gleicher Weise 
die Baustoffe fiir die ersten Spurbahnen genommen, 
wie die Natur sie darbot, und es ist deshalb verstand-

Abbildung 1. Holzbahn.

lich, daB man die ersten Schienengcstange ganz aus 
Holz baute (Abb. 1). Friihzeitig hat man allerdings 
in Kehren und Kuryen zur Minderung der lieibung 
und des VerschleiBes diinne Blechstreifen, also Eisen- 
beschlage, angewandt. Die Eisengewinnung in jener 
Zeit war eine wenig ergiebige, und die Hochofen- 
anlagen waren iiuBerst primitiv.

In den Bergwerken liaben sich holzerne Spur- 
gestiinge wenigstens fiir untergeordnete Strecken 
recht lange erhalten. So liabe ich beispielsweise noch 
im Jahre 1857 auf der der Henrichshiitte gehorenden 
Zeche Neulahn II  im Ruhrtale ais Sturzjunge den 
gewonnenen Eisenstein (Blackband) in kleinen Forder- 
wagen, den sogenannten Hunten, auf Holzbahnen

* Der Ucbergang vom Holzschiffbau zum Eiscnschiff- 
bau begann in den funfziger Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts. Den ersten in PreuCen gebauten eisernen 
Sohraubendampfer „Borussia" lieferte Schichau an die 
Elbinger Dampfschiffahrts-Gesellschaft 185-1.
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zur Hauptstrecke gefahren. AbgeseHen von śolchen 
Bergwerksbahnen, konnte sieli das Holz fiir die 
Scliienen naturgemafi nicht mchr behaupten, sobaki

Abbildung 2 und 3. GuBeiserne Winkelschien

durch rergroBerte Radlastcn und hiihere Geschwindig- 
keiten stiirkcrc Beanspruchungen lieryortraten, und 
ais es gelungen war, Eisen in groBeren Mengen zu
gewmnen. Durch Yerwendiing dieses 
festeren und tragfiihigeren Baustoffes 
fiir Scliienen [entstanden die Eisen- 
balinen im eigentlichen Sinne.

Wir wissen aus der Geschichte des 
Eisenbahngleises, daB vor hundert Jali- 
ren'fiir die Balinen, aufdenen die ersten 
Lokomotiven versucht wurden, • guB- 
eiserne Schienen in Gebraucli waren 
(Abb. 2 bis 7). Diese wurden in Eisen- 
gieBereien aus Kupolofen gegossen. 
Mani suehte sie zumeist nicht durch 
Holzunterschwellung, sondern [durch 
Steinunterlagen standfest zu inachen. 
Da die guBeisernen Schienen sehr zu 
Briichen neigten, wurden sie wohl auch 
durch ąuadratische und rechteckige 
schweiBeiserne Schienen ersetzt. Die

welcheMiihe es verursachte, derartige Schienen in tadel- 
losera Zustande, d. h. ohne Brandliicher und SchweiB- 
nahte, herzustellen. Die Zeit des schweiBeisernen 

Baustoffes liat iiber drei Jahr- 
zehntc gedauert. Erheblich lialt- 
barer und deshalb verluUtnis- 
raaBig bedeutend billiger, dabei 
in ungleich groBeren Mengen, 
konnten Schienen aus FluBstahl 
hergestellt werden nacli dem 1862 
eingefiihrten Besscmer-Yerfahren, 
dem 1878 das Thomas-Verfahren 
folgte, bei welchen die Stahl- 

boreitung in sogenannten Bessemerbirnen geschieht. 
Mit der Herstellung und der Einfiihrung solcher 
Baustoffe fiir den Schienenweg haben die Stahl-

yorschleiB- werke den Eisenbahnen einen groBen Dienst erwiesen.

Abbildung 4. R ader ohne” Spurkranz.

hierzu beuotigten Brammen waren
Hammerwerken vorgeschmiedet.

in
Lei-

stungsfiihigere Eisenbahnen entstanden 
mit der Einfiihrung der aus SchweiB- 
eisen gewalzten pilzfSrmigenFischbauch- 
ichienen im Jahre 1825 (Abb. 8). Spater 
kamen dann die verschiedenartigsten 
Doppelkopf-, Bullenkopf- und Breit- 
fuBschienen in Gebraucli (Abb. 9 und 
10). Jede Eisenbahn muBte ilire eigene 
Schiene haben. Man rechnet wohl ani 
richtigsten den Yerbrauch der SchweiB- 
e:senschienen von den dreiBiger Jahren 
des yorigen Jahrhunderts ab, ais der 
Eisenbahnbau in allgemeine Aufnahme 
kam. Infolge der dadurch hervorgeru- 
fenen Nachfrage nacli Fahrschienen 
entstanden dann iiberall in den Eisen 
produzierenden Landem Puddel- und 
SchweiBwerkc sowie gewohnlieh daran 
anschlieBend Walzwerke, in welchen, den sich steigern- 
den Forderungen der Bahnverwaltungen nacli ver- 
schleiBfestem Materiał entsprechend, die sogenannten 
Grobkorn-, Feinkorn- und Puddelstahlkopf-Schienen 
sowie zementierte Schienen erzeugt wurden. Die alten 
Hiittenleute unter uns wissen ein Lied davon zu singen,

Abbildung 5 und 0. GuBeiserne Fischbauchschiene.

Abbildung 7. Riider mit Spurkranz.

An einen Stillstand auf diesem Gebiete ist indessen 
noch gar nicht zu denken.

Die Verkehrsverhaltnisse sind immer lebhafter 
und anspruchsvoller geworden, und auch die FluB- 
stahlschienen sind nacli der Ansicht der Eisenbahn 
leute den heutigen Anforderungen nicht mehr iiberall
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gcwachscn. Zwar wird allgenieiii anerkannt, daB sie 
trotz der steigcndeu Anspriiclie des Betriebes sich 
lunsichtlich der Bruchsicherheit einwanflfrei ver- 
lialten. Dagegen sollen nacli den Erfahrungen vieler 
Verwaltungen die jctzigen Yorschriften fiir Stoff- 
beschaffenheit und Herstellungsart im Zusammen-

Ahbildung 8. Gewalzte Eischbauchsehiene.

hang mit den Giiteproben, die im Laufe^des letzten 
Jahrzehntcs keine wesentlichen Aenderungen er- 
fahren haben, fiir die Beurteilung der YerschleiŁS- 
festigkeit nioht melir ausreielien. Man neigt wenigstens

Abbildnng 9. Doppelkopf- und BullenkopŁsehiene.

Abbildung 10 BreitfuBsehienen.

zu der Annahme, daB sie keine geniigende Gewahr 
fiir ein gutes Verhalten der Schienen hinsichtlich des 
VerschleiBes der Fahrkanten in den AuBenstritngcn 
der Bogen bieten. Ich venveise in dieser Beziehung 
auf die jungste vom Yerein deut- 
seher Eisenbahn - Venvaltungen 
herausgegebene Beantwortung 
technischer Fragen nach den Be- 
schlusseń' der XX. Tcclmikcrver- 
sammlung vom Juli d. J. in 
Utrecht.*

Nun sind aber bekanntlich die 
Hiittenleute allerwiirts eifrig am 
Werke, namentlich durch tecli- 
nische Vervollkommnung die 
Stahlbereitung auf eine immer 
hohere Stufe zu bringen. Neben 
den alteren Stahlprozessen ist 
neuerdings aucli das Siemens-

Marfin-Yerfahren stetig weiter ausgebildet worden. 
Man ist in der Lage, selir guten, ruhigen Stahl 
herzustellen und fiir besondere Zwecke Schienenstahl 
widcrstandsfahigerer Qualitaten durch geeigneto Ver- 
wendung von Nickel, Chrom, Titan, Silizium und 
Mangan oder noch von anderen Stoffen zu gewinnen.

Die Fabrikation von Schienen ist in 
den letzten zchn Jahren durch neu- 
zeitliche Walzwerke mit elektrischen 
Transporteinrichtungen und durch Aus- 
nutzung weitgeltender huttenmiinnischer 
Erkenntnisse hinsichtlich der Struktur 

des Stahles ganz erheblich vervollkommnet worden. 
Dabei wachsen freilich die Anspriiclie, die der Ver- 
kehr stellt, unaufhorlioh weiter, und so ist es erklar- 
lich, daB trotz der Fórtschritte in der Herstellung 
der Schienen gleichwohl manchmal Mangel liervor- 
treten, die man friiher nicht kannte.

Wie in erhohtem JlaBe bei dem elektrischen Be- 
triob der StraBenbalinen, so tr itt in den letzten 
Jahren aucli bei Hauptbahnen vereinzelt sogenannter 
\VellenverschleiB am Schicnenkopfe auf. Unter 
WellenverschleiB versteht man eine bei der Ab- 
nutzung des Sdiienenkopfes entstehende riffelige 
Gestaltung der Falirflache (Abb. 11). Jlan nennt 
deshalb diese YerschleiBerscheinung auch Riffel- 
bildung. Solehe eigenartigen Fahrflachen-Aenderun- 
gen an den Schienen waren bisher nicht aufgcfallen. 
Mir ist zum erstenmal eine Schiene mit Wellen- 
verschleiB im Jahre 1889 auf der Midlandbahn in 
England gezeigt worden. Damals war das fiir die 
englischen Ingenieure, wie auch fiir mich, eine ratsel- 
hafte Erscheinung. Und aucli heute sind die Ur- 
sachen der Riffelbildung noch keineswegs vollig ge- 
klart. Manclier Eisenbalintechniker ist irrtiimhcher- 
weise geneigt, das Materiał und die Fabrikation 
dafiir allein yerantwortlich zu machen. Allerdings 
treten Riffel bei weicheren Schienen melir auf ais 
bei harteren. Aber siekommen beigleichem Schienen-

* Eortsehritte der Technik des 
deutsehen Eisenbahnwesens in den 
letzten Jahren. Viorzehnter Ergan- 
zungsband des Organs fiir die Fort- 
schritte des Eisenbahn - Wesens
1912, S. 7. Abbildung 11. Wellenformige Abnutzung der Schienen (Bilfelbildung).
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materiał und unter gleichen Betriebsverhaltnissen 
haufiger vor bei hoohstegigen und hart gelagerten 
ais bei niedrigen Schienen, fur welehe durch Quer- 
schwellen der Druck auf die Bettung weiter verteilt 
und daher spezifisch gering gehalten wird. Meiner 
Meinung nach spielen vor allen Dingen Ungleich- 
maBigkeiten in den Lagerungs- und Betriebsverhalt- 
nissen ursachlich mit. Und der schadigende EinfluB 
solcher Unstetigkeiten hat sich verscharft mit der 
Zunalime der Radlast, der Fahrgcschwindigkeit, der 
Anfahrbeschleunigung und der Bremswirkung.

Neben dem WellenverschleiB ist nach den Aus- 
lassungen manclier Eisenbahntechniker eine verhalt- 
nismaBig groBere Abnutzung bei den in der lctzten 
Zeit eingefiihrten schwereren Schienen mit massigenn 
Kopfen ais bei den alteren leichteren Schienen beob- 
achtet worden (Abb. 12). Die Schienen friihercr 
Herkunft sollen trotz geringerer ZerreiBfestigkeit dem 
VerschleiBe besser widerstanden haben ais die je tzt 
gebrauchlichen Schienen. Auch wird behauptet,

Abbbildung 12. BreitfuBHchienen.

daB es gewisse'Beziehungen zwischen der Hartę der 
Radreifen und jener der Schienen gcbe, bei denen 
sich die beiderseitige Abnutzung auf ein MindestmaB 
zuriickfiihren lasse. Man denkt an Aenderungen 
oder Ergiinzungcn der Abnahmevorschriften und 
erklart es, da die bisherigen rein praktischen Ver- 
suche hauptsachlich wegen Fehlens genauer Vcr- 
gleichseinheiten fast giinzlich versagt haben und auch 
fur die Zukunft keinen Erfolg zu versprechen scheinen, 
fiir dringend empfehlenswert, auf diesem in wirt- 
schaftlicher Hinsicht so auBerordentlich wichtigen 
Gebiete durch wissenschaftliche Versuche im Labo
ratorium Klarheit zu schaffen.*

Nun, m. H., alles dies bedarf zweifellos einer sorg- 
fiiltigen Priifung auch seitens der Hiittenleute, die ja  
im wohlverstandenen cigensten Interesse es an wissen- 
schaftlichem Ernst und Eifer nicht fehlen lassen, um 
den EinfluB der Beimengungen, der Erzeugungsarten 
und der Walzrerfahren auf die VerschleiBfestigkeit 
der Schienen zu erforschen. Nach meinen Erfahrun- 
gen pflegt eine Schiene um so widerstandsfahiger zu 
sein, je melir sie in der Walzung durchgearbeitet ist, 
und je weniger lieiB sie das Fertigkaliber verlaBt.

Einen groBen Teil der Schuld an den geschilder- 
ten Abnutzungserscheinungen erblicke ich in dem 
Umstande, daB man an der den heutigen Verhalt- 
nissen nicht mehr recht entspreclienden symmetrisch 
gewolbten Kopfform festhalt. Bereits vor zwei

* Fortschritte  der Technik des deutschen Eisen- 
balmwesens iu den letzten Jahren . S. 3.

Jahren habe ich an anderer Stelle daraul hinge- 
wiesen, daB die Schienenkopffahrflache mit der j{ad- 
laufflache in besseren Einklang gebracht werden und 
daB dann auch die Abwalzung des Schienenkopfes 
eine Vcrvollkommnung erfahren kann.*

Es ist zu verstehen, daB man zur Zeit der schweiB- 
eisernen Schienen die Kopfe symmetrisch gestaltete, 
um unter Umstanden, wenn die eine Seite abgenutzt 
war, was bei dera zu Spaltungcn neigenden SchweiB- 
eisen nicht selten eintrat, eine Schiene wenden und 
die friihere AuBenseite zur Innenseite machen zu 
konnen. Bei dem jetzigen Schienenstahl sind solche 
Riłcksichten nicht mehr am Platze. Man kann daher 
selir wohl die Kopfgestalt dem Radreifenprofil ge
nauer anpassen.

Der an der Laufflache konische oder, wie in 
Amerika, zylindrische Radreifen ist im Quersclinitt

Abbildung 13. Abbildung 14.
Rundkopfschiene. Flachkoplschicne.

da, wo er den Schienenkopf zu beriihren hat, gerad- 
linig begrenzt. Auf einer gewolbten Kopfflache kann 
er daher nur einen auBerst schmalen Streifen auf der 
Schiene befahren (Abb. 13). E r lauft sozusagen aut 
einer Linie, und die Beriilirung schrumpft im Quer- 
schnitt zu einem Punkte zusammen. Dadurch wird 
der spezifische Druck ungeheuer gesteigert, und dic 
Schiene sowolil wie der Radreifen mussen anfanglich 
schneller abnutzen, ais es sonst notwendig ware. 
Nach langerer Betriebszeit erst, wenn Schiene und 
Reifen schon mehr oder weniger abgenutzt sind, 
haben sich die beiden Profile der Schiene und des 
Reifens einander angepaBt; die Schiene ist abge- 
flacht, und der Radreifen ist ausgerundet.

Die vor zwei Jahren empfohlene ganz ebene 
Schienenkopfflache bei genauer Anpassung an den 
neuen Radreifen (Abb. 14) ist damals auch zur Aus- 
fiihrung und auf stark belasteten Strecken in Betrieb 
gekommen. Die Beriilirung zwischen Rad und 
Schiene ist nun von vornherein spezifisch groB- 
flachig. Auch ist die Laufflache durch verbesserte 
Walzung widerstandsfahiger gemacht. Bei der gewolb
ten Kopfform erfolgte im Fertigkaliber die 'Walzen- 
teilung bisher an der Kopfmitte (Abb. 15), so daB 
dort der direkte Walzendruck, obwohl er gerade an 
dieser Stelle am notigsten wiire, fehlte. Die Flach- 
kopfschienen konnen mit einer an der iiuBeren Kopf-

* Mitteilungen des Vereins filr E isenbahnkunde 1911,
S. 266. VgL St. u. E. 1911, 12. Ja n ., S. 55.
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kante liegenden Walzenteilung gewalzt werden 
(Abb. 16). Das kommt naturlich der glcichmaCigcn 
Dichtigkeit des Schienenkopfes, namentlich der Lauf- 
flache, zustatten.
• ! Ich liabe damals gleich darauf aufraerksam ge- 
macht, daB die volle Ausnutzung der Vorzfige des 
Flachkopfes so lange nicht erreichbar ist, ais die 
Rader auf den gewolbten Schienenkopfen holillaufen. 
Werden nun die sogenannten falschen Flanschen nicht 
beseitigt, so iibertragen sie auf den FlachkOpfcn nur

freiheit ais das Ziel der Yerblattung erreicht wird.

Abbildnng 15. Abbildung 16.
W alzenteilung bei dem Fcrtigkaliber der 

KundkopŁschienen. Flachschienen.

langs der AuBenkante Druek auf dic Schiene. 
Die vorausgeseheno Erscheinung ist denn auch tat- 
sachlich eingotreten und hat zu einem KompromiB 
gefiihrt, der darin besteht, daB bei einer neuen Wal- 
zung zwar am Flachkopf fcstgelialten, daB aber mit 
Rucksicht auf ausgelaufene Radreifen einc geringere 
Abrundung nach der Schienenkopf-AuBenseite zu 
vorgesehen worden ist. Flachkopfschienen soleher 
Walzung sind jetzt ebenfalls in Versuchsstrecken 

Ich bin uberzeugt, daB die Haltbarkeit 
Schienen und der Reifen, nicht minder aber

eingebaut.

Dabei sollten nach meineih Dafurhalten dic Blatt- 
halbstoBe nicht ais feste, sondern ais schwebende 
StoBe angeordnet und deshalb in Yerbindung m it 
der von der prcuBischen Staatsbahnverwaltung aus- 
gebildeten StoBbreitschwelle m it hochstens 100 mm 
Blattliinge ausgefuhrt werden. Die durch die Flach- 
kopfschienc erzielte Schonung des BlattstoBes kann 
man nun noch dadurch erhohen, daB man auf der 
AuBenseite raderlragendo Laschen mit schmalen Trag- 

flachen angliedert. In soleher 
Weise sorgfaltig verblattete 
und verlaschte FlachkopfstoBc 
befinden sieli seit mehreren 
Jahren auf der Georgs-Marien- 
Eisenbalm im Betriebe. Die 
Befahrung dieser Gleise voll- 
zieht sich auBerordentlich 
gleichmaBig und stoBfrei. Sie 
sehen also, m. H., daB einc 
walztechnische Verbesserung 
wahrscheinlich dazu beitragen 
wird, die Lcbensdaucr der 

Schiene und moglicherweise auch des vcrblatteten 
StoBes zu verlangern und eine erschutterungsfreie 
Fahrt zu erzielen.

Bei dem Strebcn, die Leistungsfahigkeit der 
Schienenbahn zu erhohen, miissen aber auBer der 
Schiene selbst und ihrer StoBverbindung auch die 
iibrigen Teile nach Materiał und Ausfiihrung gleich 
sorgsame Beriicksichtigung finden. Vor allen Dingen 
die S chw ellen . So grundsatzlich ubereinstimmend 
im allgemcinen die Meinungen uber das Materiał der

der
auch die GleichmaBigkeit der Befahrung durch 
den flachen Schienenkopf gewinnen kónnen. Dabei 
bietet die Flachkopfschiene vielleicht noch einen 
anderen Vortcil, der fur die so viel umstrittene 
StoBfrage. von Bedeutung werden konnte. Bekannt- 
lich hat man verschiedentlich versucht, das fur die 
Fahrt iiberall so nachteilige StoBen an den Schienen- 
stoBen durch Verblattung der Schicnenenden zu be- 
seitigen. Dieses Ziel konnte bislang in befriedigender 
Weise nicht erreicht werden. Und das ist auch er- 
klarlich. Vergegenwartigt man sich, daB der Rad- 
reifendruck bei gerundeten Kopfen in der Schienen- 
mitte am stiirksten ist, und daB die Langsfuge der 
Blattung sieli gerade an dieser Stello befindet 
(Abb. 17), so versteht man, daB hier leieht Material- 
verdruckungen vorkommen.

Besser gestalten sich dio Dnickverhaltnisse bei 
dem verblattcten Flachkopf. Die durch ihn her- 
beigefiihrte Verteilung des Raddruckes iiber die Fahr- 
flachenbreite bringt der gespalteten Kopfmitte eine 
Schonung, die der Lebensdauer des BlattstoBes zustat
ten kommen muB (Abb. 18). Freilich bleibt dieTat- 
sache bestehen, daB jede Verblattung eine mechanische 
Verletzung des vollen Schienenkopfes bedeutet. Es 
ist deshalb wichtig, die Blattlange auf das zulassige 
MindeetmaB zu beschranken, bei dem noch die StoB-

Rundkopf-BlattstoB.
Abbildung 18. 

Flachkopf-BlattstoB.

Schienen sind, so wenig trifft dies beziiglich des Bau- 
stoffes fur die Schwellen zu. Seit meinem vor funf 
Jahren hier im Verein gehaltenen Vortrag uber dio 
Eisenschwelle,* auf den ich verwcise, hat die durch 
die Angriffe der Holzschwellen-Interessenten ge- 
schiirte Streitfrage, ob sich Holz oder Eisen besser ais 
Baustoff fur Schwellen eigne, eine weitere Klarung 
erfahren. An den Abwehrdcnkschriften. gegen den 
Verein^zur Forderung der Verwendung des Holz- 
schwellen-Oberbaues und besonders auch, gegen den 
sich zum Herold des Holzschwellen-GroBhandels auf- 
werfenden, den Dingen an sich jedoch vollig fern-

St. u. E. 1908, 5. Febr., S. 177/97.
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stehendcn Landtngsabgeordneten Dr. W en d ia n  d t 
hat sieh neben dem Yerein Deutscher Eisen-und Stahl- 
industrieller und dem Stahlwerks-Yerband auch der 
Yerein deutscher Eisenhiittenleute beteiligt. Selbst- 
yerstandlich kann die Entscheidung tiber die teeli- 
nische und wirtschaftliche Ueberlegenheit der Eisen- 
sehwelle nur von den Eisenbahnverwaltungcn gc- 
fallt werden. Sind docli iiberhaupt die Bestrebungen, 
fiir das vergarigliche Holz besseren Ersatz durch 
Eisen zu schaffen, von Eisenbahnfachleuten ausgc- 
gangen und insbesondere von dem Yerein Deutscher 
Eisenbahnverwaltungcn gefordert worden.

Ich erinnere daran, daB schori im Jahre 1876 der 
Priisidcnt der damaligen Rheinischen Eisenbalin- 
Gesellschaft, der weitschauende Yolkswirt v o n  Me- 
v isse n , den Ersatz der Holzschwellen durch eiserne 
Schwellen sowohl im allgemeinen wirtschaftlichen 
Interesse ais auch in dein der Balmen und der Eisen- 
industrie aufs lebhafteste befurwortet hat. Vom.tech- 
nischen Standpunkte hat gleichzeitig der bekannte 
Eisenbahntechniker Geheimrat R u p p e ll  an die 
Eisenhiittenleute die ernste Mahnung gerichtet, 
durch Yerbesserung der Konstruktion und Fabrika- 
(ion des eisernen Oberbaues an der Losung dieser 
volkswirtschaftlich so bedeutsamen Frage mitzu- 
wirken. Ich mochte hierzu auf einen Aufsatz vcr- 
weisen, den ich bereits im Jahre 1878 in Glasers 
Annalen veroffentlicht habc.* Damals konnte ich 
auch schon Ausspriiche angeseheher Forstwirte, wie 
des Forstmeisters v. E tz e l ,  anfiihren, die vor der 
drohenden Waldverwtistung durch den gewaltig gc- 
steigerten Yerbrauch an Holzschwellen eindringlichst 
warnten. Aus jener nicht viel iiber ein Durchschnitts- 
Menschenalter zuriickliegenden Zeit datiert die Ein- 
fuhrung des eisernen Oberbaues. In den letzten 
Jahren hat sich, von einigen Schwankungen in den 
Beschaffungen abgesehen, der Anteil der Eisen- 
schwellen an der Gesamtschwellenzahl der deutsehen 
Eisenbahnen auf etwa einem Drittel gehalten. Im 
Auslande ist der Yerbrauch an Eisenschwcllen im 
wesentlichen auf die Kolonialliinder beschriinkt ge- 
blieben, wo das Holz, mit Ausnahme einiger seltener 
Hartholzer, unter dem EinfiuB des Klimas und der 
Termiten eine allzu geringe Lebensdauer hat.

Im Yerein deutscher Holzinteressenten lenkte 
nocli vor kurzem der Abg. Dr. B eu m er die Aufmerk- 
samkeit auf die Tatsache, daB im Jahre 1911 neben 
der Einfuhr von 184 000 t Holzschwellen im Wertc 
von 6 811 000 .IL die deutsche Einfuhr von rohen 
Nutz- und Bauholzcrn (nacli Abzug einer minimalen 
Ausfuhr von 0,17 Mili. t) iiber 3,5 Mili. t im Werte 
von rd. 118 Mili. J t, im ganzen aber die Einfuhr von 
Holz und llolzwarcn netto 7 Mili. t  im Werte von 
410,4 Mili.-li betrug. Gegen die Yorjahre hat nament- 
licli die Einfuhr von Nutz- und Bauholzcrn im 
Jahre 1911 wiederum bedeutend zugenommen, und 
es ist insbesondere bemerkenswert, daB bei den llolz- 
schwellenausschreibungen der deutsehen Bahnen in

* Glasers Annalen 1878, I, S. 177.

diesem Spiitsommer das Angebot erheblich kleiner 
war ais im Yorjahre, wahrend die geforderten Preise 
sich stellenweise lim 15 %  und melir hoher stellten. 
Es geht daraus hervor, daB, obwohl die Yerwendung 
von Eisen und Zement sowie von anderen Ersatz- 
stoffen im Bauwesen eine stetige Steigerung erfiihrt, 
der Holzverbrauch der Welt ebenfalls im starken 
Wachscn begriffen ist. DaB also die Erzcugnisse der 
deutsehen Forstwirtschaft — wie es von den Holz- 
schwelleninteressenten behauptet wird — durch eine 
vermehrte Yerwendung eiserner Schwellen in ihrer 
Verwertungsmoglichkeit beeintrachtigt wttrden, kann 
solchen Zahlen gcgeniiber wohl nur ais Legende be- 
zeichnet werden. Lassen docli diese Zahlen klar er- 
kennen, in welchem Umfange Deutschlands Holz- 
bedarf Zufuhren aus dem Auslande benotigt. Das 
bestatigen auch die Ausfiihrungen des Stadtober- 
forsters B u r c k h a r d t ,  Hameln, welcher in der ani 
9. September d. J. zu Munster in Wostfalen stattge- 
fundenen Tagung von Forstvereinen und Wald- 
besitzern hervorhob, daB der Verbrauch von Buchen- 
nutzholz in Deutschland in den letzten 20 Jahren 
um das Fiinf- bis Sechsfache gestiegen ist. E r fiigte 
ausdriicklich hinzu, daB der Bedarf der Industrie an 
Buchennutzholz in Deutschland bald nicht melir ge- 
deckt, werden konne, daB nian dafiir vielmehr auf 
das Ausland angewiesen sein werde. Eine Zunahme 
des Holzschwellenverbrauchs wiirde also zweifellos 
cinerseits eine weitere Steigerung der Einfuhr und 
demgemaB einen verstarkten AbfluB deutsehen 
Geldes in das Ausland zur Folgę liaben, anderseits 
aber auch zu dem verderblichen Schwinden unserer 
heimischen Wiilder beitragen. Der ungeheure AVert 
des Waldcs fiir die Yolkswirtschaft ais Feuchtigkeits- 
halter, Humusbildner und Werterzeuger kann aber 
nicht hoch gonug eingeschatzt werden. Ein Kenner 
unserer forstlichen Verhaltnisse, Oberforstnieister 
F r ic k e ,  liob im Marz d. J. im Yerband siidwest- 
deutsoher Industrieller mit Rcclit die leider oft auBer 
aclit gelassene Tatsache hervor, daB unser Wald nicht 
allein dem Erwerb, sondern auch ais Aufenthaltsort 
fiir unser dcutsches Volk diene, das in ilim Erholung 
suche von den Anstrenguugen des Lebens. Damit ist 
der groBe ideale und praktische Wert des "Waldcs 
gekennzeichnet. Lauder wie Spanien und Italien 
haben selir zu ilirem Schaden ihre Waldungen ver- 
nachlassigt.

Ein Haupteinwand, der heutigentags nocli gegen 
die Eisenschwellen erhoben zu werden pflegt, ist 
der, daB im Ausland allgemein an der Yerwendung 
von Holzschwellen festgehalten werde, und dies ge- 
schehe, weil man sie ais den Eisenschwellen iiber- 
legen erkannt liabe. Das stimmt indessen zunachst 
nur insofern, ais man im Ausland nocli nicht den 
Wert richtig bemessener Eisenschwellen schatzen 
gelernt hat und deshalb solche verhaltnismaBig nur 
wenig benutzt. Was fiir das Ausland gilt, braucht im 
iibrigen nocli lange nicht oline weiteres fiir Deutsch
land zutreffend zu sein. Zugegeben, daB man in 
Frankreich und Belgien nacli Fehlselilagen mit den
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erstcn, sehr unvollkommen ausgebikletcn und auch 
vicl zu leichten Eisenschwellen wicder melir zur Holz- 
schwelle gegriffen hat, und daB das auch iii manchen 
andcren Dingcn konservative England ziilic bei dcm 
Stuhlschienenoberbau m it Holzśchwellen bleibt, der, 
nebenbei bemerkt, nicht viel weniger Eisen enthalt 
ais deutscher ganz eiserner Oberbau. Aber was will 
das sagen! Man hat es im Ausland eben unterlassen, 
die Ausbildungsfiiliigkeit der Eisenschwelle zu ent- 
wickeln. Die deutsehen Eisenbahnen dagegen haben 
die in solchen Fallen nun einmal unvermeidlichen 
Opfer nicht geseheut und Schritt fiir Schritt auf 
den gewonnenen Erfahrungen weiterbauend - eine 
schon jetzt verhiiltnismaBig iiberlegenc Leistungs- 
fahigkeit des Eifeenquerschwcllen-Oberbaues in ver- 
sehiedenen Ausfuhrungsformen erlangt. Es maclit 
dies der deutsehen Technik jedenfalls melir Ehre, ais 
wenn sie einfach beim Hergebrachten stelien ge- 
blieben ware. DaB auch bei uns Fehlcr geinacht 
worden sind — w er wollte es 
leugncn! Die Praxis ist eben 
der bestc Lehrmeister. Goethe 
sagte einmal: Das ist der Yor- 
zug der Leute, die nicht schrei- 
ben, sie kompromittieren sich 
nicht. Auf unseren Fali an- 
gewandt, heiBt das, die Leute, 
die nicht konstruieren, machen 
keine Konstruktionsfehler.
Fehler aber mussen liber- 
wunden werden, ohnedem gibt 
es keinen Fortschritt.

In Amerika, wo jetzt die 
C a rn eg ie  - W erke  fiihrend 
vorgehen, um dem Eisen ais 
Baustoff furSchwellenGęltung 
zu verschaffen, gelit es auch 
nicht oline Fehler ab. So 
kann sich nach unseren Erfahrungen das fiir die 
Carnegie-Schwellen verwendete, allerdings sehr trag- 
fahige J  -Profil mit den richtig ausgebildeten deut- 
schen Hohlschwellen, die den gedruckten Bettungs- 
koffer gut unifassen, nicht messen. Es sind aber 
Anzeichen vorhanden, daB man driiben die glatte 
Auflage der Schwelle auf der Bettung bereits ais 
nicht zweckmiiBig erkannt hat. Ebenso seheint 
man die unmittelbare Auflage des SchiencnfuBes 
auf der Schwelle zu verlassen und zu Unterlagsplatten 
uberzugehen (Abb. 19).

Ein anderer in der neuesten Zeit von den Holz- 
leuten immer wiederholter Einwand gegen die Eisen
schwellen stiitzt sich auf die angeblich vierzigjahrige 
Dauer von Buchenschwellen, die mit Teerol getrankt 
sind. Ais Beispiel wird die franzosische Ostbalm an- 
gefiihrt, wo sieli eine solehe Lebensdauer von Buchen- 
schwellen ergeben habe. Nun ist mir auf meiner 
diesen Sommer nach Frankreich gemachten Reise 
gwar auch gesagt worden, die Erfahrungen mit 
Buchenschwellen — etwa 33 kg Teerol gehen auf 
eine Schwelle — seien so gute, daB man beziiglich der

Nutzungśzeit der Schwelle auf eine Dauer bis zu 
yierzig Jahren recline. Ais ich aber die Haltbarkeit 
solcher Buchenschwellen auf stark belasteten Haupt- 
bahnlinien iii Frage stellte und hinzufugte, daB in 
deutsehen Berichten immer nur von Erfahrungen die 
Rede sei, die man auf minder belasteten Strecken ge- 
macht habe, wurde mir die Auskunft zuteil, in Haupt- 
linien unterlagen sie naturlieh einer entsprechend 
rascheren Abnutzung. Run vergleiclie man den 
Durchschnittsverkehr einer Hauptlmie der franzosi- 
sclien Ostbalm, wie z. B. Avricourt—Paris, mit der 
Inansprjichnahme der durchgehenden Gleise im 
deutsehen Industriegebięt. Da besteht ein sehr 
groBer Unterschied. Dort verh;iltnismaBig wenige 
Sehnell- und Personenziige, desglcichcn wenige und 
noch dazu kurze Giitcrzugc"; liicr dagegen Seluiell- 
zug auf Schnellzug und lange GttterzUge in dichter 
Aufeinanderfolge, wovon noch in den letzten Woclion 
die Yerhandluiigcn im preuBischen Landtage ein

grellfarbiges Bild geliefert haben. Man darf aisw 
durchaus nicht einfach vom Ausland auf deutsche 
Yerhaltnisse schlieBen. Um die Bauart der franzo- 
sischen Ostbalm genau zu priifen, hat ubrigens die 
Yerwaltung der preuBischen Staatsbahnen vor einigen 
Jahren 12 km Buchenschwellenoberbau, mit Unter- 
lagspliittchen aus Pappelholz, auf yersehicdenen 
Hauptstrecken verlegt. Es wird sich also denmachst 
zeigen, was \ron den Behauptungen der grundsatz- 
lichen Holzverfechter in dieser Hinsicht zu halten ist. 
DaB die Staatsbahnverwaltiing selbst in dieser Weise 
praktisch priift, ist das einzig Riehtige. Das hat sie 
vor einer Rcihe von Jahren, ais der englische Stuhl- 
schienenoberbau ais uniibertrefflieh gepriesen wurde, 
auch mit diesem getan und dabei festgestellt, daB er 
wenigstens fiir unsere klimatischen und betrieblichen 
Yerhaltnisse vor kraftigem BreitfuBschienen-Oberbau 
keinerlei Yorziige hat, diesem im Gegenteil wirtschaft- 
licli und auch teehnisch naehsteht.

Gegeniiber den Behauptungen der Ilolzschwellen- 
interessenten von der angeblich schon erwiesenen 
langen Lebensdauer der mit Teerol getriinkten

Abbildung 19. JSeuestcr^Oberbau m it Carnegie-Schwellen.
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Buchenschwellen mag iibrigens auf die Feststellung 
des Yereins deutscher Eisenbahn-Yerwaltungen in 
seinem schon erwahnten Bericht iiber die Fortschritte 
der Technik des deutsclien Eisenbahnwcsens hin- 
gewiesen sein.* Da heiBt es in der SchluBfolgerung 
aus den Beantwortungen der Frage betreffend die 
Schwellentrankung wortlich wie folgt: „Die be-
schriebenen neueren Trankungsverfahren stehen nur 
kurze Zeit in Anwendung. Aufzeiclmungen iiber die

Verlangerung der Liegedauer infolge der Trankung 
liegen noch nicht vor, doch verspricht man sich eim  
weitgehende Verlangerung.“ Das ist denn doch 
ganz etwas anderes ais die behauptete T a ts a c h e  
einer vierzigjahrigen Dauer.

Wir Freunde der Eisenschwelle konnen allen den 
krampfhaften Bemuhungen, das Holz ais Schwellen- 
baustoff fiir technisch und wirtschaftlich hoherwertig 
hinzustellen ais das doch nun einmal so viel halt- 
barere und bildungsfahigere 
Eisen, ganz ruhig gegenuber- 
stehen, um so mehr, ais die 
Huttenleute jeglichem Wun- 
sche nach verstarkten Profilen 
zu entsprechen vermogen und 
es nunmehr endlich gelungen 
ist, auch den letzten, der Eisen
schwelle noch anhaftenden 
konstruktiven Fehler auszu- 
merzen. Ich meinedieLochung 
der Schwelle an der Schienen- 
druckstelle. Das Ergebnis sorgfaltiger Untersuchun- 
gen im Betriebo gewesener Schwellen und eingehen- 
der Nachprufungen frisch gewalzter und gelochter 
Schwellen lieferte den untriiglichen Beweis dafiir, 
daB Eisenschwellen fast ohne Ausnahme nur durch 
Risse in den Lochern unter dem SchienenfuB un- 
brauchbar werden. Die ausgewechselten und als- 
dann zum Teil zu Einfriedigungen der Strecken bc-

* Vierzehnter Erganzungsband des Organa fiir die 
Fortschritte des Eieenbahn-Wesens 1912, S. 13.

nutzten alten Schwellen bestatigen diese Tatsache, 
und die namentlich auf der Unterseite der Schwellen- 
decke beim Stanzen der Locher auftretenden Span- 
nungslinien machen sie durchaus erklarlich (Abb. 20). 
Durch den Gegendruck der Matrizen beim Loclien 
wird allerdings die unmittelbare Umgebung der 
Locher so plattgedruckt, daB die Spannungslinien 
dort fiir das Auge nicht vollstandig sichtbar sind. 
Ueber diesen Gegendruck der Matrizen hinaus sind 

sie um so deutlicher. Sie ver- 
laufen strahlenformig 111 je zwoi 
sich durchdringenden Buscheln 
um die Locher herum, ahnlich 
wie magnetische Kraftlinien. 
Tritt die stiirkstc Beanspruchung 
im Betnebe im dichtesten Be- 
reich dieser Spannungslinien 
auf, wie es bei allen seitherigen
Befestigungen mit Schwellen-
lochern unter den Schienen- 
fuBriindern der Fali ist, so wird 
die Bruchgefahr am groBten.

Das Ziel, diese Gefahr des 
Brechens der Eisenschwellen 
zu mildern oder gar ganz zu 
beseitigen, habc ich lange ver- 
folgt. Versuche mit gebohrten 
runden Schwellenlochern er- 
gaben eine Besserung, aber 

keine griindliche Abhilfe. Das Bohren mildert die
Bruchgefahr, aber es beseitigt sie nicht. Es sind
in zehnjahrigem Betriebe auch liier Risse vorgekom-
men (Abb. 21). Gleiches gilt von dem Vorbohren
von Vierkantlochern und Nachschaben in den Ecken. 
Auch dieses Verfahren ha t die Gefahr des Brechens 
der Schwellen durch die Locher unter dem Schienen- 
sitz nicht hintanhalten konnen (Abb. 22). So lag 
also das einzige Mittel zur griindlichen Beseitigung

der Bruchgefahr darin, eine bessere Befestigung der 
Schiene auf der Schwelle zu finden ohne Locher in 
der Schwellendecke an der Schienendruckstelle. 
Umfangreiche Versuche in den Werken und auf der 
dem offentlichen Verkelir dienenden Eisenbahn des 
Georgs-Marien-Vereins fuhrten zur Losung dieser 
Aufgabe. Es gelang, eine Rippenschwelle zu walzen, 
welche im ubrigen den Regelschwellen der preuBischen 
Staatsbahnen entspricht (Abb. 23 und 24), dereń 
Rippen aber eine solche Ausbildung haben, daB sie seit-

Abbildung 20. Beim Stan7.cn der. Locher entstehendo Spannungslinien.
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Abbildung 21. Gebohrto Locher. Abbildung 22. Vorgcbohrte Locher.
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lich vorstehen und ein Untei >en von Befestigungs- 
mitteln gcstatten (A.bb. 25). ' v.\ nenne sie Rippen- 
leistenschwelle. Fiir dio zum S lmtzc der Schwelle 
und zur Schienenbefestigung notwi iidige Ankerplatte 
ist nur das zur Aufnahme des Ankers dienende 
Scliwellcnloch erforderlich, welehes sieli in so gro Bem 
Abstande vom Innenrand des SchienenfuBes befindot, 
daB es vollkommen unschiidlich ist. Die Schwelle 
behalt sowohl unter der AuBen- wie unter der Innen- 
seite des FuBes im Bereich der Druckiibertragung 
ihren vollen Quorschnitt. Es wird also an dieser

___ ara starksten bc-
L-  anspruchten

Stelle auch die 
ganzo Tragfiihig- 
keit voll ausge- 
nutzt. Ich will 

die Tragheits- 
und Wider- 

standsmomente

Abbildung 23. Schwelle Form 51.

(Abb. 26). In ungespanntein Zustand laBt sich der 
Klemmhaken m it einer geringen Nachhilfe soeben 
ttber die Rippenleisten der Schwelle setzen. Beim 
Anziehen der Schraube legen sich seine wagerechten 
Fliigel, dio im Querschnitt der fruheren Klemmplatte 
gleichcn, auf den SchienenfuB und gegen die Schrag- 
leiste der Ankerplatte, wiihrend seine Enden die 
Rippenleisten unterfassen, so daB Sitz und "Wirkung 
des Klemmhalcens die der Klemmplatte erheblich 
iibertreffen. Infolge der inneren Spannung eriibrigen 
sich dabci besondere Schraubensichcrungen. Da die 
wagerechte Schraube mit der Schwelle nicht in Be- 
ruhruiig kommt, so kann sie uberdies keine Zer- 
rungen in der Schwellendecke hervorrufen, wie das 
bei den senkrechten, dio Schwelle an den Loch- 
randern unterfassenden Hakenschrauben der Fali ist. 
Nacli alledem ist es klar, daB den Eisenschwellen 
durch diese Verbessening ihro natiirliche Lebensdauer 
gegeben ist, und daB sic dadurch geradezu unverwust- 
lich geworden sind.

Abbi idung'24. Schwello Form 71.

Abbildung 25. 
Rippen-Leis te nsch Welle.

Abbildung 20.

anfuhren, die fiir einen Ycrgleich der anderDruckstello 
gelochten Schwelle Form 51, der ebenfalls gelochten 
Rippenschwelle Form 71 und der an der Druckstelle 
ungelochten Rippenleistenschwelle giiltig sind.

T  in  c m ' W  in cm 1

Schwelle, Form  51 ......................  124,4 28,4
Rippenschwello, Form  71 . . .  134,0 30,0
R ip p en le is ten sch w elle .................. 149,2 31,6

Bei sonst gleicher Abmessung des Querschnitts 
ist also die Rippenleistenschwelle hoheren Biegungs- 
und Druckspannungen gewachsen ais die im Druck- 
bereich der Schienen gelochten Schwellen. Die an 
der Schienendruckstelle in der Schwellendecke so 
gefiihrlichen HaarriBchen sind ausgcschlossen, weil 
dort iiberhaupt keine Stoffverlotzung vorhanden ist. 
Auch ist die glatte, satte Auflage der auch ihrerseits 
ungelochten Platte auf der Schwelle iiber den ganzen 
Druckbereich gewahrlcistet. Wahrend bei den an 
der Druckstelle gelochten Schwellen im Verlauf der 
elastischen Linie rechts und links yom SchienenfuB 
Knotenpunkte, also im Materiał Spannungsverdicli- 
tungen, Knicko und Absatze auftreten, verlauft bei 
der Rippenleistenscliwelle die elastischc Linie voll- 
kommen stetig.

Die Klemmplatte der fruheren Ausfuhrung ist den 
Rippenleisten angepaBt worden und liat die Gestalt 
eines zwcifliigeligen Klemmhakens angenommen, der 
durch eine wagerechte Schraube festgespannt wird

Flachkopfschiene auf Rippen-Leistenschwelle m it Anlcer- 
platten- und Klemmhaken-Befestigung.

Die Walzung der Rippenleistenschwellen machte 
anfanglich einige Schwierigkeiten, gelit aber jetzt 
mit Hilfe zweier seitlicher Druckrollcn glatt von- 
statten und verursacht so verschwindend geringe 
Mchrkosten, daB sie gcgeniiber don groBen V,ortcilen 
des an den Druckstellen ungeschwacht durchgefiihr- 
ten Schwellenprofils gar nicht in Bctracht kommen 
koiiaen. Ein solcher Oberbau m it Rippenleisten
schwellen ist seit zwei Jahren versuchsweise auf der 
Gcorgs-Marien-Eisenbahn (Abb. 27) und jetzt auch 
auf der Strecke Halle-Berlin (Abb. 28) im Betriebe.

M. H .! In der letzten Zeit ist auch der Eisen- 
beton ais Baustoff fiir Schwellen aufgetreten. .In zum 
Teil sehr yoneinander abweichenden Ausfiihrungs- 
formen werden Eisenbetonschwellen auf auslandischen, 
z. B. italienischen, sowie auch auf deutschen Eisen
bahnen, Hauptbalmen wie Nebenbahnen, erprobt. 
Von dem Gesichtspunkte aus betrachtet, daB fiir 
Eisenbetonschwellen Nebenprodukte der Hutten- 
betriebe sich sehr gut ais Rohmaterial verwenden 
lassen, und daB Eisenbetonschwellen stets eine immer- 
hin ansehnliche Gewichtsmenge Eisen, etwa 20 kg, 
ais Einlage erfordern, daB aber auBerdem auch an den 
Schienensitzen noch Eisen zum Scliutz der Druck
stellen und zur Schienenbefestigung uncntbehrlich 
ist, konnten wir ais Eisenhiittenleute mit diesen 
Bestrebungen wohl einverstanden sein. Auch ich 
habe mich deshalb yeranlaBt gesehen, vor mehreren
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Jahren sclton eine Anzahl Eisenbctonschwellen ver- 
śuchsweise eiuzubauen und in Beobaehtung zu 
neimen. Weder bezuglich dieser cigenen noch auch 
nach dcm Ergebnis anderweitiger Yersuche kann bis 
jetzt von einem befriedigenden Erfolge gesprochcn

werden. Die Geeignetheit des Betons und insonder- 
lieit des Eisenbetoris ais Baustoff fiir ruhend be- 
lastete Bauwerke laGt es noch ais selir zweifelhaft 
erscheinen, ob dieses Materiał trotz seiner nicht zu 
verkennenden Vorzuge vor dem Holz, ais da sind dio 
Bestandigkeit gegen Witterungseinflusse, Unzer- 
storbarkeit durch Insekten und Formfahigkeit des 
Materials, nun auch W iderstand genug leisten werde 
gegen die bekauntlich auch den Holzschwellen 
schadlichen Stopfschlage und die fortwahrenden lief- 
tigen Erschiitterungen, denen dic Gleisbestandteilc 
im Betriebe ausgcsetzt sind. Da miissen noch erst 
Erfahrungen gesammelt und wahrscheinlich manchc 
Kinderkrankheiten durchgemacht werden, die die 
Eisenquersch\vellen nachgerade gliicklichcrwcisc hin- 
ter sich haben.

Last not least, m. H., noch einige Bemerkungen 
iiber die B e t tu n g ,  die unter den Baustoffen fiir die

Spurbahnen ebenfalls eine wichtige Rollc spielt. 
Es hat recht lange gedauert, bis man der Bettung 
diejenige Sorgfalt zuwendete, die sie im Interesse 
der Betriebssicherhcit, der Unterhaltungsarbeit und 
der Annehmlichkeit der Falirt vcrlangt. Das Gleis- 

bett entsteht bekanntlich in 
der Weise, daB bei seiner 
Herstellung Berg und Tal 
durch Abtrag und AuF- 
schiittung einen Ausgleich 
erfahren. Nicht uberal 1 
stehen bei der Anlage einer 
Balin geeignete Baustoffe 
fiir eine widerstandsfahige 
und wasserdurchlassige B e t
tung in greifbarer Niihe zur 
Verfugung. Und da in yielen 
Fiillen eine Bahnanlage bis 
zu einer gewissen Entwick- 
lung nicht zu teuer werden 
darf, um wirtschaftlich zu 
sein, so muBte in der ersten 
Zeit haufig sogar mit dem 
gewachsenen Boden vorlieb 
genommen werden. Hoch- 
stens kam eine ausgleichende 
Sandschicht zur Yerwen- 
dung, in welche der Oberbau 
gelagert wurde. Spater tra t 
an Stelle des Sandes ge- 
waschener FluB- oder Gru- 
benkies. Jene Bettungs- 
arten haben nun zwar den 
Yorzug billige: Beschaffung, 
sie verburgęn aber nicht 
eine fiir allo Fiille aus- 
reichende Standfestigkeit 
und beeintrachtigen die Be
triebssicherheit unter Um- 
stiinden insofern, ais sie zu 
licwcglich und nicht ge- 
nttgend wasserdurchlassig 

sind. Im Winter begunśtigen sie das Entstehen von 
Frostbeulen, wahrend sie im Sommer durch liistige 
Staubbildung die Fahrzeuge schadigen und die Falirt 
fiir die Reisenden hochst unangenehm gestalten.

Ais das zurzeit beste Bettungsmaterial, sowohl 
fiir Eisen- ais fur Holzschwellen, muB Steinschlag 
angesehen werden, der nach allgemeiner Erfahrung 
auch hinsichtlich der Yerhfitung des Wanderns der 
Gleise, insonderheit der Schwellen in der Bettung, 
unbedingt den Yorzug verdient.* Es lam in n litr 
Steinschlag hauptsachlich Grauwacke, Basalt, Quar- 
zit und kieseliger Sandstein (Kohlensandstein) in 
Betracht. Und zwar pflegt man ais untere Bettung 
fiir die sogenannte Packlage grobes Gestein und ais 
obere Bettung fiir die unmittelbare Unterstopfung 
nicht zu groben Steinschotter zu verwenden.

* Vierzehnter Ergiinzimgsband des Organs fur die 
Fortschritte  des Kisenbahn. Wcsens 1912, S 37.

Abbildung 27. BlattstoB-Oberbau m it RippSh-Lcistenschwellen, 
A ukerplatten und Klemmhaken.
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Fiir die Hitttenwerke ist es naturlich von groBer Intercsse zu Eutgegenkommcn und zum Zusammcn-
Bedcutung, wenn ais Baustoff fiir dic Bettung auch arbeiten fiihren. Die Huttenwerke werden Mittel
Hochofenschlackc zugelassen wird. Das ist frilher findeu muśsen, die Schlacken entspręchend ihrcn
auch geschehen. Von einigen Verwaltungen werden Eigenscliaften einwandfrei zu sortieren. Man wiirde
solche Schlacken noch hcute ais gleichwertig mit diesen Bettuugsstoff dann in erster Linie ais Pack-
gutem Steinschlag be- 
zeichnet. An anderen 
Stellen sind weniger gute 
Erfahrungen gemacht 
worden, und in etlichcn 
Fallen hat man einen 
baldigen Zerfall und eine 
ungunstigc Einwirkung 
auf die Entwasserung des 
Gleisbettes beobachtet.
Dieser schadliche Ein- 
fluB auf die Entwasse
rung ist nainentlich dann 
eingetreten, wenn der 
vorliandene versch 1 amin- 
te Kies nicht bis zur 
Bettungssohle beseitigt 
wurde und reinc Schlak- 
ken ais Ersatz einge- 
braciit worden sind, da 
sich alsdann einc Art 
Schlackenzeincnt gcbil- 
det hat, dessen undurch- 
lassige Slasse bei spaterer 
Entfernung nur mit der 
Spitzhacke gelost werden 
konnte. S Es unterliegt 
keinem Zweifel, daB in 

dem Angcbot von 
Schlacke fiir dic Bettung 
der Spurbahnen seitens 
der Hochofenwerke nicht 
iiberall in der richtigcn 
Weise vorgegangen wur
de. Bekanilt ist, daB die Abbildung 28. StumpfstoC-Obcrbau mit Eippen-Leistcnschwollcn,
Hochofenschlackc je nach Ankęrplatten und Klemmhakcn.
der erzeugten Roheisen-
sorte verschiedene Eigenscliaften hat. Eine basisch lage zu verwenden haben (Abb. 29), wahrend zum
gehaltene Schlacke ist ganz anders zusammengesetzt Stopfen jc nach Umstanden eutweder nicht zu grober
wie einc saure und neigt im allgemcinen mehr zum Steinschlag oder kleinstiickigc Schlacke in Anwen-
Zerfall ais diese. Auch wird man m. E . ais Stopt- dung zu kommen iiattc.
materiał fiir eisernc 

Schwellen keine 
Schlacke venvenden 
dttrfen, welche unter 
dem EinfluB der Luft 
und des Was sers oxy- 
diert und dann zer-
stóreild auf das Eisen Abbildung 29. Packlage aus Hochofenschlackc.
cinwirkt.

Das Verlangcn der Eisenbahnen nach standfestem An hingebenden Bemuhungen seitens der In- 
uiul wasserdurchlassigem und dabei preiswertem dustric, die beim Hochofenbetrieb fallenden Schlacken
Bcttungsmaterial einerseits und das Bediirfnis der in der einen oder anderen Weise nutzbar zu machen,
Hiittenwerke anderseits, ihre Halden von Schlacken- hat es auch bis jetzt nicht gefehlt. Ich crinnere nur
Bergen frei zu halten, solltc hier im beiderseitigen an die Yerarbeitung der granulierten Schlacke zu
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Steinen und an die Verwertung des Materials zu 
Wegebauten. Angesichts der bei der heutigen Roh- 
eisenproduktion fallenden ungeheuren Schlacken- 
mengen ist sicherlichden Bestrebungen, die darauf 
gerichtet sind, in der Schlackenausnutzung immer 
weitere Fortschritte zu maehen, gro Be Bedeutung 
beizulegen; und in dieser Hinsicht ist nach meinem 
Dafiirhalten auch der vermehrten Verwendung der 
Schlacke ais Bettung fiir Eisenbahngleise eine erhohte 
Aufmerksamkeit zu schenken.

Ich bin mir selir wolil bewuBt, m. H., daB ich 
mit meinen Ausfiihrungen das gewahlte Thema nicht 
erschopft habe. Das war auch weder beabsichtigt 
noch moglich. Vielleicht hat der eine oder andere 
erwartet, daB ich einer Untersuehung iiber die Be- 
wahrung der verschiedenen Baustoffe im praktischen 
Betriebe an der Hand der S t a t i s t i k  nahertreten 
wurde, wie das in dem jiingsten Streite um Holz 
oder Eisen fiir dio Unterlagen des Fahrgestanges 
hiiben und drilben versucht worden ist. Ich habe 
dieses Gebict heute nicht betreten, weil ich es nach 
meinen neuerdings im In- und Auslande ange- 
stellten Ermittlungen iiber das Zustandekommen 

•statistischer Zahlen fiir zweifelhaft halten muB, 
ob tatsachlich die bisher vorhandenen Aufzeich- 
nungen iiber Betriebs- und Liegedauer des Eisen- 
bahngleises und seiner cinzelnen Teile dio un- 
angreifbare Begriindung eines yertretbaren Urteils 
gestatten. Ich gehe natiirlich nicht so weit, dic 
Statistik fiir wertlos zu halten. Man darf aber nicht 
auBer acht lassen, daB die hier in Frage kommenden 
Erhebungen und Messungen nicht nur fiir vollig ab- 
weichcnde Verhaltnisse und Zeitabschnitte, sondern 
auch von sehr verschiedenen Organen ausgefiihrt 
worden, und daB selbst der Begriff der Liegedauer 
nicht iiberall gleichartig aufgefaBt wird. Schon aus 
diesem Grunde ist es undenkbar, daB in dcm ausge- 
dehnten deutschen Eisenbahngebietc solche schon 
an sich tufteligen Arbeiten mit gleichmiiBiger Ge- 
nauigkeit und vor allem auch in iibereinstimmender 
Auffassung durchgefiihrt werden. Dazu kommen noch 
Schwierigkeiten, die darin liegen, daB fiir ersprieB- 
liche Vcrgleicho verschiedener Anordnungen durch- 
weg die unerlafilichen technischen Voraussetzungen 
unerfiillt bleiben. Sollte beispielsweise die Beurteilung 
der Baustoffe fiir Schwellen in einem statistischen 
Yergleicho von Holz und Eisen unantastbaren Wert 
liaben, so miiBten die Schwellen aus diesen beiden 
verschiedenen Baustoffen unter durchaus gleichen 
Bedingungen erprobt werden. Es ist aber nicht an-

gangig, ganz abgesehen von der Entwicklung des 
Materials und der Formen, Strecken in ganz un- 
gleicher Anordnung und Lagerung, mit den starksten 
und mit den geringsten Beanspruclmngen, durch- 
einander zu werfen und schlieBlich, um iiberhaupt zu 
einem Ergebnis zu kommen, m it Logarithmcn und 
algebraischen Formeln Reclinungen anzustellen, die 
fur den Fachmann einen nur sehr zweifelhaften Wert 
haben konnen. Statistischen Nachweisen werden also 
immer melir oder weniger Mangel anhaften, insbe- 
sondere .aber dann, wenn versucht wird, sie aus 
Zahlenzusammenstellungen abzuleiten, die von vorn- 
herein fiir ganz andere Zwecke bestimmt waren.

Die Wahrheit hinsichtlich der Schwellen ist, daB 
die Ausbildungsmoglichkeit der Holzschwelle sich 
ihrem Ende nahert. Das gleiche kann man von der 
Eisenschwclle nicht sagen. Und das ist fiir schwer- 
belastete und durchgehende Strecken angesichts des 
noch stetig steigenden Yerkehrs von groBer Wieli tigkeit.

Man braucht iibrigens nur einen sachgemiiB aus- 
gebildeten Eisenschwellenoberbau aus den letzten 
Jahren m it Holzschwellenoberbau zu yergleichen, 
um schon nach den bislierigen Erfahrungen zu der 
Erkenntnis zu kommen, wo schlieBlich die gróBto 
Wirtschaftlichkeit liegen muB, beim Holz oder beim 
Eisen. Allerdings ist fiir die Eisenbahnen die Frage 
der Haltbarkeit der Baustoffe nicht die allein aus- 
schlaggebende. Der Schwerpunkt fiir die Bewahrung 
des Gleises liegt in der richtigen Anordnung und 
Herstellung des Gestanges, nicht minder aber auch 
in der Sorgfalt der Verlegung und der Unterhaltung. 
Den hauiigsten AnlaB zu Erneuerungs- und Untcr- 
haltungsarbeiten gibt nach wie vor noch der Schienen- 
stoB, und nach meiner Empfindung wird der Eisen- 
bahntechniker nicht eher zur Rulie gelangen konnen, 
ais bis die StoBfrage eine befriedigende Losung ge- 
funden hat. Das ist namentlich fiir den eisernen Ober- 
bau von Wichtigkeit, der gerade m it Riicksicht auf 
diefastunbegrenzte Gcstaltungsfahigkeit des eisernen 
Baustoffes die reichste Moglichkeit bietet, jene 
Losung herbeizufiiliren. Das Interesse am Baustoff 
aber muB uns Eisenhiittenleute bewegen, auch in 
dieser Richtung mit den Eisenbahnleuten zusammen- 
zuarbeiten, wie ich es seit Jahrzehnten zu tun  be- 
strebt war und immer befiirwortet habe. Hier liegt 
eine Aufgabe vor, die des SchweiBes der Edlen wohl 
wert ist. Ihre verstandnisvolle Behandlung muB nach 
ineiner Ueberzeugung das Ergebnis haben, dem Eisen 
ais dem vornehmsten Baustoff fiir das^Spurgleis zu 
seinem vollen Rechte zu verhelfen.

U eber Umkehrstrafóenantriebe.
Yon Dr. G e o r c  M e y e r  in Berlin.

mkehrstraBen konnen auf zweierlei Weise be- 
trieben werden: entweder m it oder ohne Ein- 

schaltung eines Energiespeichers zwischen Energie- 
ąuelle und Antriebsmaschine.

Yon den vier fiir Huttenwerke in Betracht kom
menden Energieąuellen: Dampf, Elektrizitat, Wasser

und Gas, ist praktisch nur der D am pf zum Antrieb 
von UmkehrstraBen ohne Mithilfe eines Energie
speichers befahigt. Nur er erfiillt die beiden hierfiir 
niitigen Voraussetzungen, daB

1. die m it ihm betriebenen Maschinen geniigende 
Steuerfahigkeit besitzen, um sich den An-
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forderungen des standig wechselnden Walz- 
bctriebos anzupassen, und 

2. die Bereithaltung der groBen Energiemengen, 
dereń der Walzbetricb in stetem Wechsel be- 
daif, wirtschaftlich durcMUhrbar ist.

Beiin e le k tr is c h e n  Betrieb wflrde wohl die 
erste, nicht aber die zweite Bedingung erfilllt werden, 
da elektrischc Kraftwerke die stoBartige Belastung 
durcli TJmkehrstraBen m it 10 000 PSe und melir 
nicht ertragen konnen.

Umgekehrt konnte der h y d ra u lis c h e  Betrieb 
wohl eines besondereii Energiespeiohers entbehren, 
docli sind hydraulische Maschinen den liier vor- 
liegenden Betriebsbedingungen nicht gewachsen.

Der G a s b e tr ie b  der UmkehrstraBcn endlich ist 
sowohl wegen der groBen Leistungsschwankungen 
wie wegen der mangelnden Steucrfiiliigkeit der Gas- 
maschinen oline Energiespeicher nicht durchfiihrbar.

Welche Anlorderungen freilich auch beim Dampf- 
betrieb olme Energiespeicher an die Kesselanlagc 
gestellt werden, wird durch den Hinweis ersichtlich, 
daB der von der Durchschnittsleistung abweichende 
Melir- oder Minderbedarf an Energie bei schwercn 
BlockstraBen etwa 25 PSe-st betrilgt, die wilhrend

Cr

” 1

f Abbildung 1. Soliema eines WalzenantriobesL O
m it Energiespeicher. (Sehwungradumformer.'

etwa zelin Sekunden abzugeben oder aufzunehmen 
sind. Dieser Energiemenge entsprechen bei einem 
angenommenen momentanen Dampfyerbrauch von 
15 kg fiir 1 PSe-st rd. 375 kg Dampf, die bei einer 
Spannung von 10 at Ueberdruck und einer Tem
peratur von 200° C rd. 70 cbm Raum einnehmen.

Die Einschaltung eines Energiespeichers ge- 
schieht bei allen vier Energieąuellen wesentlich 
nach dem durch Abb. 1 gekennzeichneten Schema. 
Eine beliebige Antriebsmaschine A, dereń Leistungs- 
fahigkeit der durchschnittlich benotigten Energie
menge entspricht, wird m it einem schweren und 
schnellaufenden Schwungrad B gekuppelt.* Dieses 
nimmt in den Betriebspausen die gleichmaBig von 
der Maschine A gelieferte Energie auf und gibt 
wahrend des Walzens den iiber dereń Durchschnitts
leistung hinausgehenden Energiebedarf wieder ab. 
Die Drehzahl der Maschine A und des Schwung- 
rades B andert sich nur so wenig (rd. 20% ), wie 
niitig ist, um die Schwungmassen zur Pufferung zu 
bringen. Die Schwungradwelle wrird mit der Welle

* An die Stelle des Schwungrades konnten andere 
Energiespeicher, z. B. elektrische oder hydraulisohe 
Akkum ulatoren «nd Puffarmasehinen, tre ten , doch konnen 
dieso in d?r Rogel sich an W irtsehaftlichkeit n icht mit 
dem einfachen und betrieb-isioheren Schwungrad messen.

des Kammwalzgeriistes D durch ein Aender-Getriebe 
C verbunden, dessen primarer Teil CŁ die annahernd 
gleichbleibende Drehzahl des Schwungrades besitzt, 
wahrend sein sekundarer Teil C2 den Walzen die 
jeweilig erfoiderliche Drehzahl aufzwingt.

Kennzeichnend fiir die Anordnung nach Abb. 1 
ist die Umformung der von der Antriebsmaschine A 
gelieferten Energie in die vom Aender-Getriebe C 
an die Walzen abgegebenen Energie und die Ver- 
bindung mit einem besonders leistungsfahigen 
Schwungrad, wodurch die Bezeichnung „Schwungrad- 
umformer" fiir alle solche Anordnungen sich rccht- 
fertigt.

Wird die Maschine A mit Vorrichtungen ver- 
sehen, die sie hindern, bei der geringen Drehzahl- 
iinderung ilire Energieaufnahme zu andern,* so 
wird die Energiequelle unabhangig yon dcm Ar- 
beiten der WalzenstraBe annahernd gleichmaBig 
belastet. Aus diesem Grunde lassen sich bei An
wendung eines Schwungradumformers Umkehr- 
straBen mittels aller vier Energieąuellen betreiben. 
Eine Beschriinkung bictet fiir die Wahl der Antriebs
maschine A nur die Drehzahl, die sich nacli der 
giinstigsten Drehzahl des Schwungrades richten muB. 
Fiir dieses kann man eine auBerste Umfangsgeschwin- 
digkeit von 100 bis 150 m/sek zulassen. Geringere 
Gcschwindigkeiten ergeben zu groBe Gewichte fur 
Schwungrad und Lager, groBere bringen wegen der 
schnell wachsenden Beanspruchung und Abmes- 
sung der Schwungradnabe keine nennenswerten 
Ersparnisse mehr. Der hoclist zulassige Durch- 
messer des Schwungrades wird aus Transport- 
rucksichten durch das Eisenbahnprofil bestimmt, 
da eine Zusammensetzung des hochbeanspruch- 
ten Rades aus mehreren Teilen untunlich ist. 
Er betragt in Deutschland, Oesterreich, Ungarn 
und Belgicn etwa 4,4 m, in Frankreich 4,1 m und in 
England 3,8 m. Darnaeh liegt die giinstigste Drehzahl 
des Schwungradumformers 

fiir Doutsohland, Oostcrrcioh, Ungarn und Bolgien 
zwisohen 435 u. 650 Umdr/min. 

fiir Frankroioh „  465 „  700 „  „
und fiir England „ 500 „  755 „  „

Diesen Drehzahlen passen sich Elektromotoren und 
Wasserturbinen ohne weiteres an. Sie sind dcshalb 
die gegebenen Maschinen fiir den Betrieb von Um
kehrstraBcn mittels Schwungradumformers. Dampf- 
und Gasmaschinen laufen zu langsam, Dampf- 
turbinen zu schnell fiir den unmittelbaren Antrieb 
von Schwungradumformern. Sic kommen also nur 
in Frage, wenn man sie mit dem Schwungrad durch 
ein Vorgelege verbindet. Dieses aber erhoht Anlage- 
kosten, Energieverbrauch und Platzbedarf des 
Schwungradumformers nicht unwesentlich.

Das A e n d e r-G e tr ie b e  C ist in mechanischer, 
hydraulischer und elektrischer Bauart ausfiilirbar. 
Infolgedessen konnte eigentlich jede der vier Energie- 
ąuelleii auf dreierlei Weise unter Benutzung von 
Schwungradumformern zum Antrieb yon Umkehr- 
straBen dienen. Das Nachfolgende wird jedoch

* U. R. P. 155 344 und 179 803.
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zeigen, daB diese zwolf Betriebsmoglichkeiten prak- 
tisch auf einige wenige zusammenschrumpfen.

Iii m e c h a n is c h e r  B a u a r t  erhalt das Aender- 
Getriebe die Form einer Reibungskupplung. Der 
mit annahernd gleichbleibender Geschwindigkeit um- 
laufende Teil C, nimmt durch Reibung den wecli- 
selnd arbeitenden Teil C2 mit. Die Regelung erfolgt 
nur durch Ausiibung groBerer oder geringerer Rei- 
bungsdrucke. Da die Reibungskriifte aber von 
Menge und Beschaffenheit des Schmiermaterials, 
dem Zustand der Reibflachen usw. stark abhangig 
sind, so ist der Reibungsdruck nicht eindeutig be- 
stimmend fiir die eingestellte Drehzahl, und die 
Steuerung eine ziemlich unsichere. Dazu komint, 
daB der Wirkungsgrad des Getriebes sehr ungiiiistig 
ist. E r hangt weder von dem Widerstand oder der 
Geschwindigkeit der Walzen, sondern nur von dem 
Geschwindigkeitsunterschied zwischen G, und C2 ab,

Abbildung 2. W irkungsgrad einer Reibungskupplung.

und zwar sinkt der Wirkungsgrad, wie Abb. 2 a 
dies erliiutert, geradlinig mit zunehmendem Unter- 
schied. Beim Stillstand von C2 wird die gesamte 
von der Schwungradwelle gelieferte Energie in der 
Reibungskupplung vernichtet, bei Synchronismus 
zwischen Ci und C, arbeitet das Getriebe verlustlos. 
Da jedoch die Walzen m it erheblich geringerer Dreh
zahl ais die Schwungradwelle umlaufen, so muB das 
Aender-Getriebe gleichzeitig auch ais Yorgelege mit 
der Uebersetzung yon etwa 1 : 5  bis 1 :10 ausge- 
bildet werden. Dadurch werden weitere Yerluste 
bedingt, die zwar von der Belastung des Yorgeleges 
abhangen, der Einfachheit halber aber mit aus- 
reichender Genauigkeit entsprecliend Abb. 2 b ais 
ebenfalls proportional zum Geschwindigkeitsunter
schied zwischen C, und C2 und in Hohe von 10%  
der Leistung bei voller Drehzahl angenommen 
werden kimncn.

Um zu erkennen, welche Yerluste sich bei An- 
wendung eines solchen Reibungsgetriebes beim 
Antrieb einer BloekstraBe ergeben, ist fiir einen 
in Abb. 3 wiedergegebenen Stichplan einer Block- 
straBe von ublichen Yerhaltnissen unter Benutzung 
der Abb. 2 li der Gesaintwirkungsgrad des Ge

triebes errechnet wordcn. E r ergibt sich zu nur 
54% . Von der an der Welle des Schwungrad- 
umformers verfiigbaren Energie werden also 46 %  in 
dem Getriebe, und zwar durch E r war mu ng des- 
selben vernichtet. Daraus folgt, daB Reibungs- 
getriebe beim Antrieb scliwerer 
UmkehrstraBen einer schnellen 
Abnutzung unterliegen, und es 
ist wohl darauJE und auf ihreman- 
gelude Steuerfahigkeit zuriick- 
zufiihren, daB sie sich fiir diesen 
Zweck nicht dauernd haben ein- 
fiihren konnen.

In e le k t r is c h e r  B a u a r t  ist 
das Aender-Getriebe durch die 
ublichen Ausfiihrungen elektrisch 
betriebener UmkehrstraBen zur 
Geniige bekannt geworden. Die 
in der sog. Leonardschaltung 
(s. Abb. 4) arbeitende Steuer- 
dynamo Ci des Schwungrad- 
umforniers und der von ilir ge- 
speiste Walzmotor C, bilden zu- 
sammen das Aender-Getriebe C.
Ihm haftet der Nachteil hoher 
Anlagekosten a n ; erfordern docli 
Steuerdynamo und Walzmotor 
zusammen etwa die Halfte der 
Anlagekosten eines elektrischen 
Antriebes fiir UmkehrstraBen.
Dafiir kominen dem Getriebe 
aber auch ganz besondere Vor- 
ziige zu. Zunachst besitzt es eine 
vorziiglichc Steuerfahigkeit. Die 
Walzendrehzahl wird aussclilieB- 
lich durch die Bctatigung eines 
verhaltnismaBig kleinen Wider- 
standes a geregelt, der die Er- 
regung der Steuerdynamo C, 
auf eino bestimmte Spannung 
einstellt und dadurch die Dreh
zahl des von ilir gespeisten Walz- 
motors C2 fast unabhiingig von 
dessen Belastung bestimmt. Jeder 
Bewegung des Steuerhebels nacli 
vorwiirts und ruckwarts folgen 
die Walzen sofort mit entsprechen- 
der Geschwindigkeit und Dreh- 
richtung. Durch Wahlgeeigneter 
elektrischer Abmęssungen kann 
gleichzeitig jede beliebige Ueber
setzung der Drehzahl zwischen ' , - .,,, , i nr i i Orehmomente m %Steuerdynamo und Walzmotor
erzielt werden. Weiter besitzt das 
Leonard-Getriebe bei allen Drehzalilen und Belastur.- 
gen recht giinstige Wirkungsgrade. In Abb.5 sind diese 
Wirkungsgrade des aus Steuerdynamo, Walzmotor 
und seinen Verbindungsleitungen bestehenden Ge
triebes fiir eine mittlere BloekstraBe dargestellt. 
Sie hangen hauptsachlich von der eingestellten
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Walzondrchzahl, etwas aber aucli von der Belastung 
des Walzmotors ab. Schon bei kleinen Drejizahlen 
licgen die Wirluingsgrade reclit lioch und bleiben 
nach Erreichung etwa der halben Drehzalil gleich- 
maBig giinstig. Bei dem in Abb. 3 dargestellten 
Stichplan einer BlockstraBe errechnet sich fiir das 
Leonard-Getriebe unter Benutzung der Werte der 
Abb. 5 ein Gesamtwirkungsgrad von 79,7%. Es

Schenia eines W alzenantriebes m it Leonardschnltung.

werden also nur rd. 20%  der von der Schwung- 
radwelle gelieferten Energie yernichtet, und zwar 
teils durch Erwarmung der Wicklungen, des Eisens, 
der Biirsten und der Kommutatoren, teils durch Er- 
warmurig der Lager und Wellen der elektrischen 
Maschinen, teils durch AYirbelung der umgebenden 
Luft. Durch diese Verluste erleidet das Getriebe 
fast gar keine Abnutzung.

Abbildung 5. W irkungsgrad eines Leonard- 
getriebes in Abhangigkeit von der Drehzahl.

K le in sc h m id t und B res lau e r*  haben neuer- 
dings versucht, das Getriebe in sogenannter unipolarer 
Bauart -herzustellen, bei welcher die kostspieligen 
Ankerwicklungen und Kommutatoren von Steuer- 
dynamo und Walzmotor durch billige massive 
Eisenkorper ersetzt werden, die in einem einzigen 
Gehause umlaufen. Leider besteht aber wenig 
Jloffnung, daB dieses fiir kleine Leistungen vielleicht

* D. R. P. 232 781, s. Elektrotcchnisoho Zeitschrift 
1912. 1 . Febr., S. 104/9; vgl. St. u. E. 1912, 25. April, 
y. 707.

reclit wertvolle unipolare Leonard-Getriebe in ab- 
sehbarer Zeit fiir so groBe Leistungen, wie sie boi 
UmkehrstraBen in Frage kommen, praktisch aus- 
gefiihrt werden konnte. Andere dem gleichen Zweck 
dienende Koństruktionen sind ebenfalls noch un- 
erprobt. Auch das „Wechselstvom-Leonard-Getriebe“ 
mit Generator fiir veranderliche Freąuenz und Kurz- 
schluBmotor* hat vorliiufig wenig Au:sielit aufprak-

tische Yerwirklichung. Deshalb wird das Leonard- 
Getriebe in getrennter Ausfiihrung von Gleichstrom- 
Steuerdynamo und Walzmotor wolil trotz des Kacli- 
teils der hohen Anlagekosten noch fiir lange Zeit 
seinen Platz behaupten.

Ganz analog zu dem aus Dynamo und Motor 
bestehenden Leonard-Getriebe verwendet man ais 
Aender-Getriebe h y d ra u lis c h e r  B a u a r t  Pumpen 
mit veranderlicher Lieferung im primaren Teil (C,) 
und Wassermotoren im sekundaren Teil (C2). Zur 
beliebigen Vcranderung der Liefermenge sind be- 
sonders Kapselpumpen mit yerstellbarer Exzentrizitat 
geeignet, dereń Wesen durch Abb. 6 gekennzeichnet 
ist. Die m it yier radial beweglichen Schiebern a 
ausgestattete Welle b der Pumpe C, lauft mit gleich- 
bleibender Drehzalil im Gehause c. Die Schieber 
dichten im Gehause zwei Fórderraume d und e ab, 
dereń Differenz die Fórdennenge bestimmt. Das 
Gehause c kann gegenuber der Welle b exzentrisch 
yerstellt werden. Dadurch wird die GroBe der Raumc 
d und e geandert. Fallt die Gehauseachse mit der 
Wellenachse zusammen, so werden die beiden Forder- 
raume gleich und die Lieferung hort auf. Wird die 
Exzentrizitat nach der einen Seite yergroBert, so 
wachst damit die Lieferung in der einen Richtung, 
wird sie nach der andern Seite yergroBert, so fordert 
die Pumpe in steigender Menge in umgekehrtem 
Sinne. Die Yerstellung der Exzentrizitat bewirkt 
also eine kontinuierliche Aenderung der Liefermenge 
zwischen einem positiyen und einem negatiyen 
Masimum. Der von einer solchen Pumpe gespeiste 
Motor C* muB ohne Rucksicht auf seine Belastung 
eine Drehzalil annehmen, die ganz der von der Pumpe 
erzeugten Liefermenge entspricht. So wird aus- 
schlieBlich durch die Einstellung der Exzentrizitat 
des Pumpengehauses die Drehzalil des Motors be-

* D. li. 1>. 109 564.
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herrscht. Derartige „hydraulische Leonard-Getriebe11 
sind in verschiedenen Ausfiihrungsformen von 
Westinghouse,* Siemens-Schuckertwerke, Pittler, 
Lenz, Hele-Shaw usw. bekannt geworden. Sie 
liaben sieli in kleinen Yerhaltnissen gut bewahrt 
und Wirkungsgrade von 75%  und mehr ergeben. 
Die vorziiglichc Steuerfahigkeit, die dies hydraulische 
Getriebe m it dem Leonard-Getriebe teilt, und seine 
geringen Anlagekosten wiirden das Getriebe zu 
einem idealen fiir die Zwecke des UmkehrstraBen- 
betriebes maehen, wenn nicht leider m it wachsender 
Leistung sich auch wachsende Schwierigkeiten er- 
gaben, die auseinanderzusetzen hier zu weit iiihren 
wurde. Die bisher ausgefiihrten Konstruktionen 
versagen bei Łeistungen von mehr ais einigen 100 PS.

Das hydrodynamische Getriebe von Professor 
S)r.*Snfl- H. F ó t t in g e r ,** Danzig, kann iihnlich wie
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Abbildung 7. W irkungsgrade und Dreh- 
momente des Fóttinger- Getriebes in Ab- 

hangigkeit von der Drehzahl.

das Kapselpuinpengetriebe, jedoch fiir groBere 
Łeistungen ais Aendcr-Getriebe benutzt werden. Es 
besteht ebenfalls aus einer Wasserpumpe im pri- 
m&ren Teil (C,) und einem Wassermotor im sekun- 
daren Teil (C2), die in sehr kompendioser Weise 
in ein Gehause zusammengebaut sind. Beide Teile 
sind jedoch nach Art der Schleuderpumpen und 
Turbinen gebaut. Wird der Pumpenteil mit gleich- 
bleibender Drehzahl angetrieben, so liefert er gleich- 
bleibendc Wassermengen und Geschwindigkeiten. 
Das Getriebe muB sich also ahnlich verhalten, wie 
gewohnliche Wasserturbinen bei gleichbleibendem 
WasserzufluB und Gefalle. Nun haben diese die 
in Abb. 7 dargcstellte Eigenschaft, daB ihre Dreh
zahl von 0 bis auf etwTa 200 %  der normalen steigt, 
wahrend das belastende Drehmoment von 200%  
des normalen bis auf 0 sinkt. Gleichzeitig nimmt 
die Kurve des Wirkungsgrades den bekannten 
parabolischen Verlauf an. E r erreicht ein Masimum

* E lektr. K raftbetr. und Bahnen 1911, 24. Aug., 
S. 4fi 1/8

** Jalirbuoh der Sohiffbauteohnisohen Gesellsohaft
1910, S. 157; St. u. E. 1912, 11. Jan ., S 41/7.

bei der normalen Drehzahl und 
sinkt beim Stillstand und bei 
der zweifachen Normaldrehzahl 
auf 0 herab. Die Kurven der 
Abb. 7 entsprechen den ver- 
offentlichten praktischen Ver- 
suchsergebnissen, nur ist fiir die 
hier in Frage kommenden groBe- 
ren Łeistungen der Umkchr- 
straBen der maximale Wirkungs- 
grad entsprechend hoher, nam- 
lich zu 85%  gegenuber 82%  
angenommen worden.

Aus diesem Verlialten des 
Fóttinger - Getriebes ergibt sich 
sofort, daB die Steuerung der 
Walzen Schwierigkeiten bereiten 
muB, da dereń Drehzahl bei 
ihm zu sehr von der Belastung 
abhangt. Der Maschinist wird 
zumBeispiel, wenn die Belastung 
sich plotzlich vermindert, was 
bei jedem A ustritt des Walzgutes 
aus den Walzen cintritt, nicht 
hindern konnen, daB die Walzen 
sich schnell bis auf etwa das 
Doppelte der normalen Drehzahl 
beschleunigen. Weitor bereitet 
die Umsteuerung Schwierigkeit. 
Sie kann entweder mittels zweier 
getrennter Getriebe fiir Vor- und 
Riiclcwartsgang, die abwechselnd 
geittllt und entleert werden, oder 
mittels eines oinzigen Getriebes 
mit Umkehrschaufeln erfolgen. 
Dic erstc Anordnung erfordert 
fiir das schnelle Umsteuern 
der UmkehrstraBen unverlialtnis- 
maBig groBe Fiillpumpen, die 
zweite bringt die Leerlaufsver- 
luste einer sehr groBen Turbinę 
oder Pumpe m it sieli. In dem 
einen Fali sind also die Anlage
kosten, in dem anderen die Be- 
triebskosten sehr liohe. Selbst 
wenn man aber wegen mangeln- 
der Erfalirung, wie es imnachfol- 
genden geschieht, von dieser viel- 
leieht unuberwindbaren Schwie
rigkeit ganz absieht, so muB docli 
das Getriebe, das sich iibrigens 
iiir Schiffsantriebe schon gut 
bewahrt hat, fiir UmkehrstraBen 
ais nicht geeignet bezeichnct wer- 
den, und zwar schon wegen 
seines unbefriedigenden Wir
kungsgrades. Der inAbb. 3 dar- 
gestellte Stichplan einer Block- 
straBe wiirde beim Fottinger- 
Getriebc etwa den in Abb. 8
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dargestellten Verlauf annelimen lniissen, bei welchem 
Drehmomente und Drehzahlen in dem dcm Gctricbe 
cigentiimlichen Verluiltnis zueinander stehen. JJic 
Wirkungsgrade der Abb. 7 ergebcn fiir diesen Stich- 
plan einen Gesamtwirkungsgrad des Gtitriebes von 
nur 58,5 % . Mehr ais 40 %  der zugefiihrten Energie 
werden also im Getriebe durch Erwarmung seines 
AV,asserinhaltes vernichtet.

Das eben Gesagte gilt fiir ein zweistufiges Getrielic 
mit einer Uebersetzung von etwa 1 : 5. Diese Uebcr- 
setzung ergibt bei BlockstraBen, die m it 50 bis 100 
Umdr/min umlaufęn, fiir den Schwiingradumformer 
die rcichlicli niedrige Drchzalil von nur 250 bis 
500 Umdr/min. Durch Anwendung drei- und vier- 
stufiger Getriebe kann das Uebersetzungsverhaltnis 
wohl auf 1 :8  und 1 :10  gesteigert werden, dann 
aber sinkt der maximale Wirkungsgrad von 85 auf 
etwa 80 und 75% . Die gunstigeren Verhaltniss0  
fiir den Schwiingradumformer werden also durch 
nocli gruBcre Verluste im Getriebe erkauft. Freilich 
besteht die Moglichkeit, durch Anordnung mehrerer 
Schanfclsysteme und ahnliche Alittel die Stufenzahl 
und damit Steucrfiihigkeit und 'Wirkungsgrad des 
Getriebes zu erhohen. Bei drei Vorwarts- und drei 
Riickwiirtsstufen konnen z. B. die Gcschwindigkeits- 
stufen ±  1/ 3, ił:  */» und ±  , / l der normalen Walzen- 
drehzahl mit gutem Wirkungsgrad eingsetellt werden, 
und nur diese abgestuften Drehzahlen steigen bei 
Entlastung nocli auf etwa den doppelten W ert an. 
Aber das Getriebe verliert dann auch viel an Ein- 
fachheit, und die praktische Brauchbarkeit eines 
solchen vielstufigen Umsteuergetriebes ist bisher nocli 
weniger nachgewiesen ais die eines zweistufigen.

Dic in Abb. 7 angegebenen Eiiizelwirkungsgrade 
gelten iibrigens nur fUr den Beharrungszustand. Ob 
bei der fortgesetzten Geschwindigkeitsiiriderung der 
UmkehrstraBen niclit selir starkę StoB- und Wirbel- 
yerluste innerhalb des Getriebes auftreten, die dessen 
Wirkungsgrad nocli weiter vermindern, lcann nur der 
Versuch lehren. Bis dahin wird man fiir den Betrieb 
von BlockstraBen mittlerer Verhaltnisśe m it wenig- 
stens rd. 40% Yerlusten iniFottinger-Gctriebe rechnen 
miissen.* Schon deshalb kann es, wenigstens in der 
bisher bekannt gewordenen Gestalt, fiir diesen Zweck 
wohl kaum in Frage kommen. Der Erfinder und 
seine Lizenznehmer, die Maschinenbau-A.-G. Vulkan, 
Stettin, und die Deutsche Maschinenfabrik A. G. 
Duisburg, haben dementsprechend bisher wohl auf 
die jNIoglichkeit der Verwendung des Getriebes fiir 
den UmkehrstraBcnbetrieb hingewiesen, sind aber 
in der Empfehlnng desselben fiir diesen Zweck recht 
zuriickhalteud gewesen.

Yon den besprochenen Aender-Getrieben geniigt 
in bezug auf Steueffahigkeit wie auf Wirtschaft- 
lichkeit nacli dem Gesagten nur das Leonard-Getriebe 
den Anforderungen des UmkehrstraBenbetriebes. 
Die Elektrotechniker sind eifrig am Werk, den cin- 
zigen Nachteil des Getriebes, seine hohen Anlage-

* Fiir FertigstraBen sind die Yerluste yielleicht cin 
wonig geringor.
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kosten, zu niindern. Die Drehzahlen der Steuer- 
dynamos werden immer hoher gesteigert, und es 
befmdcn sieli schon Walzmotoren in Ausfiihrung, 
die m it einem einzigen Anker mehr ais 15 000 PSe 
zu leisten vermogen. Bald aber diirfte hier doch 
die Grenze des Ausfiihrbareu erreicht sein. Die 
Schaffung eines Aender-Getriebes von illmlich guten 
Eigenschaften, aber geringeren Kosten, ais das 
Leonard-Getriebe sie bedingt, ware deshalb von allen 
Seiten zu bcgriiBen.

Zu den Yerlusten im Aender-Getriebe treten 
beim Betrieb von UmkehrstraBen mittels Energie- 
speichers nocli wreitere durch den Leerlauf des 
Schwungradumformers bedingte Verluste. Diese 
stehen jedoeli niclit in Beziehung zu der an die 
StraBe abgegebenen Nutzarbeit. Solangc der Um- 
former lauft, wird in Antriebsmaschine, Schwungrad 
und primiirem Teil Ct des Aender-Getriebes Energie 
verzehrt, die fast ganz unabliiiiigig vom Arbeiten 
der StraBe ist. Nur dio Nutzleistung der Antriebs
maschine bedingt Zusatzverluste, die proportional 
zur mittleren Leistung der StraBe, aber yęrhaltnis- 
miiBig gering sind. Es ist also niclit angiiiigig, all- 
gemein von bestinnnten prozentualen Verlusten im 
Schwiingradumformer zu reden; es ist mehr 
eine Frage des Betriebes ais der Konstruktion, 
welchc Wirtschaftlichkeit ein Schwungradumformer 
besitzt. Je weniger die StraBe beschiiftigt ist, um 
so mehr machen sieli die Umformerverluste geltend, 
und umgekelirt. Aehnlich liegen die Dinge ja  beim 
reinen Dampfbetrieb der UmkehrstraBen, bei dem 
zwar die Kondensationsverluste durch konstruktivc 
BtaBnahmen sieli verringern lassen, wo aber trotz- 
dem wegen der standigen Niederschliige in Jlaschiitó, 
Rohrleitungen usw. die Wirtschaftlichkeit in dem- 
selben MaBe sinkt wie die Beschaftigung der StraBe. 
AVenn trotzdem nachstehcnd prozentuale Energie- 
Verluste im Schwiingradumformer angegeben werden, 
so beziehen sieli diese nur auf die vollbesch;iftigte 
StraBe und sind Mittelwerte, die einen iiberschlagigen 
Vergleich zwischen den verscliiedenen Betriebsarten 
ermoglichen sollen.

Man darf annelimen, daB Schwungrad und pri- 
miirer Teil CŁ des Aender-Getriebes zusammen bei 
allen Ausfiihriingsformen* etwa 8 %  der yon der 
Antriebsmaschine aufgenommenen Energie ver- 
zeliren. Die Antriebsmaschine selbst bedingt ais 
Dampfmaschine m it Yorgelege etwa 20% , ais 
Elektroniotor (einsclil. Schlupfverluste) etwa 15% , 
ais Wasserturbine etwa 15%  und ais Gasmaschine 
mit Yorgelege etwa 25%  Verluste. Verbindet man 
diese Werte mit den oben fiir mittlere BlockstraBen 
gcfundenen Wirkungsgraden des Reibungsgetriebes 
(54 % ), des Leonard-Getriebes (80 % ) und des 
Fottinger-Gctriebes (58,5% ), so ergeben sieli fiir dic 
zwolf Ausfuhrungsmogliclikeiten von Schwungrad- 
umformern folgende W irkungsgrade:

* Beim Fottinger-Getriebe wird auch hier v-on den 
walirseheinlioh sehr hohen LeeHaufsyerlusten oder dera 
Yorbrauch der Fiillpumpen abgeseheri.

3

Ueber UmlehrsłrafSenantrtebe.
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W irkungsgrade bei A n trieb  des 
Schw ungradum form ers durch

Bei A nwcndung 

tou
D am pf-

niaschine
m it

Yorgclege

Elektro-
motor

(einschl.
Hchlupf-
re rlu st)

W asscr-

turb ine

l
Gas- l 

lnaschiuc 1 
m it 

Yorgclege j

| Reibungs-Getriebe 
| Leonard-Getriebe 
j Fóttinger- Getriebe

39,7
58,9
43,1

42 2 
02,5 
45,7

42,2
62,5
45,7

37.2
55.2 
40,4

Diese Wirkungsgrade stellen das Ycrhaltnis der bei 
yoller Beschaftigung der StraBc vom Getriebe C2 
nutzbar geleisteten und der vom Umformer auf- 
genommenen Arbeit dar and gelten fiir BlockstiaBen 
mittlerer Yerhiiltnisse. Fiir FertigstraBen liegen 
die Wirkungsgrade allgemein ctwiis hoher. Bei 
yoller Beschaftigung der StraBc wird hiernąch 
mindestens 1/s der aufgcnommenen Energie im 
Schwungradumformer und Aender-Getriebe verzelirt. 
Dieser Yerlust ist der Pieis, mit dem man die Bc- 
nutzung einer yerhaltnismaBig schwachen Energie- 
ąuelle zum Antrieb der weit iiber dereń Leistungs- 
fahigkeit hinaus Energie bediirfenden UinkehrstraBe 
erkauferi muB.

Die vorstehenden Załilen bestatigen das schon 
oben Gesagte, daB zum Antrieb eines Schwung- 
radumformers im wesentlichen nur Elektromotoren 
und Wasserturbinen in Frage kommen. Sehen 
wir yon den letzteren ais selten vorkommenden 
Ausnahmefallen ab, so ergibt sich, daB von den 
zwolf Betriebsmoglichkeiten eines Schwungrad- 
umformers praktisch bedeutungsvoll nur die eine 
yerbleibt: Elektrischer Antrieb mit Leonard-Getriebe. 
Tatsachlich hat sich denn ja auch in den letzten 
fiinf Jahren der lebhafteste Kampf um die Er- 
oberung der UmkehrstraBen f is t allein zwischen 
dem reinen Dampfbetrieb ohne Energicspeicher und 
dcm elektrisclien Betrieb mit Schwungradumformer 
und Leonard-Getriebe abgespielt. Dieser Kampf 
wird yoraussichtlich, sehr zum Nutzen der Walz- 
werksindustrie, noch lange andauern und yielleiclit 
nie cntschieden werden. Denn eine unbedingte

Ucberlegcnhcit der einen Antriebsart iiber die andere 
gibt es nicht; Anlagekosten, Energiekosten, Be- 
dienungskosten usw. unterliegen so mannigfaltigen 
ortlichcn und zeitlichen Schwankungen, daB man 
nur fiir den Einzelfall unter Wiirdigung aller be- 
sonderen Betriebsverhiiltnisse wird errechnen konnen, 
welcher der beiden Antriebsarten die Ueberlegenheit 
zukommt.*

Bcdauerlicherwcise gehen sogar die Meinungen 
iiber den einzigen Faktor der Wirtschaftlichkeits- 
bereclinung auseinander, der an sich keiuen wesent- 
liclien Schwankungen unterworfen ist, iiber den 
sp e z i f i s oh en  E n e r g i e v e r b r a u c h  (Yerbrauch 
fiir 1 PSe-st) namlich, der beiden Antriebsarten 
eigentumlich ist. Die Meinungsverschiedenheit er- 
scheint allerdings angesichts der Schwierigkeiten, die 
alle Messungen an Umkehrantrieben und besonders an 
UmkehrstraBen bereiten, und angesichts der verschie- 
denenBetricbsweise dieser Antriebe begreiflich. Gelten 
docli dic vorgenannten AVirkungsgrade von Schwung- 
radumformern auch nur fiir ganz bestinunte Betriebs- 
yerhaltnisse. Dic Erortcrung des Weges, auf dem man 
zu vergleichsfahigen Werten des spezifischen Energie- 
yerbrauchs von Umkehrantrieben gelangt, sei einer 
spateren Veroffentlichuug vorbehalten.

Z u sam m en fassu n g .

Es werden die Betriebsmoglichkeiten von Um
kehrstraBen unter Yerwendung von Dampf, Elektri- 
zitiit, Wasser und Gas erortert. Ohne Energiespeicher 
eignet sich nur der Dampf. Mit Schwungradausgleich 
ergeben sich fiir die vier Energieformen jo drei 
Betriebsmoglichkeiten, je nachdem ein mechanisches, 
elektrischcs oder hydraulisches Aendergetriebe be- 
nutzt wird. Ais praktisch brauchbar stcht von 
diesen zwiilf Moglichkeiten nur der elcktrisch be- 
triebene Schwungradumformer m it Leonard-Getriebe 
dem reinen Dampfbetrieb gegeniiber.

* BoLspiele ftlr derai-tige Bcrcohnungen fiuden sich 
yielfach in der einschlagigen L iteratur, vgl. z. B. M a- 
lo y k a ,  St. u. E. 1911, 14. Dez., S. 2052.

U eber Kohlenanalysen und Heizwertbestimmungen.
Yon Direktor A. W e n c ć l iu s  in Nancy.

(Mittcilung aus der Chemikerkommission des Yereins deutscher EisonhOttcnlcute.)

p s  ist nicht meine Absicht, in meinem heutigen
Berichte Neuheiten aus dem Gebiete der Kohlen- 

chemie yorzutragen, aber es wird Sie vielleicht inter- 
cssieren, zu erfahren, wie die Heizmaterialien in einem 
offentlichen Laboratorium* untcrsuclitwerden, dessen 
Hauptaufgabe die chemische Untersuchung von 
Feucrungsanlagen ist. DaB diese Aufgabe besonders 
wichtig fiir einen groBen Industriebezirk ist, der 
nicht im Kohlengebiet, sondem im Erzgebiet liegt,

* Laboratoire d ’Analyscs industriellcs de la Faculte 
des Sciences de Nancy.

werden diejenigen wohl am besten yerstehen, dereń 
Hauptaufgabe die Untersuchung von Erzen ist, 
weil ihr Wirkungskreis im Kohlenrevier liegt.

Mit der Probenahme haben wir uns nur selten 
zu beschaftigen, da die Proben uns meist in melir 
oder weniger zerkleinerten Stucken zugeschickt wer
den, so daB wir dann nur die Pulyerisierung in unseren 
Laboratoriumsmuhlen zu beendigen haben. "Wir ver- 
fiigen uber drei Muhlen m it verschiedenen Feinheits- 
graden; die beiden ersten sind elektrisch, die dritte 
fiir den letzten Feinheitsgrad mit Hand betrieben.
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Wegen der etwaigen Zersetzungen, denen gewisse 
Kohlensorten im erhitzten Trockenschrank ausgesetzt 
sind, wird der Wassergehalt im luftleeren Raum 
iiber Schwefelsauro bei gewohnlicher Temperatur 
bestimmt. In diesem Vakuum bleiben die Proben 
48 Stunden lang. Nur bei Schnellanalysen und bei 
Kohlengattungen, die eine Temperatur von 1050 C 
vertragen, ohne rieehbare Dampfe zu entwickeln, 
wird die Probe im Luftbade im gewohnlichen Trocken
schrank entwiissert.

Samtliche weiteren Bestimmungen beziehen sich 
auf die getrocknete Kohle. Das bei uns benutzte Ver- 
fahren zur Bestimmung der f l i i c h t i g e n B e s t a n d -  
te ile w e ic h t yonTden meisten bekannten Verfahren 
etwas ab. Das Verfahren wurdc von dem verstorbenen 
Direktor der Techn. Hochschule zu Nancy, Professor 
A rth , ausgearbeitet. Eine Arbeit von E. J. Con- 
s ta m  und R. R o u g eo t*  veranIaBte Professor 
Arth, das Mucksche und das Bochumer Verfahren 
zu vergleichen, nachdem bekanntlich letztere Arbeits- 

weise besser uboreinstim- 
mende Zahlen und einen 
etwas nicdrigeren Koks- 
befund liefert, der auch den 
im praktischen Kokerei- 
betriebe gefundenen Zalilen 
naher kommt. Nach Arth 
ist die UnregelmaBigkeit 
der Mucksclien Zahlen und 
der zu liohe Koksbefund 
hauptsachlich auf die Ver- 
schiedenheit der Gliihtem- 
peratur und wahrscheinlich 
auch auf das zu friihe Bc- 
endigen des Gliihens zu- 
rtickzufiihren. Der untere 

Platinticgel von A r th  Teil des Tiegels, der 3  cm 
zur Bestimmung der yon der Brennermundung 

fluchtigen Bestandteile. entfernt ist, wird niemaLs 
richtig erhitzt, und die Zer- 

setzung an diesem Punkt ist daher nie eine vollstiin- 
dige. Nach den diesbezuglichen Untersuehungen 
von Arth enthalt der Kokskuchen meist noch 1 ,5 0  
bis 2 % Wasserstoff. Um diese Fehlerąuelle zu be- 
seitigen, wird bei uns, s ta tt m it einem Bunsen- 
brenner, mit einer Geblaselampc (Wasserstrahl- 
geblase) gearbeitet; diese gibt eine 28 bis 30  cm holu, 
ruhige, gleichmaBig heiBe Flamme, in die der Tiegel 
auf einem Platindreieck in 1 0  cm Entfernung von 
der Brennermundung gesetzt wird. Der Arthsche 
Tiegel (vgl. Abb. 1) ist luftdicht- verschlossen durch 
einen Haubendeckel, der in seiner Mitte eine 4 bis 
5  mm weite Oeffnung mit aufgesetztem 15 mm bohem 
Platinrohr besitzt. Eine kleine, etwas weitere Platin- 
glocke, die einen Knopf zum bequemen Erfassen 
m it einer Pinzette triigt, kann auf dieses Platinrohr 
gesetzt werden, um es zu schlieBen. Bei Beginn des 
Erhitzens bleibt die Glocke auf dem Rohrchen; so-

* Zeitsehrift fttr angewandte Chemie 1904, H eft 23, 
S. 737.

bald aber die leuchtende Flamme erscheint, wird 
die Glocke so lange beseitigt, bis die Flamme beinahe 
verschwundcn ist. Sobald letzteres eintritt, wird 
die Glocke wieder aufgesetzt, und das Gliihen kann 
noch liinger ais eine Minutę fortgesetzt werden, ohne 
daB eine merkliche Verbrennung in dem gut ver- 
schlossenen Tiegel zu befiirchten ware. Der so 
erhaltene Kokskuchen enthalt nie mehr ais 0,8 % 
Wasserstoff, und der Befund nahert sich den in der 
Praxis der Kokcreien gefundenen Werten. Die 
Ergebnisse sind auch immer in derselben Probe 
ubereinstimmend, wenn man in der angegebenen 
Weise verfahrt. Gewisse Kohlengattungen m it nie- 
drigen Gehalten an fluchtigen Bcstandteilen werden 
vor der Behandlung im Platintiegel in Pastillenform 
gcbraeht.

Zur Bestimmung des H e i z w e r t e s  der unter- 
suchten Kohle wird erst die Verbrennungśwarme 
mittels der kalorimetrischen Bombę und dann der 
Gehalt an gebundenem Wasser ermittelt. Die V er- 
b re n n u n g sw iirm c , in Oesterreich o b e re r  H e iz - 
w e r t ,  in Frankroich c h a le u r  de c o m b u s tio n  
oder p o u v o ir  c a lo r if ią u e  s u p e r ie u r  genannt, 
bezieht sich ja  bekanntlich auf flussiges Wasser 
ais \vrbrennungserzeugnis, wahrend der praktische 
Heizwert des Brennstoffes sich auf diejenige Warme- 
monge bezieht, wenn der enthaltene "Wasserstoff 
zu dampffórmigem Wasser verbrennt und das 
hygroskopische Wasser ebenfalls ais Wasserdampf 
entweicht. Dieser Heizwert wird in Oesterreich 
u n te re r  H e iz w e r t und in Frankreich, auf Pro
fessor Arths Yorschlag, p o u v o ir  c a lo r if ią u e  
in f ć r ie u r  genannt.

Bedeutet W den Gehalt der Kohle an hygro- 
skopischemWasserinProzenten, H den Wasserbefund 
bei der Elementaranalyse in Prozenten, endlich C 
die m it der Bombę bestimmte Verbrennungswarme, 
beide letzte Zahlen auf die trockeue Kohle bezogen,'' 
so entspricht der Heizwert der trockenen Kohle 
der Formel

O — 6 H, 
und derjenige d„r feuchten Kohle 

(C —  6 H) (100 — W)
100

In unserem Laboratorium werden die kalori
metrischen Bestimmungen mit der Mahlcrschen 
Bombę ausgefiihrt. In  der Iland eines gciibten 
Chemikers liefert die Bombę Zahlen, die an Zu- 
verlassigkeit nicht iibertroffen werden. Mehr ais 
vier Bestimmungen konnen aber in einem Tage nicht 
erledigt werden; samtliche Bestimmungen mussen 
wenigstens doppelt ausgefiihrt werden. AuBerdem 
ist die Anschaffung eine ziemlich kostspielige, obwohl 
die Mahlersche Bombę innen nicht platiniert, sondern 
emailliert ist; man muB trotzdem mit etwa 1500 JC 
Anschaffungskosten rechnen. Da die Bestimmung 
des praktischen Heizwertes einer Kohle zwei Versuche 
in der Bombę und eine Elementaranalyse fiir die 
Wasserbestimmung notig macht, so fragt es sich, 
ob es nicht praktisclier ware, bei der Elementar-
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Zahlentafel 1.

V e r g l e i c h  z w i s c h e n  k a l o r i m o t r i s c h  b e s t i m m t e n  u n d  n a c l i  d e r  
D u l o n g s e h e n  F o r m e l  e r r o c h n e t e n  H e i z w e r t e n .

Die getrocknetc K ohle en th a lt
V erbrennun

m it der 
M ahlcrschen 

Bombę 
bestimmfc 

WB

gswtirme 
nncU der 
Dulong- 

schen 
Formel 

berechnet 
WB

Die
Bcrech-

nunę
ergib t

W E

O

%

H

%

s

%

N

%

0

%
Asche

%

90,014 4,084 1,017 1,162 2,459 1,26 8592 8598 + 6
86,015 4,253 1,119 1,231 2,714 4,67 8289 8324 + 35
87,496 4,295 1,055 1,511 2,668 2,97 8473 8459 — 14
88,586 4,089 1,014 1,430 2,136 2,74 8488 8498 + 10
88,374 4,212 0,961 1,339 2,354 2,76 8480 8513 + 33
89,408 4,211 1,043 1,503 1,940 1,89 8584 8616 +  32
87,051 4,128 1,363 1,405 2,128 3,92 8388 8395 + 7
89,945 4,135 0,684 1,578 2 ,0 1 1 1,65 8588 8622 + 34
88,552 3,951 0,914 1,350 2,567 2,67 8450 8427 — 23
87,350 4,160 0,950 1,249 2,668 3,62 8380 8398 +  18
84,386 3,756 0,830 1,471 2,348 7,21 8021 8031 +  10
89,281 4,279 0,951 1,630 1,974 1,88 8606 8625 +  19
88,216 4,046 0,929 1,479 2,255 3,07 8447 8446 — 1
84,376 4,031 0,942 1,148 3,171 6,33 8096 8092 —  4
79,712 3,699 0,842 1,057 3,587 1 1 ,1 0 7661 7580 — 81
89,835 3,878 0,565 1,275 1,589 2,86 8430 8540 + 110
85,062 5,198 0,487 1,488 3,680 4,08 8363 8518 + 155
83,319 5,570 0,669 1,008 7,678 1,76 8364 8337 —  27
82,755 5,547 0,870 1 ,1 2 2 8,000 1,71 8426 8274 — 152
81,687 5,793 0,751 1,53S 8,149 2,08 8208 8229 + 21
80,870 5,240 1,140 0,990 8,860 2,90 8085 7987 — 98
76,409 5,462 0,569 1,463 13,004 3,09 7619 7509 — 1 10

790
730
7ZO
770
700
SO

70

analyse ein oder zwei Rohrchen mehr einzuliigen, 
um  neben Wasserstoff auch nocli Kohlenstoff und 
Sehwefel gewichtsanalytisch zu bestimmen. Dann 
konnte man ganz von der Bombę absehen und den 
Heizwert einfach rechnerisch nach der Dulongschen 
Formel ermitteln. Diese Frage wird in Zahlen
tafel 1 beleuchtet. Wie die Zahlen zeigcn, 
kann in aschenarmen Kohlensorten diese 
Formel gu tbenutzt werden. Es sind hier aus- 
gesuchte Kohlen mit wenig mineralischen 
Bestandteilen und sehr verschiedenen Sauer- 
stoffgehaltcn untersucht worden; in keinem 
Falle besteht zwischen den kalorimetrisch und 
rechnerisch ermittelten Zahlen ein Unterschied 
von mehr ais 1,85 %. Das Ergebnis wiirde bei 
aschenreicheren Sorten vielleicht anders aus- 
fallen, wo die mineralischen Bestandteile auch 
oft eine Kolie mitspielen. Wir haben aber 
hierbei nie Unterschiede von mehr ais 2 % ; 
feststellen konnen.

Aus unseren letztjahrigen Analysenbuchern 
habe ich eine lleiho von Heizwerten samt- 
licher Kohlengattungeii entnonimen, die nicht 
ausgesucht, sondern einfach nach dem Gelialt 
an fliiehtigen Bestandteilen geordnet wurden 
und in Zahlentafel 2 zusammengestellt sind.
Neben den kalorimetrischeu Befunden sind 
auch die erreclmeten angegeben. Wir haben 
bei der Zusammenstellung dieser Zahlentafel 
die G ou talsche Formel* angewandt, die im 
allgemeinen befriedigende Ergebnisse liefert.

Wenn die Zahlen etwas ab- 
weichen, soistdortwohl ein 
EinfiuB der mineralischen 
Bestandteile bemerkbar, 
der nicht zu vcrmeiden ist, 
und den man auch nicht bc- 
rechnen kann, weil es un- 
moglich ist, zu wissen, in 
w7elchcm Zustand sich diese 
Mineralteilchen in der 
Rohkohle befinden.

Die von G o u ta l enip- 
fohlene Formel lautet:

P  =  82 C +  a V;

C bedeutet den Gehalt an 
festem Kohlenstoff, V an 
fliiehtigen Bestandteilen, 
und a ist ein Faktor, der 
sich auf den Gehalt an 
fliiehtigen Bestandteilen 
der aschen- und wasser- 
freien Rcinkohle beziclit. 
Fur Kohlen mit 5 % fliich- 
tigen Bestandteilen ist a 
gleich 145, mit 40 % ist a 
gleicli 80. In Abb. 2 sind 

die Werte von a fiir alle Kohlengattungeii zwischen 
5 %  und 40 % fliiehtigen Bestandteilen graphisch cin- 
getragen. Es ist leiclit verstandlich, daB der Ileiz- 
wert des festen Kohlenstoffs konstant bleibt. Der
EinfiuB der fliiehtigen Bestandteile wachst jedocli

—

V

J

\

3 5  7 3  77 73 75 77 79 Z7 23 2S 27 2S 37 33 3S  37 33 % 
f/i/W tge 8esfom/fe/7e /h %

Abbildung 2. W eit dea Faktora a in der Goutalschcn Formel.
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Abbildung 3. Yerbiennungswiirmo 

der Reinkohle nach der Goutalschcn Formel berechnot.
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mit dcm Abnelimen der 
Menge des Gasgehaltes, wie 
aus Zahlentafel 2 leicht 
zu ersehen ist.

Fiir meineii eigencn Ge- 
brauch habe ich Abb. 3 
zusammengestellt, in der 
dio Verbrennungswarmc 
siimtlicher Reinkohlcn, die 
zwischen 5 und 40 % 
fluchtige Bestandtcile ent- 
halten, nach der Goutal- 
schen Formel wiederge- 
geben ist. Bekanntlich 
geben diejenigen Kohlen 
den groBten Heizeffekt, 
die zwischen 16 und 24 % 
Gasgehalt besitzen. Der 
Heizwert ist m it dieser 
graphischen Darstellung 
noch einfacher ais mit 
der Goutalschen Formel 
auszurechnen. Bezeichnet 
P  die abgelesene Verbren- 
nungs warnie der entspre- 
chenden Reinkohle, so 
ergibt die trockenc Roli- 
kohle mit A % Aschen- 
gehalt eine Verbrennungs- 
warme

_  P  (100— A)
1 100

Der Heizwert derselben 
feuchten Kohle m it W % 
hygroskopischem Wasser 
und H  % gebundenem 
Wasser (in der trockenen 
Kohle) ist somit 
p  _  (p - - G H > G O O -W )

2 100 

— o w.
Da es sich hier nur um 

Analysenverfahren han- 
delt, habe ich es unter- 
lassen, in den beiden Zah- 
lentafeln 1 und 2 die 
Kohlengattungen naher zu 
bezeiclmen.

* *
*

An den Bericht schloB sieli 
folgendo E r o r te r u n g  an:

A. V i t a  (Friedenshiitte): 
le li erlaube mir, H m . Wen- 
eelius zu fragen, ob er ver- 
gleiehende Bestim m ungen m it 
dem  Parrsehen Kalorimeter 
und der Mahlerschen Bombo 
gem acht hat. D as Parrsoho 
Kalorimeter wird jetzt sclir 
oft vcnvendet; ich inochte

Zahlentafel 2.

V o r g l o i c h  z w i s c h e n  k a l o r i m e t r i s c h  b o s t i m m t e n  u n d  n a c h  

d e r  G o u t a l s c h e n  F o r m e l  o rr  o c h  n o  t o n  I l o i z w e r t o n .

Dio gctrockncte rohe Kobie j Dio Reinkohle 
(wasser- uud 

ascllenfrei) ent
hUlt in 

Prozentcn:
enthttlt in Trozenten: V erbrcnnungswiirmo

Heiz
wert, 

aus der 
Verbren- 
nungs- 
wiłrme 
nach 

Mahler 
be- 

rechnet 
WE

i Asche

Fltlch-
tlgc

IScstand-
teilo

Filer
Kohlen-

stoff

Wasser-
atoft

mit der 
Mahler- 
schea 

Bombę 
be- 

stimmt 
WE

nach der 
Goutal
schen 
Formel 

er- 
rechnet 

WE

Dio
Berccli-
nung
ergibfc

WE

Fllich-
tlgo

Bestand-
tcilc

Flier

Kohlen-

stoff

; 22,23 6,26 71,51 3,11 6732 6715 _ 17 6564 8,00 92,00 '

! 5,47 7,85 86,68 3,63 8112 8167 + 55 7916 8,30 91,70
i  5,82 7,95 86,23 3,76 8130 8143 + 13 7927 8,40 91,60

17,55 8,51 73,94 3,68 6997 7160 + 103 6799 10,30 89,70
: 11,17 10,49 78,34 3,47 7658 7735 + 77 7468 11,80 88,20

10,48 11 ,10 78,42 3,77 7692 7799 + 107 7489 12,40 87,60 O
i 5,54 12,18 82,28 4,12 8212 8237 + 25 7990 12,80 87,20 O
| 8,88 11,85 79,27 3,81 7940 7945 + 5 7734 13,00 87,00 : £
i 8,24 12,10 79,66 3,82 7895 8006 105 7689 13,10 86,90 1

9,70 12,33 78,07 3,26 7799 7879 + 80 7603 13,40 86,60
i 16,68 11,75 71,57 3,50 7235 7268 + 33 7049 14,10 85,90
j  5,73 13,70 80,57 4,19 8286 8226 -- CO 8060 14,50 85,50
I 8,87 14,64 76,49 3,97 7940 7955 4* 15 7725 16,00 84,00

7,89 15,55 75.56 3,68 7927 7965 + 38 7728 16,80 83,20
i  9,36 15,42 75,22 3,83 7905 7915 + 10 7698 17,00 83,00
' 6,33 16,04 77,63 4,20 8008 8181 + 173 7782 17,10 82,90
! 12,43 15,20 72,37 3,65 7644 7652 + 8 7440 17,20 82,80
1 7,11 16,16 76,73 4,52 7919 8116 + 107 7679 17,30 82,70

10,10 15,86 74,04 3,72 7786 7855 + 69 7585 17,60 82,40
; 9,87 15,96 74,17 4,05 7871 7874 + 4 7663 17,70 82,30

14,38 15,23 70,39 3,59 7571 7482 — 89 7371 17,70 82,30 o

i 8,02 16,89 75,09 4,13 7937 8040 + 103 7715 18,30 81,70 o
9,53 16,70 73,77 3,99 7925 7909 — 16 7709 18,40 81,60 ca
9,85 16,72 73,43 3,54 7831 7880 + 49 7639 18,50 81,50
5,91 17,86 76,22 4,16 8161 8225 + 64 7939 18,90 81,10
7,94 17,71 74,35 3,98 7997 8048 + 51 7782 19,20 80,80
9,38 17,56 73,06 4,34 7920 7922 + 2 7686 19,30 80,70

14,15 17,21 68,64 3,68 7495 7504 -f 9 7296 20,05 79,95
10,52 22,61 66,87 3,80 7645 7807 + 162 7440 25,20 74,80
13,21 22,01 64,78 4,29 7559 7583 4- 24 7331 25,30 74,70
11,42 22,55 66,03 4.55 7762 7723 — 39 7561 25,40 74,60
13,05 22,28 64,67 4,16 7518 7584 + 66 7293 25,60 74,40 o

24,60 19,88 55,52 4,23 6379 6576 197 6151 26,30 73,70 I
5,83 25,32 68,85 4,35 8233 8208 — 25 7999 26,80 73,20 ' t
8,09 24,97 66,94 3,61 7876 8011 + 135 7681 27,10 72,90

O
W

12,50 24,05 63,45 4,54 7475 7627 + 152 7235 27,40 72,60
13,36 22,85 63,79 4,45 7606 7509 — 97 7365 28,59 71,41
11,29 25,48 63,23 4,40 7660 7722 + 62 7422 28,72 71,27

8,96 26,74 64,30 5,01 7887 7920 + 33 7617 29,30 70,70 | C3

12,69 26,10 61,21 4,82 7553 7591 + 38 7293 29,80 70,20 3o
5,66 28,90 65,44 4,54 8204 8206 + 2 7959 30,60 69,40

M

9,18 28,61 62,21 4,48 7978 7879 _ 99 7738 31,50 68,50
5,17 30,05 64,78 6,18 8189 8226 37 7855 31,60 68,40

ouV
7,60 30,11 62,29 5,00 7775 7821 + 46 7505 32,50 67,50

X>
O

14,42 28,85 56,73 4,11 7539 7407 — 132 7317 33,70 66,30
7,52 31,58 60,90 4,93 7820 7994 + 174 7554 34,10 65,90 o

11,69 32,54 55,77 4,34 7428 7459 + 31 7194 36,80 63,20 3o
28,44 26,55 45,01 3,90 6088 6040 — 48 5878 37,10 62,90 X3
11,85 33,12 55,03 4,57 7296 7360 + 64 7050 37,60 62,40 o
13,86 33,04 53,10 5,07 7078 7149 + 71 6804 38,30 61,70
13,85 33,88 52,27 4,24 7026 7030 + 4 6797 39,30 60,70 1
18,54 32,85 48,61 4,44 6130 _ 5890 40,30 59,70 U l |
20,45 32,24 47,31 4,06 5642 _ 5424 40,50 59,50 ) ° s ś
16,07 34,10 49,83 4,08 6623 _ 6403 46,34 53,66 1 i o19,49 43,44 37,07 4,04 4747 — 4550 53,90 46,10 l s ~> c s - 5
18,30 44,28 37,42 3,94 5843 — 5630 54,10 45,90 |
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fragen, wie dis m it beiden erhaltenen Ergebnisse iiber- 
einstimmen.

A. W o n o ó liu s  (Nancy): Einen Vergleich habe ich 
nicht anstellen konnen; ais ich m it dem Parrschen Kalori- 
m eter Yersuche angestellt habe, ha tte  ich die Mahlerscho 
Bombę noch nicht. Ich habe iibrigens dam it unzufrieden- 
stellende Ergebnisse erhalten.

A. V i t a : Bei der Mahlerschen Bombę wird doch mit 
Sauerstoff gearbeitet.

A. W e n o ó liu s :  Ja.
A. V i t a :  Kann man hierbci auch Koks ebcnsogut 

yerbrennen wie Kohlo ?
A. W e n c ó liu s :  J a ;  alle festen Brennstoffe, wie

Kohlen und Holz, sogar fliissige Brennstoffe lassen sich 
leicht in Sauerstoff yerbrennen. Dio festen Brennstoffe 
werden erst in Pastillenform gebracht. Dabei sind einige 
Handgriffo notig; z. B. muB Koks und aschenreiche Kohle 
m it Paraf fiu gemischt oder in Papiertiiten gebracht 
werden. W enn man die Kohlen in Pulverform yerbrennen 
will, so spritzen sio beim Durchleiten des Stromes, und man 
findetdann  unverbrannte Teilchen in der Bombę. Darum 
ist die Pastillenform ■ oder die Papierhiilse zu empfehlen.

ProfessorDr. B. N e u m a n n  (Darm stadt): ZurB cant- 
wortung der Eragc nach der Brauchbarkeit der Parrschen 
Verbrennungsmethode tnit N a t riu m su per o x yd m oehteieh 
darauf hinweisen, daB L a n g b e in ,  der wohl die groBte Er- 
fahrung in bezug auf die kalorimetrisehe Yerbrennung be
sitzt, sein Urteil iiber dio Parrsche Methode in den Satz zu- 
sam menfaBt: „so wird wohl niomand mehr den Mut haben, 
diese „yerbliiffend einfache" Methode, bei der jede Kon- 
trolle der W erte unmoglich ist, anzuwenden11.* Die 
Parrsche Verbrennungsmethode ist bei uns auf dem 
Festland durch L u n g e  empfohlen worden, und zwar 
auf Grund der Ergebnisse, die einer seiner Schiiler fest- 
gestellt haben wollte, die sich aber nachher ais falsch 
herausstellten. Im  Lungeschen Laboratorium  ist dann 
wciter festgcstcllt wordcn, daB nur durch allerlei Kor- 
rekturen yerglcichbare W erte m it der Yerbrennung in 
andem  Bomben zu erzielen sind. F iir Braunkohlen ist 
die Mothodo ganz ungeeignet, und fiir Steinkohlen sind 
bei derselben Kohle ycrschiedener H erkunft Abweichungen 
bis zu 18,5 %  erhalten worden. Vor einer solchen Methodo 
kann also tro tz  der Billigkeit der Anschaff ung des Apparates 
nur gewarnt werden.

Sehr intoressant war fiir mich dio yon H m . Wen- 
celius gegebene Zahlentafel 2 m it dem Vergleieh der 
nach der Goutalschen Formel bereohneten und der direkt 
in der Bombo bestimmten Heizwertc yerschieden zu- 
sammengesetzter Kohlen. Ich  schatze niimlieh dio Gou- 
talsehe Formel sehr, weil sio bei Steinkohlen in so be- 
quemer Weise die anniihernde Bereehnung des Heizwertes 
gesta tte t; sio ist dio einzige un ter den Formeln, die sich 
auf der einfachen Verkokungsprobe aufbauen, welche 
einigermaBen zuverlassigo W erto ergibt. Das mitgeteilte 
Zahlenmaterial ist deshalb sehr wertyoll. Es warc jeden- 
falls noch wiinschenswert, zu wissen, wie die Formel 
bei anderen Kohlenartcn stim int; dariiber liegen aber 
raeines Wissens keino Vergloichszahlcn vor.

A. W e n e ć l i u s : Es sind eine groBe Reihe von Ver- 
euchen m it aschereicher Kohle durchgefiihrt worden, 
wobei immer tJnterschiedo festgestellt wurden. Wenn 
ieh aber sage Untersohiede, so handelt es sich um 200 
bis 300 Wiirmeeinheiten, und das m acht kaum tiber 
21/2 %  aus. Nach der Goutalschen Formel durften es 
ungefahr dieselben UnterscMedo sein. Ich habe sarnt- 
iehe Kohlengattungen analytisch untersucht; ich habe 
dabei m it der Bombę W erte erhalten, die kaum mehr 
ais um 2 %  to u  den berechneten W erten abwichen.

* Vgl. Post-Neumann, Chem.-techn. Analyse, Band I, 
S. 53.

ProfessorD r. B. N o u m a n n : Braunkohle haben Sie 
wohl nicht untersucht und m it der Goutalschen Formel 
yerglichen ?

A. W e n c ś l iu s :  Mit Braunkohlen habe ich weniger 
Versuche angestellt. Sio finden ja einige Zahlen am 
SchluB der Zahlentafel 2.

M. W e n d r in e r  (Zabrze): Hr. Wencelius b a t in seinem 
Bericht erwahnt, daB die B e s t i m m u n g  d e s  H e i z 
w e r t e s  v o n  K o k s  duroh Verbrennung in der kalori- 
metrischen Bombo Schwierigkeiten macht, wie Ihnen ja 
wohl allen auch bekannt sein wird. U nter den Mitteln, 
diese Schwierigkeiten zu iiberwinden, erwahnte er auch dio 
bekannte Vermisehung des Kokspulvers m it Paraffin usw., 
was aber bei der K orrektur zu ungenauen Ergebnissen 
fiihrt. Interessant war mir besonders seine Erwahnung, daB 
m an s ta tt  dessen das Kokspulyer auch in Papier Tcrpacken 
konno. Es war mir dios einigermaBcn schmerzlich, weil 
ich Boit langerer Zeit eino dorartigo Methode benutze 
und mir schmeichelte, dio Anwendung der Papieryor- 
paekung bei kalorimetrischen Verbrennungen erfunden 
zu haben. Ich moohte Ihnen daher die meines Erachtens 
sohr praktische und genaue Methode m itteilen, wie icli 
sio n icht nur bei Koks, sondem bei den meisten kalori- 
metrisohen Verbrennungen auszufiihren pflege. Es kommt 
hierbei im wesentlichen darauf an, den EinfluB der Papier- 
yerpackung auf leichto und genaue Weise auszuschalten, 
und ich erreicho dies dadurch, daB ich zum Verpacken 
der gepulrerten Substanz eino bestimmte Sorte von 
Zigarettenhiilsen rerwende, die von den Hiilsenfabriken 
zu je 1000 Stiiek fiir etwa 3 J l bezogen werden konnen. 
Bei der massenweisen maschinellen Herstellung dieser 
Hiilsen und ihrem auBerordentlich geringen Gewieht 
liegt es klar auf der H and — und der Versueh boweist 
es auch —, daB morkliche Untersohiede in dem Heizwert 
der cinzelnen Hiilsen nicht yorhanden sind. Man h a t 
also nur notig, eino Anzahl solcher Hiilsen fiir sich zu Yer
brennen und so den kalorimetrischen W ert der einzelnen 
Hiilso ein fiir allemal festzustellen. Natiirlioh wird man 
auch don W asserwert der Bombo nach derselben Methode 
festzustellen haben. Bei den von m ir verwendoten Hiilsen 
betragt die durch die Hiilse sam t dem eisernen Ziind- 
d rah t verursachte Temperaturerhohung nur 0,12 0 C, so 
daB die etwaigen hochst geringen Unterschiedo der ein
zelnen Hiilsen ein und desselben Fabrikats yollkommcn ver- 
nachlassigt werden konnen, zumal andere Fehlerquellen 
hierbei wegfallen. Zur Ausfiihrung des Versuches scliiebt 
man den Eisendraht in eino solcho Hiilse, so daB er auf 
beiden Seiten gleichmiiBig heryorragt, d rch t die Hiilse 
an  einem Ende fest zu und beschickt die so entstehendo 
zylinderformige Tiite m it der gepulverten Substanz, 
worauf man auch das obere Ende zudreht. Dann wird 
das Ganze gewogen und mittels der Drahtcndcn kranz- 
fórmig an den Elektroden des Kalorimeterkopfes be- 
festigt, worauf dio Verbrennung vor sich gehen kann. 
Die Verbrennung ist auf diese Weise stets eine vollstandige, 
weil jedes einzelne Staubehen von dem komprimierten 
Sauerstoff umgeben ist, wiihrend bei der ublichen Form 
kleiner Briketts, sei es m it oder ohne Zusatz yon Paraffin 
usw., diese Beriihrung doeh nur an der Oberflache der 
B riketts yorhanden ist und die Yerbrennung nur von 
auBen nach innen fortsclireiten kann. Zahlreiohe Vcr- 
suche haben gezeigt, daB man bei dieser Methode stets 
hohere und  m it der Bereehnung nach der Dulongschen 
Formel meist besser iiberoinstimmende Ergebnisse er- 
ha lt ais bei der Brikettiermethode. Man erspart das 
Brikettieren yollstandig und yermeidet auch dio bekannten 
Verluste beim Abwiigen und Einhiingen der Briketts. 
Ich benutze deshalb diese Methode nicht nur fiir Koks- 
pulyer und andere nicht brikettierbare Substauzcn, son
dem  ganz allgemein bei samtlichen Heizwertbestimmungen 
fester bzw. pulyerformiger Stoffe.
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Umschau.
Neuerungen in der Stahlwerkspraxis

In einer Sifeung des W est of Sootland Iron and Steel 
Institu to  hat B. W. H e ad *  einen Vortrag iiber obiges 
Thema gehalten. E r weist zunaohst durauf hin, daB dio 
Einfuhr von Stahl nach England mehr, und mehr 
zunim m t (1910 1,1 Mili. t, 1911 1,0 Mili. t), und daB 
an dieser E infuhr besonders Deutsohland beteiligt ist, 
obwohl in England dio Verhaltnisso fiir die Stalil- 
erzeugung viel giinstiger liegen ais in andorn Landem . 
H e a d  m aeht nun seino Landsloute auf dio tcohnisohen 
Eortsohritto aufmerksam, dio besonders im Auslando 
gem aoht worden sind, dam it die englischcn Stahlleute 
duroh Einfiihrung der anderw arts gemaohten Verbesserun- 
gen dom auslandisohcn W ettbewerbe besser bogegnen 
kSnnten.

Betreffs der H o c h o fo n i> ra x is  weist Head besonders 
auf dio bessere Ausnutzung und Reinigung der Giohtgase 
hin. In England findet eine so weitgehendo Gasreinigung 
nicht s ta tt  wie auf dem Eestland, nur im Cloveland- 
Bezirk finden sioli je tz t einige Ansiitze hierzu. E r be- 
roohnet den Nutzen einer Gasreinigung durch Waspnon 
(bis auf 0,5 g/obm) fiir W inderhitzer und Kessel duroh 
Vermoidung von Stillstanden und R eparaturen auf 
% .lt f. d. t  Rohoisen. D ann wird auf dio Verwendung 
von Hooliofengason zu Heiz- und Solimelzzweoken hin- 
gewiesen. Auf der Georgs-Marien-Hiitte wird eine Misoher- 
anlage ganz m it Hoohofengas geheizt; das Gas gelit duroh 
NaBwascher, dann wird duroh Kalkmilch die Kohlensiiure 
aus dem Gaso ontfernt und so der Kohlenoxydgehalt 
des Gases angereiehert; der Heizwert is t hoher ala der- 
Ton Generatorgas. Es is tzw ar moglioh, das ganzo S tah l
werk m it dem GasiiborsohuB der Hoohofen zu betreiben, 
die beiden Anlagen, Hoohofen und Stahlwerk, kommen 
aber naoh H ead in eino nnerwunsohte Abhiingigkeit, 
wenn man nioht Generatoren ais Resorvo aufstellt. In 
England herrsoht auf den meisten H utton  im Stahlwerk 
Dampfbetricb. Der Dampf wird in Kesseln erzeugt, die 
mit Hoohofengas geheizt werden. Nach H ead wiirdo es 
fiir englische Verhaltnisse unwirtsohaftlioh sein, die 
Dampfmasohinen zu beseitigen und Gasmasohinen und 
elektrisohen Betrieb einzufuhreu. Bei der direkten Ver- 
brennung der Gaso un ter den Kesseln ginge zwar ein 
groBerTeil der in d e n  Gasen vorhandcnen Energie nutz- 
los yerloren, ein groBer Teil davon konne aber durch 
Ausnutzung der Abdampfer an Walzenzugmascliinen 
in Abdampfturbinen wiedergewonnen werden.

Head weist dann auf zwei NaBwascher-IConstruk- 
tionen m it stehender Aohso von E o w le r  & M edloy 
und von F e ld  hin. Boi lotzterem (Abb. 1) drehen sich 
konisoh geformte, an der stehenden Achso befostigto 
Behiilter sehr schnell in einer m it W asser gefullten Tasse, 
das Gas muB wiederholt duroh einen Wasserregen hin- 
durohtreten.

M a r t in y e r fa h re n .  Yon den neueren Martinyer- 
fahren besohiiftigt sioh Head namentlich m it dem H o e sc h  - 
ProzeB,** den er in Dortmund gesehen hat. Ein 30-t- 
Ofen maolit in 24 Stunden vier Chargen fertig. Zwei 
Stunden naoh dem Einsetzen des fliissigen Roheisens 
sind 7/ 8 cles Phosphorsentfernt, und derKohlenstoffgehalt 
ist auf 1,5 %  heruntergegangen. Es fallt 1 5 %  Sohlackc 
m it 2 0 %  Phosphorsiiure. Man gieBt zur Beseitigung 
der ersten Solilaoke Metali und Sohlacke in eine groBe 
Pfanne, liiBfc dio Schlacke abflieBen und gieBt das Metali 
wieder in denselben Ofen. Man wurde natiirlioh viel Zeit 
und W arnie sparen, wenn das Metali nioht er3t aus dem 
Ofen herausgenommen zu werden brauohte. Die Firm a 
A lf re d  H ic k m a n  h a t einen kippbaren Martinofen im

Bau, m it welohem in der Weise gearbeitet werden soli, 
da (5 man am Ende der ersten Periode nioht den ganzen 
Ofen ausleert, sondom nur die Sohlacke duroh besonderc 
Sohlaokenoffnungen auf der Chargierseito abzieht.

Auch iiber den T a lb o t-P ro z o B  m aoht Head einige 
Mitteilungen, und zwar iiber dasV erfahren auf den Cargo 
F leet Iron-W orks, wo vier Oefen von 175 bis 200 t  Fassung 
in Betrieb stehen. Da nioht genug Rohoisen zur Ver- 
fiigung steh t, so yearbeitet man noch 20 bis 30 %  Solirott, 
woduroh jedooh ilie woohontliohe Leistung keincswegs 
vem iindort wird. Der Abbrand is t wesent.lioh geringer 
ais boi der Sohrottverarbeitung im gewohnlichon M artin
ofen. Der Roheiseneinsatz iiat 1 %  Silizium, 0,12 %  
Schwefel und 1,2 bis 2 ,0 %  Phosphor. D a bei der Ver- 
hiittung reiner Clevelanderze kein so hoher Phosplior-

gehalt im Roheisen erhal- 
ton wird, so sohliigt man 
phosphorhaltiges M ateriał 
zu, um das Rohoisen auf 
1,75 bis 2 %  Phosphorgc- 
h a ltzu  bringon. Man bringt 
im Talbotofen in der Regel
104 %  Błocko vom einge- 
setzton Metali aus. Der 
Brennstoffyorbrauoh fur 
1 t  Błocko b e trag t rd. 
230 kg. In der letzten Zeit 
lia t man einige Verbe8se- 
rungen an der Konstrulc- 
tion der Ofenkopfe yorge- 

nommen. InW it- 
kowitz kom mt 
im H erbst ein 
Talbotofen in 
Betrieb.*
In  England sind 

alle M iso h e r 
V o rfr isc h ap p a -  

rate  (active mixer). Bol
ko w Yaughan & Co. bauen 
je tz t den yielleicht groBtcn 
V o rf risch m isch er der W elt, 
er soli 400 tfassen. E in Schnitt 
durch die neuo Anlage auf 
den Eston-W erken ist dem 
Originalaufsatz beigegeben.

In  betreff der f e s t s t e h e n d e n  M a r t in o f e n  und 
ihrer Betriebsweise se tzt Head auseinander, daB fiir einen 
Engliinder auf dem K ontinent die auffiilligste Ereohoinung 
beim M artinbetrieb dio groBo Chargenzahl sei; er unter- 
sucht, worin dio Griinde fiir diese groBere Leistung der 
kontinentalen Oofen besteht, und m eint, daB einerseits 
Konstruktionseinzellieiten des Herdes und der Gaszufulir, 
anderseits bessere Generatoranlagen und der Um stand, 
daB man sich zwischen don Chargen nicht lange m it 
Flickarbeit aufhiilt, sondem  liober nach ctwa zelin Wochen 
das ganzo F u tte r  erneuert, die hauptsiiohliohsten Griinde 
fiir dio groBere Sohnelligkeit sind. W iihrend auf kon
tinentalen Werken in der Regel in 30- bis 40-t-0efen vier 
Chargen am Tage fertiggem aoht werden, g ilt es nach 
Head in Siidwales, wo viel Schrott verschmolzen und auf 
saurem Herde gearbeitet wird, ais sehr gu te  Leistung, 
wenn man woohentlich zwolf Chargen fertig bringt.

W ełter geht Head noch etwas naher auf die Ein- 
rohtung der auswechselbaren Ofenkopfe** ein und m aoht 
einige Bemerkungen iiber gasgeheitzte Rollofen, Besohik- 
kungsvorrichtungen, GieBpfannenkrane und Abstreifer.

li. Neumann.

Abbildung 1 KaGwascher, 
System Feld.

* The Journal of the W est of Sootland Iron and * Dio jahrliohe Leistungsfahigkeit aller Talbot-
Steel In stitu te  1912, Miirz, S. 260/92. ofen soli l 1/ .  Mili. t  betragen.

** Ygl. St. u. E. 1910, 9. Miirz, S. 390. ** Vgl. Śt. u. E. 1911, 0. April, S. 540.
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Die W arme-Isolation des Ofejimauerwerks.
Bei elektrisehen Oefen muB in besondcrem MaBe 

auf dio Yermeidung Ton Wiirmeverlusten Rucksicht 
genommen werden, weil die Kosten fiir dio Warme- 
erzcugung crliehlicher sind, ais bei den iibrigen Oefen. 
Es ist ein Yerdienst C a rl H e r in g s ,  seit Jahren  auf 
die Notwendigkeit hingewiesen zu haben, dicsc Warme- 
verluste rechnerisch zu bestimmen, wobei aber nioht 
verschwiegen werden darf, dali der Verfasser sich 
haufig wiederholt und neue Bezeiohnungen, Beispiele 
usw. anfiihrt, dereń Notwendigkeit und ZiyeokmiiBigkeit 
nioht immer yerstiindlioh ist. Im folgenden sind einige 
der wichtigsten Ausfuhningen Herings kurz wieder- 
gegeben.

Der WarmeabfluB ist verglichen m it dem elektrisehen 
Strom, von dem er sich nur durch die geringero Gc- 
schwindigkeit unterscheidet.* Wie der elektrisohe Strom 
durch eine Potentuildifferenz entsteht, so wird das FlieBen 
der Warmo durch Temperaturur|tersohiede bewirkt, 
und zwar wird um so mehr Wiirme abgefuhrt, je groBcr

JYoff

AbbiUluri" 1. W U nneverlustc bet Oefen m it recbteckigein 
und rum ieni Q uersclm itt.

der Temperaturabfall ist. Dcm Warmestrom se t/t  sich 
ein W iderstand entgegen, <ler ais zweiter Faktor die 
GroBe des Warmeverlustes bestimmt.

Alle thermischen Bereohnungen miissen sich auf den 
Gleiohgowichtszustand beziehen, der dann erreicht ist, 
wenn jeder Teil des Warmeleiters auf diejenige hochste 
Tem peratur erhitzt ist, welche er bei dem gleichmaBigen 
WiirmedurchfluB erreiohen kann, wobei dic durohflieBende 
Warmemenge ihren kleinsten W ert annimmt.

Beziiglich der Isolierung wird bemerkt, daB eine toll- 
kommeno Isolation gegen W 5rmeverlust unmoglieh ist; 
die Mauerung wird zweckmiiBig ais hoohfeuerfestes Innen- 
fu tte r m it gu t isolierender Sohutzwand ausgefiihrt.

Zur Messung der abgefuhrten Warmemenge wird nicht 
die Kalorie i. d. sek henutzt, sondern das W att, so daB 
zugefiihrte Energie und abgef iihrte W arme des elektrisehen 
Ofens in denselben Einheitcn ausgedriiokt sind. Ferncr 
ist an Stelle der Wiirmeleitfiihigkcit der Begriff des spezi- 
fischen Wiirniewiderstandes eingefiihrt und ais dessen 
Einheit das Wiirme-Ohm angenommen.** Ein Wiirme-Ohm 
ist derjenige W armewiderstand, durch den ein W att bei 
einem Tem peraturabfall von I 0 C hindurchflieBt.f

* Metallurgical and Chemical Enginecring 1912 
Fcbruar, S. 97.

** Electrochemioal and Metallurgical Industry  1909, 
Januar, S. 11.

f  Metallurgioal and Chemical Engineering 1911, 
Januar, S. 13.

Nach Analogie des Ohmschen Gesetzes kann die 
Wiirmemerigo W in W att ausgedriiokt werden durch den 
Quotienten aus dcm Tem peraturabfall T  in Grad C und 
dem W armewiderstand 11 in Wiirme-Ohm:

Wenn z. B. bei einem elektrisehen Ofen der W armeverlust 
nicht mehr wie 30 KW  betragen soli, so muB bei einem 
Temperaturunterschiecl der AuBen- und fnnonwand des 
Ofens von 1500 0 ein M ateriał m it dem W iderstand 0,05 
Wiirme-Ohm gewahlt werden. Dieser W iderstand ge- 
sta tte t, bei angenommenen Abmessungen der Mauer 
den spezifischen W iderstand zu bestimmen nach der 
Form el:

worin r den spezifisohen W iderstand f. d. ebem, L  dic 
Lange und S den Quorschnitt des Leiters bedeuten. 
Auf Grund des so errcchncten spezifisohen \ \ riderstandes 
kann dann m it Hilfe einer Zahlentafel das geeignete 
Isolationsm aterial gewahlt werden.

Aus dieser Tafcl seien folgende Zahlen m itgcteilt: 
S p e z if iso h o r  W iirm e w id e rs ta n d  in  W iirm e-O h m  

f. d. obem.*
Feucrfester Stein

S t a h l .......................... 2—7 400 bis 800 0 C 112
ICohlenclektrode Kieselgur . . . . 133

100 0 bis 360 o C . 2,7 A s b e s t ................. 139—416
G r a p h i t ..................... 21 Luft 0 “ C . . . 1700
Feucrfester Stein „ 20 bis 155 °C 143

0 bis 500 0 C . .. 171 H o lz ...................... 1070
Fiir einen feuerfesten Stein von 25 x  12 X 0,5 cm bc- 
triigt demnach der Warmeubergang zwisohen den beiden 
Flaohsciten bei Tem peraturen zwischen 400 und 80 0 u

R = 1 1 2 - 6,5,„  = 2 ,4  Wiirme-Ohm.
25 X  12

Werden Stoine yerschiedener Zusammensetzung be- 
nutzt, so berechnet man den W iderstand jedes Steines 
und d m d ie rt die Summę in dem Gesamttemperaturabfall, 
um den W armeverlust zu bestimmen. Auoh gibt diese 
Kechnungsart die Moglichkeit, dio Tem jwratur an der 
Beriihrungsstello zweier versohicdener Materialien zu be
stimmen und daraus den SchluB zu zichen, ob der weniger 
1’cuerfcste Stein auch dieser Tem peratur standhalten 
wird. Dic angegebenen W erte fiir den spezifischen W arme
widerstand gelten nur fiir die betreffenden Temperatur- 
intervalle; m it waohscnder Tem peratur nimmt der W ider
stand erheblich ab.

Die Torstehenden Betraohtungen haben zur Voraus- 
setzung, daB die W arme nur in einer Riclitung abgeleitet 
wird, daB also bei einem stnbfórmigen Korper die W arme 
an dem einen Ende zugefiihrt wird und an dem anderen 
Ende austritt, ohne an der Oberflache des Stabes Wiirme 
abzugeben.

Die Wandstiirke der Mauerung ist insofern fiir die 
Isolierung wiehtig, ais m it zunehmender Dioko der Mauer 
bei gleiohen inneren Abmessungen die iiuBeren Steinlagcn 
groBere Querschnittc annehmen, so daB ihro isolierende 
Wirkung abnimmt. Das nebenstchende Schaubild (Abb. 1) 
zeigt die GroBe der W armeverluste von Oefen m it reoht- 
eekigem und rundem Querschnitt in ihrer Abhiingigkeit 
von der Wandstiirke. Man sieht aus den Kurven, daB bei 
YergroBerung der Mauerstarke anfiinglioh der Wiirmeyer- 
lust erheblioh abnimmt, wahrend eine Verstarkung der 
Mauer iiber ein gewisses MaB hinaus keinen nennens- 
werten Yorteil mehr bringt.

Ueber die Anwendung einer Luftschicht ais Wiirme- 
isolator ist H e r in g  anderer Ansicht ais R a y  und K r c i : 
s in g e r ,  uber dereń Yersuohe vor einiger Zeit an dieser 
Stelle beriohtet wurde.** Die folgenden Beispiele sollen

* Metallurgical and Chemical Engineering 1911, 
Dezember, S. 653.

** St. u. E. 1911, 5. Okt., S. 1640.
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Jnnense/fe

Abbildunp 2. Mauoruerk.

den Beweis bringen, daB eine Luftsohiaht auch dann 
einen W tnńesohutz bedeutet, wenn sie n io h t  mit ge- 
korutem Materiał ausgefiillb ist, was von den beiden oben 
genannten Verfassern yerneint wurde. W ird ein Eisenstab 
nut einer feinen BruchsteJle erhitzt, so wird er bis zu dem 
RiB gleichmiiBig warm werden, wiilirena hier eine plotz- 
liohe Temperaturabnahme beobaohtet werden kann. 
Auoh ein Mauerwerk (vgl. Abb. 2) soE sioli bei a kiilter 
anfiililen ais bei b, was auf die gute Isolierung duroh die 

Enge. sohlicIJen liiBt.* Naoli 
Ansioht des B erichterstattors 
nłiissen RiB uiul Eugo aber 
ais Hohlrauin angesehen wer
den, die m it einer Eiillung 
rerseheń sind, so daB diese 
Beispielo eher eino Bestiiti- 
gung derVersucho von I la y  

, Au/iense/fe  Lm,l K ro is in g o r  bedeuten.
.] edenfall.s wird es zweok- 

maBig sein, zur Vermeidung 
von W ilrmoverhisten die Zahl 

der Fugen groB zu lnachen und fiir dio Isolierschiohteił 
mogliohst porose Steinc zu verwenden, eine Erfahrujig, 
dio im iibrigen bekań n t ist.

Ein wciterer neuer Begriff wird von Hering ein- 
gefiilirt, der „Obcr/liiohenwiderstand“. Wenn Wiirmc vou 
einem festen Korper an dio umgebendo L uft iibergeht, 
■so findet sie einen W iderstand an der Oberfliiche des 
Korpers, der von der Tem peratur und vęrschiedoncu 
anderen Umstiinden nbhangig ist. Duroh folgenden Ver- 
suohsolldieser W iderstandvcranschaulichtwerden.** Wird 
ein Kupferstab a  (Abb. 3) so in eino Bunsenflammc b 

•gehalten, duB das eino Endo des Stabes kiirzer ist ais das 
andere, so wird naoli E in tritt des Gleiohgewiohtszustandes 
lii gleiohem Abstando vom Flammenzentrum das langerc 
Endo kiilter sein ais das kiirzere. Deiso Ersoheinung 
wird dahin erkliirt, daB dio duroh das wiirmcro Endo ab- 
flieBende Warmemengo an der Oberfliiohe dea Kupfor- 
stabes einen W iderstand beim U ebertritt in dio Luft findet, 
der groBer ist ais der thermisohe Leitwiderstand des 
łletalls. • Denkt man sioh also einen Tiegel m it dioken 
kupfemen W anden, so wird duroh die Tięgelwandung mehr 
Warme abgefiihrt ais von der Oberflacho des Sohmelz-

Abbiidung 3. 
Versuchsanordnung. 

a =  Kupferstab, 
b =  Bunsenflamme.

bades. Fiir versohiedeno Fiille der Praxis ist dio GroBe 
dieses OberfUiohonwiderstandes in Wiirme-Ohm und die 
ubertrageno Warmemengo in W att I. d. qom angegoben.t 
Beim Uebergang der W anno von Wasser (60 0 C) an GuB- 
eisen und weiter an die Luft (Heizkorper) betriigt dio 
Warmemengo 1 ur 1°C 0,001 W att f.d .qcm . Diesosohleohto 
W armeiibertragung wird auf den groBon Oberfliichenwider- 
stand zwisohen Eisen und Luft bei den fragliohen Tem 
peraturen zuriickgefiihrt. Beim Uebergang der Wiirme 
von Gas duroh Metali an Wasser (Dampfkessel) werden 
0,01 W att iibertragen. Ein Dampfkessel arbeitet demnaoh 
ungiinstig in bezug auf dio W armeiibertragung. Da nun 
Metallwande an Wasser einen viel hóheren Wiirmebetrag, 
1 W att f. d. qom und 1 0 0, abgeben, so ist dio sohlechte

* Metallurgioal and Chemioal Engineering 1911,
Soptember. S. 438.

** Metallurgioal and Chemioal Engineering 1911,
November, S. 568.

f  Metallurgioal and Chemioal Engineering 1912,
Januar, S. 40.

I .»

Arboitsweise dor Kossel auf den groBon „K ontaktw ider- 
stand“ zwisohen Gas und Metali zuriickzufiihren.* 
Fiir fouerfestes Mauerwerk ha t dieser „Oberflachonr 
widerstand" keino groBo Bedeutung, da der Wiirmewider- 
stand des Baustoffes, also dessen Lcitungswiderstand, 
wesentlioli groBer ist, so daB praktisęh dio duroh das Mauer: 
werk abgefuhrte Wiirme auoh an  dio umgebendo Luft 
abgegeben wird. _

E ndlioh se i noph auf. ęincn, scheinbaren W idersprueh 
aufm erksam  gom aoht, d e r  zu einem  lebliaften  -Meńiungs- 
austau seh  zwisohen H e r in g  u n d  J .  W. R i c h a r d s  ge- 
fu h r t  ha t.**  L etz tę re r em p /ieh lt, d ie A uB cutem pcratur 
des O fenm auerw erks z,u bestim m en, um d a rau s einęn 
SchluU auf d io griiBoro oder gerbigero Iso lierfah igkeit 
de r angow andten  fouerfeston ., Steinp zu zieheu. Uptęj: 
sonst gleiohon Bedingungen w ird  naęh R ioliards dio AuBcn- 
tem p era tu r  des Ofens, um  so n iedriger sein, jo besser das 
M ateriał isoliert. A ndersena w ird um  bo weniger W iirmo 
yerloren gehen, je goringer .jlie S trah lung  und  L eitung  d er 
O b e r f l i ic h e  is t, obwohl in  dicsepi Fallo  d io  T em p era tu r 
bei dem  geringen W arm everlust hoher ist. Man wird 
llio ljards beipflieh ten , d aB .es tro tzdom  m oglich, ist, aus 
d er A uB entom peratur die rieh tigęn  Sohliisse iiber. dio 
Iso lierfah igkeit d e r yorsehiedenen M atcrialien zu zieheą, 
wenn n u r dio Versuehe u n te r  genau dengolbcn Bedingungen 
d.urchgcfiilirt w erden. K. Qii(isibart. <

Betrlebsstórungen bei alten Holzkohlenhbchofen.
Der Hochofner hatto  zu allęn Zeiten m it Betriebs- 

storungen zu kiimpfcn, und dieso waron chedoui von 
ebenso sęhweren Folgen begleitct wio hcutigejitags. 
„Denn leieht war tro tz  der Kleinheit des Ofens“ , sagt 
O. K o h ls e h i i t t e r ,  „dic Arbeit an ihm keineswegs: m it 
den schweren Sehlackenkrahlen muBte bei Rohgang und 
bei V o rs o tz u n g c n  die B rust des Ofens wieder gedffnct 
und die erkalteten rohen Masaen immer wipder aus dem 
Tumpel herausgezogen werden, bis endlioh die Śchlackp 
wieder gar und diinnflussig wurdo.“t

So war es um den Holzkohlenhoehofenbetrieb voy 
50 Jalu'en bestellt, trotzden man damals schon iiber 
gute Zylindergebliiso verfiigte. Nocli schlimmer sah es 
natiirlieh in jenen Zeiten aus, ais bloB cię Paar armseligo 
holzerne Blasebalgo don zum Schmelzen erforderlichen 
Wind lieferten.

Im  naehstehenden will ich an einigen Beispielen 
zeigen, wie dic oben erwiihntcn „ V e rs e tz u n g e n “ be- 
schaffen waren, und wclche Mittel man in der guten alten 
Zeit zu ihrer Bescitigung angewende.t hat. Ich  stiitze 
.mich dabei auf Briefe, die ein leider ungenannter Fach- 
^enosso wiihrend einer im Jahre  1774 unternommencn 
liuttenmannisohen Studienrcisc durch Tirol an den 
Hcrausgeber der „Jahrbiicher der Berg- und H tttten- 
kunde“ , K a r l  E h r c n b e r t  F r e ih e r r  y o n  M oll in 
Salzburg, gerichtet hat. Die betreffenden Reisebcrichto 
sind abgedruckt im ersten Band jener Jahrbiicher.+t

Eines der bedeutendsten tiroler Eisenwerke lag zu 
P i l le r s e e ,  2 Stundcn sudlich von St. Johann. S p c rg e sb e - 
zeichnet in soiner „Bergwerksgeschichte Tirols“ die Eisen- 
bergwerko in Pillerseo a b  dio beston des Landcs.§ Der 
dortige Blauofen hatto  den damals ublichen vicreekigęn 
Schachtąucrschnitt und eino Gcsamthohe yon 20 FuB. 
Ucbcr den Betrieb iiuBerte sich der cingangs erwiihnto 
Bcsucher des Werkes wio folgt :§§

* Diese Auffassung wiirdo den besseren Wirkungsgrad
der Kesscl bei der Oberflaohonverbrennung erklaren.

Der Berichterslatter.
** Metallurgioal and Chemioal Engineering 1911, 

A pril, S. 175.
t  St. u. E. 1910, 23. Nov., S. 1984. 

t t  Jahrbiicher der Berg- und Hiittenkunde. I. Band, 
S. 1 bis 94. Salzburg 1797.

§ J. v. S p c rg e s :  Tyrolische Bergwerksgeschichte. 
Wien 1765. S. 180.

§§ a. a. O. S. 39.
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„Tm Anfange des Schmclzens, so lango noch kein, 
und dann nur weniges Roheiscn zu Boden kom mt, wird 
das Eisenstichloch ofters aufgemacht, und der Ofen 
m it der krummgcbogonen Brechstange (Raumeisen) yon 
der auf dem Bodensteine befindlichcn, zum Anbaucn * sich 
anschickenden zahen Schlackcnmasse durch dereń Heraus- 
raum en gereinigt. Bei Versiiumung dieser Arbeit hiiuft 
sich ziihe, halbgeschmolzene Masse auf Massc; die An
bauung yerm ehrt sich, wird immer hoher, cndlich fest, 
sta rk  und dunkel."

„ Is t aber dio Anbauung schon cinmal auf 3 bis 2 Zoll 
der Form  nahe gekommen, und kann dieselbe sohin vom 
Windo bestrichen werden, so en tstch t unauswcichbar 
im Gestelle ein fester Stock von ungcschiedener Schlacken- 
und Eisenmasse, welche dann durch kcino Wind- und 
Gichten-Regulierung mehr bezwungen werden kann. Man 
muB daher, um einen solchen Fali und das Ausblasen des 
Ofens zu yerhuten, sobald man eino hartnackige An
bauung bem erkt, friihzeitig anfangen, leichtere Gichten 
Eisenstein aufzugeben, auf jede Gicht ungefiihr 20 Pfund 
Wascheisen zuzuschlagen, und beiher auch, um den 
Angriff der Anbauung zu befordern, die Biilgo etwas niiher 
an den Formrussel uberrucken. Das Wascheisen lost 
die anwachsende Anbauung bald auf, und das durch seine 
Naherruckung an dio Form  mehr abwiirts spielende Ge- 
bliise triig t zur Auflosung derselben ebenfalls viel bei.“

W enn die Gichten im Ofen Bchr unglcichmaBig, 
bald langsam, bald schnell, m it jahem Senken nieder- 
gingen; wenn uberdies der Ofen nur noch Icichte Gichten 
ertrug, und das Roheisen demnach weiB ausfiel, so waren 
dies untriiglicho Merkmale, daB die Ansatze im Ofen sich 
hiŁuften, und letzterer sich zu yersetzen begann. In  
einem solchen Falle muBtc man unyerziiglich ausgcsucht 
gute Kohlen und eine leichtfliissigc Beschickung von 
mildem Eisenstein aufgeben, Wascheisen zusetzen und die 
Gichten in der Mitto des Ofens aufschiitten. Half all 
dies nichts, so muBte man den Ofen niedergehen und aus
blasen lassen, dio Yorderseite des Gestells aufbrcchcn und 
den Ofen m it schwcren Stangen von seinen Anbauungen 
reinigen. W enn aber beim G ebliiso  etwas brach, oder 
sonst eine schnello Ausbesserung am Ofen selbst notig 
war, so wurde der Formrussel m it Lehm verstaucht und 
ab und zu etwas Wasscr hineingespritzt, auf welche Weise 
ein Angriff der Form hintangehalten werden konnte. 
Immerhin durften die Biilge nicht langer ais 3 Stunden 
„abgeschutzt“ bleibcn, da es bei langercm Stillstand auf 
dem Bodenstein bald kiihl zu werden begann und sich 
Ansiitzo bildeten. —

Ein zweites tiroler Eisenwerk lag stu K ie fe rs -  
f e ld e n ,  eine kleine halbe Stunde untcrhalb yon Kufstein. 
Auch der dortige ,Blauofen“ (Blaaofen) war 20 FuB hoch 
und an der Gicht 2 FuB 9 Zoll X 2 FuB 7 Zoll weit. 
Man pflegte daselbst grobe und kleine Kohlen mitein- 
ander aufzugeben; grobe Kohlen allein wurden nur dann 
aufgeschuttet, wenn im  Ofen Anbauungen bem erkt 
wurden, weil diese dadurch leichter angegriffen wurden.

„B em erkt man auf irgend einer Seite des Ofens", 
sagt der Verfasser,** „eine Anbauung, so werden dieEisen- 
steingichten nebst dem Kalkstein hauptsaehlich auf diese 
Seite gesturzt, dam it dieselben nicht groBenteils vor 
den Kohlen auf den untern Teil des Ofens niedergehen, 
und dann auch dort einen Ansatz Teranlassen mogen.“

W enn sich die Aufbauungen im Ofen nicht bald yon 
selbst oder nach dem Aufschiitten von grober Kohle verloren, 
so wurden die Eisensteingichten verringert, die Menge des 
fluBbefórderndcn Zuschlags dagegen vergroBert. Half 
auch dies nicht, so fuhr man m it dem Blasebalg y2 Zoll 
zuruck und hob allenfalls auch die Ansteckduse um ' /  Zoll 
hoher. W urden endlich auch diese Hilfsmittcl fiir un- 
zureichend befunden, dann lieB m an die Bilgdusen an 
den Kopfen der Balge etw as herab, dam it sie vorne 
m ehr aufstanden, und der W ind mehr gegen die auf- 
zulosende Anbauung gerichtet war. —

* d. h. Versetzen.
** a. a. O. S. 75.

Das dritte  und vielleicht wichtigste der damaligen 
Eisenwerke Tirols war jenes zu K le in b o d e n ,  unweit 
yon Fiigen im Zillertale. Der dortige „Blauofen" hatto 
22 FuB Hohe und 2 FuB 13% Zoll X 2 FuB 6l/2 ZoU 
Gichtweite. Hinsichtlich seines Betriebes schreibt der 
mehrfach erwiihnto, ungenannte Vcrfasser:*

„W enn die Gichten im Ofen nicht gleichmassig. 
sondern ungleichmiissig, bald langsam, bald schnell und 
tief niedergehen, so ist der Ofen gar oft m it Ansatzen 
oder Anbauungen (Hurten) d. i. m it K rustcn oder Rinden 
nur zum Teilo gcschmelzten, zusammengebackenen 
VormaaB-Theilen belcgt. Wciche und feuchte, uberhaupt 
schlechte Kohlen befordern den Anwuchs der Anbauungen, 
und fordern mehr Kalkstein zum Zuschlage.

Wenn sich starko Anbauungen zeigen, welche sich 
durch geringero Eisensteingichten, durch gute grobe 
Kohlen und zweckmiiBige W indfuhrung nicht mehr auf- 
losen und wegschmolzen lassen, und sich iiber dem Ge
stelle vorfinden, so pflegt man dieselben hier, ohne die 
Vordcrseito zu offncn, aus dem Ofen zu schaffen. Man 
hangt schwere Gewichte an eiserne K etten , w irft dieso 
auf die hereinhiingenden Anbauungen m it Gewalt hinunter 
und m aeht sie liierdurch stiiekweise los; dann wird eino 
Person liinuntergelassen; dieso hangt die losgetrennten 
Stficke an eino K ette , se tzt sich auf dio Burdę, und wird 
durch eino A rt Maschine, die man einen Aufzug nennt, 
zur Gicht hcraufgezogen; fah rt dann wieder in den Schacht 
hinunter, und zwar so oft, bis der Ofen auf solcho Weise 
von allen Anbauungen geraum t is t.“  Ollo VogeL

Ein eigenartiges Walzerzeugnis.
In  einem Drahtwalzwerk yorfing sioh d  r  m it Kaliber

5 X 6 mm aus dor Walze austretende D rah t am Ab- 
streifor und fiillte, am Woiterlaufon vorhindcrt, don 
R aum  vor don Walzen m it zahlreiohon W indungen aus. 
Es bildoto sioh oin Drahtklum pen, dor zur nahoron Untor- 
suohung reizto, da  or zum groBten Toil yollig vorsohwoiBt 
war. Das Stiiok, das mir durch Horm  Profossor 
®r.-Qtig. S ta u b e r  ubermittolt war, ha tte  ein Gewioht yon 
6,87 kg. Da 28,8 om des Dralites 61,77 g wogen, so ist der 
Klumpen aus 32 m D raht gobildot worden. Der Walzon 
durohmessor betrug 380 mm. Nimmt man 400 Umdrehungon 
in der Minuto an, so sind dio 32 m in 4 Sekunden durch dia 
Walzon golaufon. Dio Photographio, Abbildung 1, gibt 
von dem AouBeren des Stiiokes eino Vorstellung. Unton 
sieht man dio wenigen unyersohwoiBt gobliobonon Draht- 
windungon, wiihrond der woitaus groBte Teil eino oinzigo 
diohte, austornformige Masso bildot. Auf ihrer Oberfliioho 
und ihren R andem  is t eino foino Stroifung sichtbar, die 
augonsoheinlioh don oinzohien zusammongoproBten Drah- 
ten  entsprioht. Zu oberst ist dio Stelle, die zwisohen don 
beiden Walzen gesessen hat. Aus dem m ittolsten Kaliber- 
abdruoko rag t naoh oben oin kurzes Stiickohon D raht 
heraus. Es ist dios das andore nioht yersohwoiBto Endo. 
An diosor Stello hat das gosamte in dom Klum pen ont- 
halteno .Materiał dio Walzon yorlasson, um sich dann un- 
m ittelbar naoh soinorn A ustritt aus dem Kaliber m it 
auBerordentlioh hoher Gosohwmdigkoit in Windungen 
zusammonzulegen.

Von den nicht gesohweiBton orsten W indungen wurde 
ein kloines Stiiok abgosohnitten und oin Sohliff angefortigt. 
E r zeigte, daB der D raht aus gewohnlichem weichem 
FluBoisen bostand. Zur niihoren Untorsuohung des SohweiB- 
klumpens wurdo dann ein Loch von 8 mm Durohmessor 
duroh die Mitte des Stiiokes gebohrt und yom Rande her 
durch doppoltes Einsiigen bis zu dor Bohrung oino Soheibe 
herausgeschnitton. Es ergab sioh, daB das Stiiok durch und 
duroh voll und dioht war. Der an dor Sohoibo angobraohte 
Sohliff ha tte  auoh naoh dor Politur oine yóllig riBfreie 
Oberflaohe. Es war also unzweifolhaft oine yolligo Vor- 
sohweiBung eingetroten. Unter dem Mikroskopo zoigten 
sioh in der polierton Flacho zahlreioho kloino osydische 
Einsohlusse, wahrscheinlioh von dem m it oingesohweiB- 
ten, an der Oborfliiche des Drahtos haftenden W alzsinter

* a. a. O. S. 15 ff.
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herruhrend. Nacli gewohnlicher Aetzung zeigte sich, ab- 
gesohen yon don Oxyde>nschlussen, auch unter dcm Mi- 
kroskope niohts, woran itian den Schliff hiitto von dem 
eines geschmiedeten Stuokes untersoheiden konnen; bei 
Tiofiitzung jedoch kam scino eigontliche S truktur zum 
Vorsohein. Wie Abb. 2 zeigt, war nun auf der ganzen 
Schliffflaohe eino Stroifung sichtbar, dio bestatigte, daB 
das Metali tatsiichlioh aus lauter einzolnen D rahten zu- 
sammengesohwoiBt ist.

Man fragt sich, boi woleher Tem peratur eine der- 
artigo Tollstandigo Yersohweiflung-hatystattfijiden' konnen, 
und cs mogę doshalb die Mogliohkeit oiner Temperatur- 
steigerung wahrond dor Zusammenpressung des Stiiokes 
untorsuoht werden. Da das Gewioht dos Stuokes 0870 g 
und die spezifische Warnio des Eisens zwisohen 10004 
und 1200 0 i (naoh Oborhoffer) 0,1612 .botragt,i so waren 
zur Erwiirmung um 100° 110,74 Kilogrammkalorien er- 
forderlioh. Dieso entspreohon 47 268,9 mkg meohanisoher 
Arboit. Da sioh dieso Arboit auf otwa 4 Sekunden vcr- 
toilt, so Bind zu ihror Leistung 11 817 mkg/sek oder 
157 PS  erforderlioh. Die Heryorbringung einer plotz- 
lichen Tomporatursteigorung duroh Umwandlung meoha
nisoher Arbeit in Warme liegt also boi den yorhandonen 
Masohinon- und Massonkriifton durohaiis im Bereiohe

Abbildung 1. ZuaammcngescbweiCter Drahtkluinpen.

der Mogliohkeit. Andersoit-s ist aber nioht ohne woitores 
©inzusehen, wie diese Arboitsinengo auf das Stiiok hiitte 
iibertragen werden konnen. An Warmeerzeugung durch 
Reibung an den Walzon kann nioht gedaobt wordon, da 
dio Zoit zu kurz war, um einen nennenswerten Wiirme- 
fluB zu erlauben. Hohe Reibungswarme hatte  daher nur 
zur Temperatursteigorung und Funkonbildung an dor 
Oborfliichcnsohioht fiihren konnen. Eine gleichmaBigo 
Erwiirmung dos ganzen Stiiokos ha t deshalb nur duroh die 
Formanderungsarbeit bewirkt werden konnen. Zur 
Naohreohnung fohlcn hior die Grundlagen, da das Arbeits- 
yermogen des Eisens untor Druokwirkung in Gelbglut 
nioht bekannt ist; immerhin ist es unwahrsohein- 
lioh, daB etwa 157 PS daboi yerbraucht werden konnen. 
Vóllig abzuweisen ist eine Temperatursteigorung duroh 
Formanderungsarbeit jcdoch nioht, da ja z. B. in Zioh- 
prossen ein augenbliokliches HoiBerworden dos Materials 
e in tritt und auch im Walzwerksbetrieb ein HeiBwalzon 
moglich ist. Somit ersoheint dio Erreiohung einer guten 
SchweiBtemperatur immerhin moglich, zumal wenn die 
Tem peratur des Drahtes bei Austritt aus der Walze 
sohon an sich eino hohe war.

Der soharfe Abdruok der Kaliber auf dom Stiiok be- 
weist, daB es an den botreffenden Stollen don Walzen fest 
angelegon hat. Dio Walzenoberflaohe hat, wenn 400 Um- 
drohungen in der Minutę angonommon werden, in den 
vier Sekunden der Bildung des Stiickos einen Weg von

rd. 32 111 zuriickgelegt. Dabei wurdo das Materiał m it dom 
vollon zur YerschwoiBung notwondigon Druck an dio 
Walzen angoproBt. Trotz der daduroh bedingten erheb- 
liohen Reibung des sohweiBwarmen Materials an der m it 
einer Gesohwindigkoit von etwa 8 m /sek bowegten Walzon- 
oberflaoho ist das Materiał nioht zcrsohlissen. Es zeigt 
vielmehr eme yollkomnien glatte, an keinor Stelle an- 
gofresseno Oborflaohe. Nach Betraohtung diesos Boispiels 
maeht die Vorstellung dos bei jedor Walzung M'ahrend 
der Strookung eintretonden Gleitens der Materialober- 
fLiclio auf don Walzen koine Sohwierigkeit mehr; donn 
der Druok bei gewohnliohein Walzen wird nioht hohor 
sein ais dor in dem zusammengesohweiBten Stiioke, wo- 
gegen die Gesohwindigkoit des Gleitons bedeutend ge- 
ringor ist.

Nooh oino andore Eigonsehaft ,des FluBeisens wird 
boi dem Stiioke besonders offenbar, namlioh*dosson heryor- 
ragendos FlioBvormogen in hoher Temperatur. Den 
Walzon ha t, wio Abb. 1 zeigt, nur oino kleine Flachę dos 
Stuokes angelegen. Dio iibrige Oberflaoho ist ungopreBt 
goweson, da sio keino Abdriioke zoigfc und von einer un- 
regelmaBig gewolbton I^liieho begrenzt wird, doren Form 
duroh oinon am W alzgerust yorhandonen Hohlrauin oder 
Korper nioht erzeugt sein kann. Eino Pressung h a t also

Abbildung 2. Tiefatzung eines Aussclmittes ans dem  
zusammengeschweiiiten Drahtklumpen.

nur an den m it dom Walzenabdruck yerselienen Fliiohen 
und gegen die unten noch siohtbaren zusammengeknauelten 
Drahtwindungen stattgefunden. Man muB sioh yorstellen, 
daB dor zwisohen diesen Stollen bofindlioho Raum zuerat 
von Drahtu-iiidungon ausgofullt wurde. Darauf sohwoiBten 
diese orsten W indungen zusammen, und bei weiterer Ma- 
torialzufuhr wurdo dann das Eison zu beiden Seiton heraus- 
gepreBt und bildete die maimigfaeh gewellten, unten 
wieder gogon dio Drahtwindungen stoBenden Lappon. 
Dio Form der auf dor Oberflaoho siohtbaren Streifungen 
gibt einen weiteren Naohweis fiir die gesohilderte Art der 
Entstehung, obonso dio drei Erhohungen, dio von dem 
Abdruoko der "\VTalzen ausgehend iiber dio Lappon hin- 
laufen. Danaoh ha t sioh also das Materiał wie eino złihe 
Fliissigkoit yorhalten. Die Zufuhr in den geproBten 
Raum gesehah in diinnem Strahle, namlich in Gestalt 
des Drahtes, wahrend dio Masse zu beidon Seiton in 
broitem CJuorsohnitt herausąuoll. Es handelt sich um 
einen hydraulischon Yorgang, namlich um eine gegen- 
seitige Yerschiebbarkoit und Versohiebung allor Teilchen 
naoh allen Riohtungen des Raumes unter gemeinsamem 
Druoko. Diese Vorstellung ist natiirlioh ohne weiteres auf 
den normalen WalzprozoB zu iibertragen und laBt dann 
die Anschauung uber bestimmte geometrisohe Ver- 
haltnisse wahrond de3 FlieBons, boispielsweise die des 
„Rutsohungsprismas", nur ais Sonderfall ersoheinen. 
Wenn oin festor Korper duroh W'asser bewegt wird,
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bildet sioh nach bekannton Beobaohtungen vor dor bo- 
wogtori Flacho auch ein „Rutsohungskorper" aus. Dom 
entsprioht der Yórgang in óiner Loohprosso, \vo auoh tat- 
Baohlićh. im E iseneurR utsohkorper naohgowiosori wurdo.* 
W enn abor Wasser durch eirió sioh verjiingondo Kohre 
gopreBt wird, durfto wohl ein Rutsohkorpor nioht auf- 
treteii, und diesem Vorgang sohóint m ir in ótw as'dor nor- 
male WalzprozoB zu eritsprechen.

Man beachto iibrigons, daB der gesamte in dein ge- 
sohweiBten Dralitkluinpon wahreiid soiner Entstohurig 
wirksamo Druek nur duroh doń E in tritt des Drahtes in den 
goproBten Raum  herrorgerufon wurde. Es zeigt sioh darin 
die K raft, m it der dio Walzen den D raht orgriffen und 
tro tz  des groBen auftretenden W idorstandes woitorgegeben 
haben. U. Hancmann, Charlottenburg.

Ueber Tone.

' Dio englische Zoitsohrift „Enginęeriijg**** brach to eino 
Arbeit, die sich m it dem augenbliokliohen Stapd der 
wissensohaftlichen Studien iiborden H auptbestandteil der 
ieuerfestenTohe, difi.eigentlioho Tonsubstanz, besohiiftigt, 
und dio eino Ergiinzung bildet zu einor Iru jier in derselben 
Zeitschrift ersohięnenen Ahhandlung, dio hauptsiiohlich 
dio ais FluBm ittel bezeiclmeten Bestandteile der feuer- 
festen Tono erorterte. Aus der zuerst genannten Arbeit 
sei auszugsweise folgendes wiedergegeben:

Gewohnlioh wird angenommen, daB die Grund- 
bostandtoilo der Tone sich in ihrer Zusammensetzung 
der M ineralart Kaolin niihern, so wio letztore sioh in dem 
Porzellanton findet. Naoh den niiheren Untersuohungen 
ist dieB aber n icht immer der Fali. In  der Quelle sind 
die Ansohauungen Tersohiedener Forscher iiber diesen 
Gegenstand wiedergegeben. Yon groBer Bedeutung ist 
das Verhaltnis von Toncrde zu.Kieselsaure. Stan findet 
das M olekularverhaltnis dieser beiden Bestandteile zu
einander in der Art, daB man in der gewiohtsprozentualen 
Zusammensetzung dio Gehalto an Tonerde und Kiesel- 
sauro duroh ihro Molekulargewiohte, also 00,3 fiir Kiesel
saure und 102,2 fiir Tonerde, dividiert. Ais Beispjel 
wird feuerfester Glenboig-Ton angegeben (vgl. Zahlen
tafel 1). Das M olekularyerhaltnis zwisohen Kieselsiiure 
und Tonerdo bereehnet sich in diesem Ton wio folgt: Be- 
treffs der Kieselsaure ist 46,67:60,3 =  0,7739 und be- 
treffs der Tonerde 37,65 : 102,2 =  0,3684, also ist das 
Verhalth5s beider zueinander gleicli 0,7739 :0,3684 =  2,1.

Man kann bei der Bereohnung des Molekularver- 
hiiltnisses auoh von folgender Ueberlegung ausgehen: 
I  Molekuł Tonerde und 1 Molekuł Kieselsiiure stehen in 
dem Gewiohtsverhaltnis von 102,2 : 60,3 =  1,694, also 
1 Molekuł Tonerdo ist l,694m al so schwer wio 1 Molekuł 
Kieselsiiure. Multipliziert man nun das prozentuale 
Gewichtsrerhaltnis von Kieselsaure und Tonerdo m it 
1,694, so erhiilt m an ihr gegenseitiges Molekularver-

hiiltnis, also X 1,694 =  2,1. Da in Kaolin und
37,65

Halloysit dieses Molekularverhiiltnis genau glcioh 2 ist, 
so liegt nahe, anzunehmen, daB in dem yorliegenden 
Ton noch freio Kieselsiiure vorhanden ist. Aus dem 
Molekularverhiiltnis von Kieselsiiure zu Tonerde kann 
m an besser zwisohen der Giite zweier Tóne Vergleioho 
anstelłen ais aus dem prozentualen Gewichtsyerhaltnis, 
denn das letztero wechsolt wegon der Terschiedenen Ge- 
halte  an Beimengungen, wie Nasse, Kohlensaure, Basen 
und anderen Stoffen. Je  niiher das molekulare Yerhaltnis 
Kieselsiiure-Tonerde an 2 kom mt, um desto feuerfester 
kann der Ton bei gleiohzeitiger Beriicksichtigung der 
iibrigen Bestandteile angesehen werden.

W eit auseinander gehen die Ansohauungen iiber dio 
gegenseitige Stellung, in weloher dio Bestandteile der

* F. J . H o fm a n n :  Dio hydraulisohen Sohmiede- 
pressen. Diss. 1911.

** 1912, 2. Febr., S. 140/1.
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Grundmasse der Tone iri ohemischer und physikalischer 
Beziehung zueinander stehen. Da die Grundbestand- 
teile der Tono óft schw>er zu benennen Bind, só is t -es 
immer ais ein groficr Ge winu anzuselien, wenn ein Be- 
standteil m it GewiBheit' durch eine ohemisóhe Formel 
ausgedriickt w;erden kann.

Bei der B etraohtung iiber den Ursprung und dio 
N atu r der Tonsubśtanzcn sind zwei Punkto von groBer 
W ichtigkeit, einmal die Rolle, welche das W asser spiolt, 
und d a n n 'd e r  C harakter der Kriifte, weloho dio ver- 
sohiedcncn Kom ponenten zusammeńhaltert. Was letzteren 
P u n k t anbetrifft, so konnen dio wasserhaltigen Siłikato 
woHl nioht immer ais chemischo’ Yerbindungen oder ais 
Mischungen von Solohen angesehen werden, sondern ais 
Vereinigiingen von kolloidaler Kieselsiiure, Tonerde us\v. 
in wechselnden Verhaltnissen, ebensó wio Ton H ydrat- 
wasser nioht in stochiometrischen Verlialtnissen, sondern- 
in weohselndon Mengen enthiilt, abhangig von Tempe
ra tu r, D ruck und ahnliohom.

Le C h a te l ie r  h a t bereits 1887 darauf hingewiosen, 
daB in 'den Tonordesilikaton iin allgemeinen so komplexo 
Zusanmiensetzungen yorliegen, daB dio AnalyEO allein 
keinen AufschluB iiber ihre N atur gibt. E r ist der Mei- 
nung,- daB es moglich sein miisso, durch Bestimmung 
der Tem peratur, bei der diese K orper ejithydratisiert 
werden, oino kleino Anzahl ohemischer Verbindungen 
festzustellon, und som it die Gegenwart eines jeden der- 
solbcn in don vcrschicdenen Misohungen bestimmen zu 
konnen. E r fand auf diese Weise eino Reihe typischer 
Silikate. —

Der zweito Teil des Aufsatzes handelt insbesondero 
von dem Glenboig-Ton und seinem Yorkonunen. Im  nach- 
stehonden sei nur dessen Zusammensetzung angegeben, 
■syahrend im iibrigen auf die Quelle selbst verwiescn 
werden muB.

Zur Untersuohung des feuerfesten Glenboig-Tones 
diento das feuisto Sohliim m produkt,welohes un ter dem 
Mikroskop etwas freien Quarz zeigte. Die Analyse dieser 
Tonsubstanz ist folgende (bei I  ist. das Eisenoxyd der 
Tonerde zugeziihlt):

Zahlentafel 1. Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  
G l e n b o i g - T o n  s.

To n -
substanz

I
%

Roh

n  • 
%

G ebrannt

I I I
%

Freie K ieselsaure __ 3,03 3,49
Gebundeno K iesel
saure  .................. 43,20 49,77

Gosam t-Kiesel- 
s i i u r o ................... 46,67 46,23 53,26

Tonerdo . . . . 37,65 36,55 42,10
E isenoxyd . . . — 1,80 2,08
K a l k ....................... 0,16 Spur Spur
M agnesia . . . . n. best. ,,
T itansiiu re  . . . 1,30 1,50
Alkalien . . . . ff Spur Spur
Sohwefelsiiure ais 
T rio sy d  . . . . f i 0,92 1,06

W asser bei 105° C 2,13 — —

Geb. W asser . . 12,66 — —
G liihverlust . . . — 13,20 —

99,27 100,00 100,00

Feuerbestandigkeit 1850° C =  Segerkegel 38.
Spezifisches G e w ie h t ...............................2,65
Raumgewicht  ...........................1,90
P o r o s i t a t ............................... ......................15,40 %
P la s tiz i ta t .....................................................20,0 %

II.
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Aus Fachvereinen.
8. Internationaler KongreB fur angewandte  

C h e m ie .
NewYork, 4. bis 13. Septcmber 1912.

Im  AnschluB an unsere ersten Mitteilungen* be- 
ginnen wir im nachstchendcn init dom Abdruck der 
Verhandlungen des Kongresses, soweit sio fflr unscre Leser 
von Interesse sind.

Dic Berichterstattung wurde dadurch sehr crschwcrt, 
daB ein groCer Teil der Aufsiitzo nicht im Druck Yorlag, 
wahrond andero Abliandlangcn wegcn Abwescnhcit der 
Verfasscr nicht zur Verlesung kamen. So konnten in der 
ersten Sitzung der Abteilung fiir Bcrgbau und HUttcnwcscn 
von Yierzehn angemcldeten Arbeitcn nur drei vorgetragcn 
werden, wiihrcnd iiber zwci andero kurze Berichto vorlagen. 
Da das Programm mit den Vortragcn der 24 Gruppcn 
erst in dom Augenblick zur Verteilung kam, ais dio ersten 
Vortrago beginnen sollten, so war oine vorherige Arbeits- 
cintcilung unmoglich, und dio Verliandlungen standen 
unter dem Zoichen des Haśtens und der Unvollkommen- 
heit. Um so mehr verdient die vorz(iglicho Vorboreitung 
und Leitung der beiden Rundreisen hervorgchoben zu 
werden, welche cinor groBcn Zahl der Teilnehmor Go- 
legenheit gab, Stiidto, Industrie und laiulschaftlicho 
Schonheiten Amerikas und dio herzlicho Gastfrcundschaft 
seiner Bewohner konnen zu lornon.

In  dom offentlichen Vortrago 
Ueber die neuzeitlichen Wege und Ziele der chemischen 

Industrie
von Gelicimrat D u i s b e r g  aus Elberfeld Wurdo nebon 
den beachtensweron Mitteilungen (lber don kilnstlichen 
Kautschuk und violo andoro Nouorungen auch der Son- 
d o r s t i ih le  Erwahnung getan. Eisen m it 5 %  Nickel 
ist iiuBcrst widcrstandsfahig gogen dio Einwirkung hciBcr 
Natronlaugo. Die nach Patenten von B o r c h e r s  und 
M o n n a r tz  in Aachen von K rupp und Mannesmann her- 
gostellten** Legicrungen mit 10 %  Chrom und 2 bis 5 %  
Molybdan Werden weder von verdilnntor Salzsiiuro und 
Schwefclsiiure noch von verdilnntcr Salpctersiiure an- 
gegriffon, und ein Metali m it 60 %  Chrom, 35 %  Eison 
und 2 bis 3 %  Molybdan widersteht selbst kochondcm 
Konigswasser. Legicrungen des Eisens mit Chrom, 
Wolfram und Vanadium werden in der chemischen In
dustrie angewandt, wenn es sich um Vcrfahrcn handelt, 
dio bei hohen DrUcken und Temperaturen ausgefilhrt 
worden, z. B. fUr die synthetische Darstellung des Am- 
moniaks. Fiir die Herstellung von Geldschrilnken usw. 
soli eine neue Kruppsche Legierung besonders gecignot 
sein, dio gegentlber allcn Angriffen durch Bohrcn, Spreng- 
stoffo und autogenes Schneiden uncmpfindlich ist. Elektro- 
lytischos Eisen lasso sich heute nach dem Verfahren von 
F ra n z  F i s c h e r t  wasserstofffrei und deshalb wcich und 
bearbeitbar herstcllen und sci wegen soinor magnetischcn 
Eigenscliaften vorzQglich gceignet fiir Elektromotoren.

In  der Abteilung I fiir a n a ly t is c h o  C h em io  wurden 
folgende fiir den Eisenhilttcnchemiker beachtenswerto 
Vortriigo gchalten.

P. M a h lc r  und E. G o u ta l  hieltcn einen Vortrag 
iiber die
Bestimmung des Gesamtkohlenstoffs in  Stahl und Eisen- 
legierungen durch Verbrennung in Sauerstoff unter Druck.-f t
Da die bisher bekannten Vcrfahren der Kohlenstoff- 
bestimmung durch direkto Verbrennung im Sauorstoff- 
stromo nur geringo Einwagen gestatten, wurde dio Ver-

* St. u. E. 1912, 10. Okt., S. 1705.
** Vgl. St. u. E. 1911, 27. Apr., S. 688.
f  Vgl. St. u. E. 1911, 21. Dez., S. 2106. 

t t  Vgl. St. u. E. 1911, 30. Nov„ S. 1976.
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brennung in der kalorimctrischcn Bombo Yorgcnommcn, 
in der groBcro Einwagen moglich sind. Die Ergcbnisso 
waren sehr befriedigend, da sogar vollstandig Un- 
geiibte sofort richtige W crto erhielten. Uebor dio Aua- 
filhrung des Verfahrens, insbesondere iiber dio bei manchen 
Eisensortcn notwendigen sauerstoffabgcbondcn Zusatze, 
iiber don Sauerstoffdruck, iiber dio Gonauigkeit der Me- 
thode und iiber vcrgleichcnde Untcrsuchungen rait andern 
Verfahren machen die Verfasser ausfiihrliche Angaben, 
fiir die auf don KongreBberieht Yorwicsen werden muB.

W. B lu m , Washington, Bureau of Standards, liielt 
einen Vortrag Uber dio
Bestimmung des Mangans ais Sulfat und nach der Natrium- 

wismutatmethode.
Weder dio gowichts- noch die-maBanalytischcn Verfahren 
der Manganbestimmung besitzen einen genilgenden Ge- 
nauigkeitsgrad, und die Ergcbnisso vcrsehiedener Cho- 
miker mit verschiedcncn Verfaliren sind stets Yorschicden. 
Der Vcrfasscr stclito eingehendo Untersuehungon Uber dio 
W ismutatmethode an, die er ausfUhrlich beschreibt, und 
er gelangt zum SchluB, daB dieses Vcrfahren, falls allo 
von ihm angegebenen VorsichtsmaBregeln cingehalton 
werden, sich fiir genauo Bestimmungcn sehr gu t eignet.*

V. L o n h o r  und W. G. C ra w fo rd  bcrichtetcn Ubercin 
neues kolorimetrlsches Verfahren zur Titanbestimmung. 

Es ist bekannt, daB Titan in schwcfelsaurer Losung mit 
gewissen organisciien Vcrbindungcn, die eino oder melircro 
Phenolgruppen cnthaltcn, tiefo und deutliche Fiirbungen 
gibt, auf Grund derer z. B. Le v y  eino kolorimetrischo 
Titanbestim mung ausarbeitete. Die Vcrfasscr liaben nach 
dieser Riclitung eino ganzo Reiho organischcr Vcrbin- 
dungen untcrsucht und erzielton m it Thymol dio besten 
Ergcbnisso. Das Verfahrcn ist selbst bei Anwesenlioit 
geringer Mengen noch empfindiich genug; dic.Starko der 
Fiirbung ist mindestens fiinfundzwanzigmal kriiftiger ais dio 
durch W asserstoffsuperoxyd herYorgebrachte. Die Zeit- 
daucr fiir eino Bcstimmung betragt, falls Vergloichs- 
proben vorhanden sind, etwa eino Stunde. Die Vorfasscr 
geben noch einigo VorsichtsmaBrcgcln fflr die AusfUhrung 
der Bcstimmung an.

Wm. H. W a lk e r  und W alter A. P a t r i c k ,  Boston, 
beschrioben einc ncuc
Bestimmung des Sauerstoffs im Eisen durch Reduktion 

im elektrischen Vakuumo!en.
Nacli einer kurzeń R ritik  der bisherigen Verfahrcn 

machen die Vcrfasscr Angaben iiber das neuc Verfahren, 
das darin besteht, das sauerstoffhaltigo Eisen mit einem 
UcberschuB Yon Kohlenstoff in einem Yakuumofen mit 
Graphit-W iderstandscrhitzung auf hoho Tem peratur zu 
orhitzon, wobci der Sauerstoff quantitativ  in Kohlenoxyd 
Obergefuhrt wird, wiihrcnd die Metailo Karbidc bilden.

Dio Vcrsuchsbcdingungeii sind folgendo: 20 bis 25 g 
der Probe werden mit 4 bis 5 g Graphit gemischt und in 
einem Graphittiegol in den Ofen eingebracht, in dem ein 
Yakuum von 0,01 mm QS erzeugt wird. Um den in Heiz- 
spiralo und Tiegel enthaltenen Sauerstoff zu entfernen, 
m rd  der Ofen zunachst auf 500 bis 600 0 C angeheizt, 
abgckUhlt, m it trockcnem Stickstoff gofullt, luftleer ge- 
m acht und w'ieder orwiirmt. Nach dcm Abstellen der 
Luftpumpc crfolgt das Einschmelzen des Metalls in drei 
bis vier Minuten. Dio Erhitzung wird etwa 20 Minuten 
fortgesetzt und nach dem AbkUhlen des Ofens Luft oder 
trockencr Stickstoff cingeleitet.

Zum Auffangcn der entwickelten Gase diente der in 
Abb. 1 wiedergegobene Apparat. Das SammelgcfaB A 
wird mit einer Toplerschen Luftpumpc luftleer gemacht 
und dann m it Gas gefflllt. Mit Hilfe des Jlanometers B

5
* Vgl St. u. E. 1912, 26. Dez., S. 2189.
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rom  Of&n
kónnen K orrekturcn des Volu- 
mens vorgenommen werden. Das 
Gas streicht bei 130 0 C Ober 
Jodpentoxyd, wodureh Kohlen- 
oxyd in Kohlensaure umgowan- 
delt und Jod freigemacht wird.
Letzteres wird von einer zehn- 
prozentigen Jodkaliumlosung 
absorbiert und in bekannter Wcise 
trium thiosulfat titriert.

In  Zahlentafel 1 sind Sauerstoffbestim- 
mungen in FluBeisenproben naeh L e d o b u r  
und der Vakuummethodo zusammengestellt, 
dio erkennen lassen, daB das neuo Vcrfahren 
wesentlich hohero Werto orgibt.

Dio groBe Sohwierigkeit des Verfahrens 
besteht in der Entfernung des in dem Graphit 
enthaltenen Sauerstoffs, und es darf nicht un- 
erwaknt bleiben, daB dio Vcrfasser durch zalil- 
reiche Verglcichsversueho diesen Fehler nach 
Moglichkeit unschSdlich gemacht haben.

In  der Besprechung des Vortragcs wies 
L a r s e n  darauf hin, daB Phosphorsiiure fiir

Zahlentafel 1. V c rsu c h se rg o b n is so .

Pr
ob

e C

%

•
Mn

°//o

s

%

r

%

Si

%

Cu

%

Sauers

Lede-
bur
%

off nach
Va-

kuum-
methodc

%

i 0,19 0,92 0,052 0,123 0,006 0,29
2 0,09
3 0,17 0,65 0,097 0,064 0,017 — — 0,11
4 0,12 0,17 0,065 0,088 0,015 — — 0,33
5 0,09, 0,18 0,061 0,087 0,019 — — 0,31
6 0,14 0,24 0,070 0,092 0,009 — — 0,065
7 0,09 0,33 0,065 0,068 0,006 0,17 0,009 0,021
8 0,08 0,33 0,036 0,070 0,005 0,22 0,010 0,039
9 0 ,01! 0,03 0,050 0,007 0,003 0,20 0,037 0,056

10 0,01! 0,04 0,015 0,008 0,004 0,19 0,052 0,064
l l a 0,01 Spur 0,015 0,002 — 0.069 0,23
1 lb 0,01 »» 0,015 0,002 — _ 0,076 0,21
12a 0,02 0,03 0,029 0,004 0,0014 0,043 — 0,10
12b 0.02 0,03 0,029 0,004 0,0014 0,043 — 0,11

dio W asscrabsorption nicht gonttge. R io h a rd s  empfiehlt 
fiir diesen Zweek frisch gobrannto Tonerde, dio 80 %  
Feuchtigkeitabsorbiere. Dorselbo Redner ist der Ansicht, 
daB der Sauerstoff de3 Manganoxydules bei der beaehrie- 
benen Ver8uehsanordnung nicht mit bestim m t wQrde.

P. W . S h im c r  und E. B. S h im e r ,  Easton, Pa. 
legten einen Bericht vor Uber

eine volumetrische Titanbestimmung.
Die Neuerung besteht in der Abklirzung der zur Reduktion 
von Titandioxyd zu Titansesquioxyd erforderliehen Zeit. 
Dio Verfasser leiten dio warmc salzsaure Losung durch einen 
sohr langen, m it amalgamicrtem Zink gefullten Reduktor, 
wahrend das zur Aufnahme der Losung bestimmte GefiiB 
vor und nach der Reduktion m it Kohlensaure gefiillt ist. 
Die zur Reduktion erfordcrlicho Zeit betragt an sta tt 
mehrerer Stunden nunmehr nur noch 15 Minutcn. Ueber 
den EinfluB des Vanadiums, uber die AusfUhrung des 
Verfahrens in besonderen Fallen sowio Uber dessen Go- 
nauigkeit im Vergleich zu audern Methoden werden niihero 
Angaben gemacht.

S. W. P a r r ,  Jllinois, Urbana, beschrieb 
eine neue kalorimetrische Bombę.

Dio oft angewandte, teure und wenig widcrstandsfiihige 
Auskleidung der Bombę m it Platin  oder Gold ha t der 
Verfasser dadurch umgangen, daB er dio Bombo aus einer 
neuen, billigeren und gegen Siiuren auBerordentlich wider- 
standsfahigen Legierung von Nickel, Kupfer, Wolfram,

w

a =  SchwefelsUure. b =  Kaliiauge. c =  
Phosphorpcntoxyd. d =  Jodpcntoxyd. 

e =  Jodkalium.

Abbildung 1. *'Apparat zur Bestimmung 
des Sauerstotfs im Eisen.

Chrom und anderen Elementen horstellte, doren genauo 
Zusammensetzung in einem andern KongreBvortrage 
desselben Verfassers Ubor oino neuo siiurebestandigo Le
gierung gegeben ist. Dio sonst Ublicho Bleidichtung
wurde ferner bei der nouen Bombo durch oino gu t ge- 
schUtzte Gummidichtung ersetzt, und endlieh wurde s ta tt  
des gowohnlichen Stahlnadolventiles ein Sitzventil m it 
Gummidichtung verwendet.

R. H. Jo s so  jr. Urbana, Jllinois, beriohtcto 
iiber einige Versuche mit einer neuen kalorimetrisehen 

Bombę.
Um dio Zuverlassigkeit der neuen, von S. W. P a r r  be- 
schriobenen kalorimetrisehen Bombę zu prttfen, wurdon 
die Hoizwerto von Zuekor und Benzoesaure erm ittelt. 
Die absoluten gefundenen W erto stimmen m it den von 
anderen Forschern erm ittelten gu t Uberein.

P. H. C o n ra d s o n , Chefchemiker dor Galena-Signal
Oil Co., Franklin, Pa., beschrieb drei noue Apparato bzw. 
Verfahren fUr die O e lp rU fu n g , denen er folgendo Be- 
zeiehnungen gab: 1. A pparat fUr die Untersuchung dea
Verhaltens von Vontil- und Zylinderolon und anderen 
mineralischen Schmiorolen in gesattigtem  und liber- 
hitztom  Dampf, Kohlendioxyd, Luft und anderen Gasen. 
2. A pparat und Verfahren fiir die Kohle- und Asche- 
bestimmung in mineralischen Schmiorolen. 3. A pparat 
und Verfahren zur Schwefelbestimmung in Petroleum, 
Leucht- und Schmierolen. Wegen des niihercn Inhaltes 
dioscr Veroffcntliehungen muB auf den Berioht verwicsen 
werden.

In  der Abteilung I I  fUr a n o rg a n is c h o  C h em ie  
erorterto Professor Dr. A. S ta v e n h a g e n ,  Berlin, 
die physikalischen und chemischen Vorgange beim auto- 

genen Schneiden.
Die Tatsache, daB man kaltes Roheisen n icht autogen 
schneiden kann, ist nach Ansicht des Verfassers darauf 
zurtickzufUhren, daB die EntzUndungstemperatur des 
Eisens (etwas unter 2000° C) zu weit von der Sehmelz- 
tem peratur des Rohoisens (etwa 1100° C) entfernt ist. 
Es t r i t t  daher un ter der Einwirkung der Knallgasflamme 
nur ein Schmelzen, n icht aber ein Verbrenncn des Roh- 
eisens ein. AuBerdem m acht sich bei niedrigerer Tem pera
tu r  die W armeleitung weit fiihlbarer ais bei hoherer. 
Auch die AnweBenheit groBerer Mengen von Kohlenstoff 
ist der Verbrennung des Eisens hinderlich, weil dessen 
EntzUndungstem peratur unter dor des Eisens liegt und 
daher der Kohlenstoff erst verbrannt werden muB, ehe 
das Eisen an der Verbrennung tcilnehmen kann. Die fUr 
die Wiirmebilanz des autogenen Sehneidens wiclitigen 
Reaktionen werden kurz erwiihnt, und der verderblicho 
EinfluB der Bildung von Stickoxyden wird geschildert.

G. P. B a x te r  und Ch. R. H o o v o r , Cambridge, 
Mass., stellten eine

Nachpriifung des Atomgewichtes des Eisens 
an. R ic h a r d s  und B a x te r  erhiolten bei der Reduktion 
fon  Eisenosyd im Wasserstoffstrome 55,88 ais das Atom- 
gewicht des Eisens, wahrend der augenblicklich meist an-
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angewandte W ert 56,02 betriigt.- Baxter fancl 55,845 aus 
der Analyse von Eisenbromid, unter Zugrundelegung von 
107,88 fur das Atomgewioht des Silbers. C obb  erhielt 

-mit weit reinerem Materiał 55,838 und B a x te r  u n d  
T h o rw a ld s o n  beobaehteten, daB es bei der Analyse des 
Eisenbroraids gleichgilltig ist, ob das Ausgangsmatcrial 
meteorischen oder terrestrischen Ursprungs ist. Eine 
NachprGfung mit Ausganj,smaterialien sowohl terrestri
schen ais auch meteorischen Ursj)rungs nach der Eisen- 
oxydmethodo und unter Anwendung der auBcrstcn Vor- 
sichtsmaBregeln, die die Verfasser eingehend beschreiben, 
ergab fiir das Materiał terrestrischen Ursprungs ais Mittel 
aus sieben Bestimmungen 55,847 und fiir das Materiał 
mctcorischen Ursprungs ais Mittel aus funf Bestimmungen 
55,847, so daB das Gesam tm ittel aus den zwolf Bestimmun
gen 55,847 betriigt. Die Ursache der Abweichung' dieses 
W ertes von dem obenerwiihnten von Baxter und Tlior- 
waldson diirftc nach Ansicht der Verfasser in einer un- 
zutreffenden Annahme in bezug auf das Atomgewicht des 
Silbers zu suehen sein. (F orts . folgt)

Internationaler V erband fiir d ie  Material-  
prtifungen d er T e ch n ik .

Vf. KongreB in New York, 2. bis 7. Septcmber 1912.
(Fortsetzung von Seito 2181 Uc.s vor. Jah rg .)

F. N. S p e l le r ,  Pittsburg, hat nach den Erfahrungen 
bei Wasserlcitungen in den Vcreinigten Staaten einen 
Vcrgleich aufgestellt zwisehen der

Brauchbarkelt von Rohren aus SchwelBelsen 
und weiehem FluDeisen.

Trotz aller vorgebrachten Boweise bestehen immer 
noch Mcinungsverschiedenheiten bezOglich der in der

Ueberschrift enthaltenen Frage.- Den bisherigen Ergeb- 
nissen wird vielfaeh vorgeworfen, daB sie nur mit Labo- 
ratoriumsversuchen fUr kurze Zeit erhaltcn worden sind. 
Der Verfasser ha t eine Anzahl von Vergleichen zwisehen 

■SchweiBcisen- und FluBeiscnrohren im Betriebe, die da- 
durch crhalten wurden, daB zufallig beide Rohrenarten 
nebeneinander in Wasserleitungen eingebaut gefnuden 
wurden, in Form der Zahlentafcl 1 zusammengestellt. 
Der Vergleich zeigt, daB kein grundsatzlicher Unter- 
schied im Rostangriff von Eisen, das nach versehiedenen 
Verfahren hergestcllt ist, besteht, wenigstens sowcit es 
sich auf Rohren bezieht. Die gute Uebereinstimmung 
zwisehen diesen lang andauernden Versuchen mit den 
Laboratoriumsversuchen in luftgesiittigtem Wasser weist 
darauf hin, daB diese letztere Piobe fiir viele Zwecke 
zuverliissig ist, wenn auch die Proben nur kurze Zeit der 
Einwirkung ausgesetzt werden.

H. M. H o we bem erkt-in der Besprćcliung ciniges 
Ober die Bedeutung der AusdrOeke „reines“ und „un- 
reines“ Eisen sowie Ober den EinfluB eines Sehlaekcn- 
gehaltes auf das Rosten: je mehr Schlacke, um so geringer 
der Angriff. —  I le y n  ist der Ansicht, daB der EinfluB 
der Lokalelemente auf das Rosten vielfach Oberschiltzt 
wird, sich jedenfalls nioht tlber scchs Stunden erstreekt, 
daB man dagegen die Bedeutung der wahrend des Angriffs 
gebildeten Lokalelemente, d. h. der Roststellen, vielfaeh 
unterschatzt. Sie sind abhangig von den Betriebsver- 
hiiltnissen, insbesondere von der Stromungsgeschwindig- 
keit des Wossers. Von zwei Rohren gleicher Zusammen- 
setzung war das eine kontinuierlieh von einem ̂ Wasser- 
strom durchflossen, das andere periodisch, wobei viel 
Luft angesaugt wurdc. Letzteres rosteto viel schneller.
—  C a m p b e ll  hiilt dio bei dem sogenannten „inneren“

Zahlentafcl 1. Z u sa m m e n fa s s u n g  d e r  U n te r s u c h u n g s e rg e b n is s e  Ober d e n  R o s ta n g r if f  
v o n  S chw eiB - u n d  F lu B e is c n ro h re n  im  B e tr ie b e .

s3 O rt
D auer 

der Benutzung 
lin B etriebe

A rt Anzahl 
der gefundenen 

Vergleichsproben

B etrag  der tiefsten  
E infressungen mm

Elnzelheitcn und Bemerkungenrtfi der Leitung Schweifl
eisen

FluB-
eisen -

1910 New York 
Stiidt. 
Bade- 

hauser®

3 Jah re  und 
mehr

Heiflwasser-
leitung

89 Proben, 
davon 

13 Schweifleisen, 
die librigen 
FluOeisen

Gleich 
100 %

Gleich
100%

Proben fortlaufend im Betrieb bis zu r ' 
ZerstiJrung.

1910 Prick 
Coke Co. 

K raft- 
werk*°

6 Monate bis 
7y2—8 Jabre, 

je  nach 
Bcschaffung

Kcsselspeise-
wasserleitungen

21 P artien  m it 
52 Proben, 

davon 
20 Schweifleisen 

und 2G FluBeisen

0,28 I f t  
100%

0,—74 f f  
9 0 %

Proben aus dem Betrieb beschafft. Iu  1 
22 Ftfllfeń Gufl- und Flufleisenrohre neben- j 
einander in denselben Loitungen. 13 Ver- 
gleiche „favor steel*' und 9 Eisen.

. . .  i

1911 Cresson,
Pcnna.
Kohlen-
felder

6 M onate bis 
10 Jahre, 
je  nach 

Beschaffung

IlciO- und Kalt- 
wasser-Kessel- 

speiseleitungen, 
Pumpenabflufl- 

leituugen

9 Yergleichs- 
proben von 
Flufl- und 

Schweifleisen 
wurdenzusammen 

gefunden

0.251U  
100 %

0,2 lf .f t
85 %

Rohren aus Leltungen im Betriebe. In  ! 
9 Fiillen Schweifl- und FluOeisenriihren aus 
denselben lo itungen . 1 Yergleiclisproben i 

„favor stee l" und 2 Eisen. In  3 Fiillen j 

Flufl- und Guflelsen gleichmSflig atige- 
griffen.

1911 Alleghcni
Allgemein.
Uospital,

P itts-
burgh

Zwisehen 7 und 
8 Jahren

Warmwasser-
leitung

69 Proben 
W arm wasser

leitungen,
42 Schweifleisen, 

27 FluOeisen

0.2G7ft
100%

0.26 7 ff 
100 %

liedingungen des Betriebes, Rohren ge- 
p d if t  b is .z u r  Zerstorung. In  13 M ilen 
Flufl- und SchweiOeisenrohren nebenein- ' 
ander in denselben I^eltungen, 7 Fallc 
„favor  ?teel“  und 6 Eisen.

1911 New
England

lnvestlga-
tionf

2 bis 17 Jah re , 
im M ittel 9 Jahre. 

je nach 
Beschaffung

Warm- und Kalt- 
wasser, 
Dampf. 

Kessel-Abdampf- 
leitungen usw.

64 Yergleichs- 
proben von 
FluO- und 

Schweifleisen, 
die zusammen 
i n Ifeiflwasser- 

und
Dampfleitungen 

gefunden wurden

0,17-nt
100%

0.3305
100%

O.lGOff j 
91 %  ;

0,300 §
• 91 %  |

„ . J

U nter 64 Yergleichsproben 20 ,,favor i 
s tee l" und 18 „favor iron", in  9 Fiillen , 
gleicher Angriff von Gufl- und FluOeLsen, ■ 
in 17 Fallen Angriff 7u rernachlassigen. i

* Vgl. Engineerlng News 1910, 3. Dez., S. «30; N. T . C. Bulletin Xr. 2.
• •  Vgl. Engineering lieriew  M l l ,  A pril; K. T. C. liullctin Nr. 3; Amer. Soc. H eating & T e n tik tin g  Engs., 1911. 
t  Vgl. Journ . o( tb eN ew  Engl. W aterW lra. Asa. M irch '1812 ;' Engineering News 1911, 21. Dez.: Jo u ra il of Industria l and EngineerinW 

C henustrr, Junc  1912.
t t  in  allen FUllen wurde die Tiefe der Einfressungen in  Schweifleisen &U 100%  in Itochuung gesotzt, wobei die tietdtc Einfressung ieder 

Probe zugrunde gele^t wurde.
§ Mittel der tiefsten Einfre-wungen vo:i 9 FSllen, in denen der Angriff am stiirlcsten war. * ’ ’ ’ '■ *11 -
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Rosten auftrctendcn K rater und Vcrtiefungen fiir den 
besten Bewcis der elektrolytischen Theorie. Sie sind 
urspriinglich mit Schlacke geftlllt. Zwischen ih r und dem 
l?errit besteht eine Potentiaklifferenz. Sie ist aber auch 
nach Verschwinden der Schlacko, und z war nunmehr 
zwischen den Flachen verschiedenen Angriffs vorhanden. — 
B ix b y  m acht interessante Mitteilungen ilbcr dio Ein- 
wirkung des Seewassera auf das Wrack de; „Maine“, 
das 12 Jahre auf dem Grundo des Hafens von Havanna 
gelegen hatte  und kiirzlich freigelegt worden ist. Es 
zeigte sich im allgemeinen tiefer Rostangriff, und ais 
Beweis fiir die elektrolytische Theorie ltann die Tatsache 
geltcn, daB Eisen transportiert und stcllenweiso elcktro- 
lytisch niedergeschlagen worden war. Anderseits fand 
man, daB der Angriff im unteren Teilo des Schiffes fast 
gleieh Nuli war: der im Hafen von H aran a  den Grund 
bedeckende Schlamm, eine sehwiirzliche Masse von der 
Konsistenzdcr Melasse, hatte  dio Eisenteile vor dem Rosten 
gcschiitzt. So wurde eine Pum pe geborgen, die keine 
Spur von Rost zeigte und beim Auspumpen des Schiffes 
noch monatelang Dienst ta t. — R. W. H u n t  teilt mit, 
daB aus seinem reichen Analysenmatcrial von Rohren 
und von dem Boden, in dem sio gelegen haben, sich nur 
anscheinend die SchluBfolgerung ergebe, daB das sorg- 
faltig hergestellte Materiał sich besser verlialte. Nicht 
der Preis, sondern das Ergcbnis der Untcrsuchung solle 
daher beim Ankauf von Rohreu maBgebend sein.
Eine Schnellprobe auf die relative Angreifbarkeit von Eisen- 

sorten in Wasser und wasserigen Losungen 
hat F r a n k  L y o n  ausgearbcitet. Bas Priifverfahren fuBt 
auf der Tatsache, daB alkalische Losungen die Auflosung 
aller Metalle, die in der Spannungsreihe niedriger ais das 
Alkalimetall der FIflssigkeit stehen, aufhalten. Eine 
24 Stunden lang in destillicrtes Wasser aufgchangte 
Stahlprobe rostet bekanntlich gleichmaBig. Bringt man 
sie dann nacheinander in wachsendo Konzentrationen 
von Sodalosungen, so findet man eine Konzcntration, bei 
der der Angriff o r t l i c h  Btattfindet. Mit wachsondcr 
Konzcntration wird der Angriff auf eine immer geringero 
Anzahl von Punkteri lokalisicrt, bis schlieBlieh iiberhaupt 
kein Angriff mehr stattfindet. Letztere Konzcntration 
sowohl wie diejenige, bei der der ortliche in allgemeinen 
Angriff ilbergelit, iindern sich mit der Qualitat und mit

dem Herstellungsverfahren von Eisen und Stahl. Es 
h a t sich ferner gczcigt, daB eino Probe, die in einer Losung 
bestimmter Konzcntration eben anfing zu rosten, sich 
clektropositiv verhielt gegen eine andere Probe, die in einer 
schwachcren Losung eben zu rosten anfing. Versuehe zeig- 
ten, daB Eisen- und Stahlsorten, die durch einen groBeren 
Bereich von Konzentrationen ortlich Angriffe aufweisen, 
stets im Wasser starker rosten, ais Materialien, dio inner- 
halb eines kleinercn Konzentrationsbereiehes ortlich An- 
griffe ergaben. Taucht man eine Eisenlcgierung in eine 
Losung bestim m ter Konzentration, in der ortlicher An
griff au ftritt, so kann die Flachę, iiber welche sich 
der Angriff erstreckt, bis zu der Tiefe erfolgen, bis zu der 
das leicht angreifbare Metali reicht. Keino der unter- 
suchtcn Eisenlegicrungen zeigto Anzeichen von R ost
angriff in einer hoheren Konzentration ais 2,6, normaler 
Losung von Nas COj, Na OH oder Ca O. Das vorge- 
schlagene Prilfungsrerfahren besteht darin, daB man sich 
etwa 20 verschiedene normale Losungen von Soda in 
destilliertem Wasser herstellt und in jede dieser Losun
gen eine Probe des zu untersuche.idon Metalles 24 Stunden 
lang legt und f.s tstellt, wann und wie der Rostangriff 
erfolgt. Dasjenigo Metali, welches zuerst in der niedrigen 
Konzentration allgemein und in der hoheren ortlich 
rostet, wird schneller im Wasser rosten. Der Verfasser 
filhrte eine Versuchsreihe mit einem Kesselblech (0,34 %  
Kohlenstoff) aus nach dem Verfahren von I I e y n  u n d  
B au er.*  E r stellte fest, was H e y n  u n d  B a u e r  nicht 
beobachteten, daB kritische Konzentrationen, bei dencn 
der Betrag des Gewichtsvcrhistc3 ein Maximum erreichte, 
bei Losungen von Kalle, Kaliumchromat und Kalium- 
bichromat eintraten. In  allen Losungen begann ortlicher 
Angriff bei Konzentrationen, die hoher ais 0,01 norm. 
lagen. Die kritische Konzentration der Chromate wurde 
zwischen 0,1 und 0,08 erm ittelt, die Grenzkonzcntration 
bei 0,26 norm. Bei Natfium hydroxyd, N atrium karbonat 
und Kalle lag die kritische Konzentration ste ts zwischen 
1 und 0,1 normal, der Grenzwert der Konzentration boi 
2,6 normal. Beim Dinatrium phosphat wurde die kritische 
Konzentration zwischen 1 und 0,1, die Grenzkonzcntration 
bei 4,0 norm. erm ittelt. (F o rtse tzung  folgt.)

* Vgl. St. u. E. 1908, 28. Okt., S. 1564/73.

Patentbericht.
Z u riick nah m e und V ersagun g  von  Patenten.

KL 1 b, O 7138. F.lektromagnetischer Scheidcr mit 
mehreren in der Richlunij der Rohgutzufuhrung an mag- 
netischer Starkę zunehmenden einst Ubaren Scheidezonen. 
Dr. Erich Oppcn, Hannover. St. u. E. 1911, 9. Nov., 
S. 1S47.

KI. 7 o, D 24 307. Blechbiegeniaschine, dereń ange- 
/riebene Oberwalze. wippbar gelagert ist. Deutschc Maschinen- 
fabrik. A. G., Duisburg. St. u. E. 1911, 16. Nov„ S. 1886.

KI. lOa, K  39 148. Kokso/en mit Heizgas- und Luft- 
zufiihrung arn unteren Teil der Heizwande der Verkokungs- 
kammern durch je zwei hintereinander geschaltete., mit- 
einander durch zahlreiche Oeffnungen verbundene Kanale. 
Jean  Kros, Essen-Ruhr. St. u. E. 1911, 2. Febr., S. 196.

KI. 18 », A 19 145. Yerfahren und YorricMung zum  
gleichmapigen Begichlen von llochofen. Hoinrich Aumund, 
Danzig-Langfuhr. St. u. E. 1912, 1. Aug., S. 1281.

KI. 18 a, H  55 720. Ojen zum Reduzieren und Schmcl- 
zen non Eisenerzen, insbesondere von Feinerzen. Hans 
Christian Hansen, Berlin. St. u. E. 1912, 1. Aug., S. 1280.

KI. 18 b, G 28 708. Yerfahren zur Herstellung von 
Flufieisen und FluPstaTd in  Flamtnójen unłer Yerwendung 
ton  Kohlenstaub ais Brennmaterial und vorgewarmter 
Yerbrennungsluft. Victor Guebert, Paris. St. u. E. 1911.

24. Aug., S. 1383.
KI. 18 b, S 33 246. Nickelstahllegierunj mit bei 

steigenier Temperatur wachsender Elastizitatskraft u n i

hoher Elastizitatsgrenze. Societó do fabriques do Spiraux 
reunies, Chaux-do-Fonds, Schweiz. St. u. E. 1912, 
18. April, S. 672.

KI. 18 b, K  47 941. Chromstahl. Paul Richard 
Kuehnrich, Sheffield, England. St. u. E. 1912, 21. Marz, 
S. 497.

KI. 18 c, Sch 34 954. Deckelabhebevorrichlung fur  
Tiefófen u. dgl. Max Schcnk, Diisseldorf-Oberkassel. 
St. u. E. 1911, 13. April, S. 597.

KI. 26 d, K  40 143. Vorrichłung zum Entteeren von 
heifSen Deslillationsgasen der Kohle durch Hindurchleiten 
des Gases durch eine. Waschfliissigkeit. Beilin-Anhaltische 
Mascliincnbau-Akt.-Ges., Berlin. St. u. E. 1911, 24. Aug., 
S. 1383.

KL 31 e, A 20 452. Modellplatte mit rerschiebbaren 
Modellteilen zum Formen von unter sich gehenden Teilen. 
Franz K arl Axmann, Coln-Ehrenfeld. St. u. E. 1912,
25. Ju li, S. 1235.

KI. 31 c, G 34 971. Gupeiserne Eingupform. Gianola 
& Bianehetti, Villadossola, Novara, Italien. St. u. E. 1912, 
18. Juli, S. 1198.

KL 40 a, E  16 231. Vorrichtung zum Enlzinnen von 
WeipbUchabfallen, bei welcher das zu behandelnde Materiał 

abwechselnd in eine Behandlungsflussigkeit eingetaucht und 
der Wirkung der Luft ausgesetzt wird. Elektrochemischo 
Fabrik, Kempen-Rh., Dr. Brandenburg & W eyland,
G. m. b. H., Keinpen, Rhld. St. u. E. 1912, 21. Miirz,
S. 497.
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KI. 40 b, G 33 528. Ver/ahren zur Herstellung von 
hochprozentigen Legierungen des Wolfram# m it Metallen, 
wie Eisen, Chrom, Nickel, Molybdan usui., auf alumino- 
thermischem Wege. Fa. Th. Goldschmidt, Essen-Ruhr. 
St. u. E. 1911, 23. Nov., S. 1929.

KI. 49 b, H 53 885. Ezzenterschere zum Schroten 
von gescldossenen Rohren, insbesotulerc von alten Dampf- 
kessdn und Schiffsmaśten■ Ohristof Heerlein, Goppingen, 
W urttem berg.

KI. 80 b, G 27 987. Yerfahren zum  Verarbeiten von 
WeifleisenscJilacke oder anderen durch troc.ke.ne Lamidation 
mittels Einspritzens von Lósungen nicht ohne weiteres 
in Zement iibergeliendcn Scldacken auf Zement. German 
Collos Cement Comp., Ltd., London. St. u. E. 1910,
6. Juli, S. 1169.

L o sch u n g en .
KI. 7 a, Nr. 213 702. Vorrichłung zum Kippen von 

Werkstucken auf RoUgiingen. Duiaburger Maschinenbau- 
Akt.-Ges. vorm. Bechem & ICectman, Duisburg. St. u. E.
1910, 2. Marz, S. 380.

KI. 7 a, Nr. 230 055. Yerfahren zum Anspitze.ii von 
Blócken im Schragwalzwerk. Otto Briedo, Benrath bei 
Dusseldorf. St. u. E. 1911, 10. Nov„ S. 1888.

KI. 7 e, Nr. 240 114. 1'erfahren zur Herstellung
schlitzgelochter Bleche, itisbesondere fiir Iirunnenfiltcrrohre. 
And rew Smith, San Mateo, Kalif., V. St. A. St. u. E. 1912, 
5. Sept.. S. 1507.

KI. 7 d, Nr. 240 190. DrahtrichtvorrichtUng. Frank 
Edward Vandercook, W aterbury, V. St. A. St. u. E. 
1912, 9. Mai, S. 801.

KI. 10 a, Nr. 233 801. Koksofen m it liegender Yer- 
kokungskammer und senkrechten Ileizziigen, bei dem die 
abziehenden Heizgase zum Yorwdrmen der Luft dienen. 
F ranz Weidl, Dresden. St. u. E. 1911, 7. Sept., S. 1408.

KI. 12 e, Nr. 220 249. Druckregler f  iir Gichtgas- 
reinigungsaidagen. Gottfried Zschóoke, Kaiserslautern, 
Rheinpfalz. St. u. E. 1910, 19. Okt., S. 1809.

KI. 18 a, N i. 221 808. Gichtverschlup fiir Ilochu fen 
u. dgl. bei Beschickung mit in die Gicht hereinzusenkendem 
Kiibel mit llilfe  eines nach unten gegen die Gichtgase ab- 
gescldossenen, gelenkig aufgchdngten Glockenverschlusses. 
Heinr. Stiihler, Fabrik fur Dampfkessel- und Eisen- 
konstruktionen, Niedcrjeutz, Lothr. St. u. E. 1910, 
2. Nov., S. 1888.

KI. 18 a, Nr. 229 733. Betriebsmrfahreti fiir Wiml- 
erhitzer unter Ausnutzung seiner Abhitze fiir die Erwarmung 
der Gebluseluft. Robert Rochling, Diedenhofen. St. u. E.
1911, 8. Juni, S. 934.

KI. 18 a, Nr. 239 201. Gichtverschlufi fiir Schachtófen 
mit unter der Glocke befimUichem, oben und unten offenem 
Gasleitungsrohr. Dinglersche Masehincnfabrik, A. G., 
Jungeblocd, Zwcibrticken. St. u. E. 1912, 21. Marz, 
S. 499.

KI. 18 b, Nr. 234 798. A uf einem 1 Yagen angebrachte 
meifSel- oder brechstangenartige Vorrichtung zum Enlfernen 
der an der Miindung ton Bessemer- oder Thomasbitnen 
sich bildenden Ansatze. Duisburger Maschinenbau-Akt.- 
Ges. vorm. Beohem & Keetman, Duisburg. St. u. E.
1911, 12. Okt., S. 1075.

KI. 18 e, Nr. 211422. Verfahren und Vorrichtung
zum Ausgliihen von Drdkten. John Henry Roberta, 
Darlington, Engl. St. u. E. 1910, 23. Febr., S. 340.

KI. 18c, Nr. 214407. Verjahren zur Oberjldchenkohlung 
von gegossenen Staldblócken durch Zementation. Benjamin 
Talbot, Middlesbrough. St. u. E. 1910, 23. Marz, S. 504.

KI. 19 a, Nr. 228 433. Hakenplattenbcfesligung fiir 
Eiseńbahnschienen auf Eisenguerschwellen. Carl Hushahn, 
DQsseldorf. St. u. B. 1911, 13. April, S. 599.

KI. 21 h, Nr. 232 883. Yerfahren zur Inbetriebsetzung 
von Induktionsófen, dereń Schmelzrinne mit einem schon 
in  der Kalte, aber erheblich schlechter ais das zu erhitzende 
Metali leitenden Materiał ausgekleidet ist. Gesellsehaft filr 
Elektrostahlanlagen m. b. H., Bcrlin-Nonnendamm. 
St. u. E. 1911, 10. Aug., S. 1300.

KI. 24 e, Nr. 221 170. Aschenaustragmrrichtung fur 
Gaserzeuger mit drehbarer Aschenschiissel. Anton von 
Kerpoly, Wien. St. u. E. 1910. 21. Sopt., S. 1040.

KI. 24 e, Nr. 235 488. Yerfahren und Gaserzeuger 
zur Vergasu>ig kleinkórniger oder staubfdrmiger Brennstoffe. 
Anton von Korpely, Wien. St. u. E. 1911, 9. Nov., S. 1847.

KI. 24 f, Nr. 247 001. Wanderrost- mit auf Quertragern 
liegenden Roststaben. Max Kemmorich, Aachen. St. u. E. 
1912, 24. Okt., S. 1798.

KI. 31 a, Nr. 224 041. Tiegelofen fiir Rostfeuerung, 
dessen iiber einer Grube liegender Schachtboden von einem 
abiiehmbaren Stiitzkórper f  iir den Schmelztiegel und abnehm- 
baren, durchbrocheneti und durch herausziehbare Stiibe 
gesicherten liostpluttr.n gebildet wird. Paul Cousin, Loos 
bei Lille, Frankroich. St. u. E. 1911, 19. Jan ., S. 112.

KI. 31 a, Nr. 231 551. Abhebbarer Tiegelofen mit 
im O/enmauerwerk liegenden Abzugskanalen fiir die Fer- 
brennungsgase und einem der Luftzufuhrung dienenden 
Unterbau. Paul Cousin, Loos boi Lille, Frankreich. 
St. u. E. 1911, 31. Aug., S. 1423.

KI. 31 a, Nr. 234 100. Kupolofen, bei welchem die 
Gichtgase zur Vorwarmung der Verbrennungsluft in  einer 
den Ofenscliacht umgebenden Jłingkammer benutzt werden. 
K. Miorzanowski, Warschau. St. u. E. 1911, 31. Aug., 
S. 1423.

KL 31 o, Nr. 221 980. Fiihrung fiir die Stifte von 
Formkdsten u. dgl. in ihren Augen, m it Zusatzpat. 222 375.
H. Bovermaim Nachf., G. m. b. IL , Geyelsbcrg i. W. 
St. u. E. 1910, 7. Sept., S. 1504.

KI. 31 e, Nr. 234 102. Formsand-, Trocken- und
Mischmaschine. Max Proesoholdt, Hagcn i. W. St. u. E.
1911, 2. Nov„ S. 1801.

KI. 31 c, Nr. 244121. GiePpfanm. Deutsche Masohinen- 
fabiik, A. G., Duisburg. St. u. E. 1912, 25. Juli, S. 1235.

KI. 31 c, Nr. 249 102. Verfahren zur He.seitigu.ivj der 
Oberfldchenfehler von Metallbldcken unter Benutzung von 
Frdsern. Otto Froriop, G. m. b. H., Rheydt, Rhld. 
St. u. E. 1912. 21. Nov„ S. 1907.

D e u ts c h e  Patentanm eldungen.*
23. Dezember 1912.

KI. 1 b, G 30 118. Vcrfahren zur magnotischen
Seheidung von Erzen aus Aufschlammungen. Gesellsehaft 
fiir Elektro-Osmoso, F rankfurt a. M.

KI. 7 o, B (50 088. Hydraulische Ziehpresse. Karl 
Bosch, S tu ttgart, Tilbingerstr. 10/12.

KJ. 10 a, N 13 348. Formstein zum Bau von Heiz-
wiindon, insbesondero fiir Verkokungsofcn. Johann Liltz,
Essen-Brcdeney, K ruppstr. 28.

KI. 12 e, K  50 109. Verfahren und Einriehtung zur 
Reinigung von Gichtgas. Ladislas ICutschevski, St. Peters
burg.

KI. 12 e, R  32 740. Vorriehtung zur Befreiung von 
Gasen oder Diimpfon von schwebenden Teilchen m ittels 
Kornfilter. Dr. Hermann Rabe, Charlottenburg, Giese- 
brechtstr. 13.

KI. 18 a, M 40 042. Verfahren zur Gewinnung yon 
mctallischem Eisen durch Reduktion des in den Erzen ent- 
haltenen Eisenoxydes mittels Kohlenoxyds oder kohlen- 
stoffhaltiger Gase bei konstant erhaltener, unterhalb der 
Sinterungstem peratur liegender Temperatur. W alther 
Mathesius, Charlottenburg, Carmerstr. 10.

KI. 18 b, A 21 243. Siemens-Martin-Ofen zum Vcr- 
arbeiten ro n  eisen- oder eisenoxydhaltigen Masscn, die 
fliichtigo Metalle enthaltcn, zwecks Gewinnung der fliich- 
tigen Metallo neben Herstellung von Eisen. Fa. Dr. K urt 
Albert, Chemisohe Fabrik, Amoneburg b. Biebrich a. Rh.

KI. 18 b, N 13 072. Verfahren zur vollgtandigcn Aus
nutzung basiseher Phosphatschlacken; Zus. z. Anm. 
N. 13 129. Dr. Henri Naegell, Hayingen i. L.

Dio Anmeldungen liegen von dem angegebencn Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einaieht und 
Einsprucherhobung im Patentam te zu B e r lin  aus.
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KI. 18 c, M 46 392. Einrichtung zum Kiihlen von 
glahendem, draht- oder bandfórmigem Walzgut in einem 
sauerstofffreien Raum. Goseh Muller, Bruclc a. Mur 
(Steiermark).

KI. 21 c, A 22 249. Einrichtung zur Schncllregelung 
clektrischor Maaptinen, bei der an Stelle eines einzigon 
periodiseh kurzschlieBbaren W iderstandcs zwoi in Reihe 
geschalteto W iderstande yorgesehcn sind. Allgemeine 
Elektrizitiits- Gcscllschaft, Berlin.

KI. 22 g, F  29 475. Anstrichmas.se fiir Holz, Eisen 
und andere Materialien. Roberto Fulloni, Rom.

KI. 24 f, 0  8007. Trepponrost m it schragliegenden, 
von Wasscr bcriesclten, mit vorderem W nlst und Ucber- 
laufrinnen vorsehenen Rostplatten. Ofcnbau-Gesellsohaft 
m. b. H., Mii n che ii.

KI. 31 b, G 36 308. Abhebeyorriohtung an Form- 
maschinen. Rudolf Geiger, Kirehheim u. Teck, W iirtt.

KI. 31 b, K  50 439. Rdttelformmaschino mit durch 
ein gasformiges Druckm ittel hebbarcm Formtisch, bei 
dor der Stoli des herabfallenden Tischcs durch einen ihm 
entgegenbowegten Auffangkolbcn o. dgl. aufgenommen 
wird. Bernhard Keller, Duisburg-Meiderioh, Sommcrstr.75.

KI. 31 c, 1) 26 613. Yorrichtung zur Zuteilung des 
fliissigen Mctalls in dio GioBformen zweier schrittwcise, 
abwechselnd vorbewegter Form entrager von GicBkettcn. 
Deutsche Masohinenfabrik, A. G., Duisburg.

KI. 48 d, H 57 978. Rostschutz fur Eisengcgenstiinde. 
®r.-3;ng. H. Hanemann, Bcrlin-Wilmersdorf, Wilhclms- 
auo 14, u. Franz Hanam an, Berlin, Rankestr. 26.

KI. 49 f, D 27 153. Rollcnriohtmasóhinc. Deutsche 
Masohinenfabrik, A. G., Duisburg.

KI. 81 e, A 21 754. Eisenbahnwagenkippcr. Heinrich 
Aumund, Danzig-Langfulu.

27. Dezember 1912.
KI. 7 a, S 33 753. D orntragcr fiir Walzwerkc. Societe 

Metallurgiąue de Montbard-Aulnoye, Paris.
KL 10 b, G 36 836. Kuhlrinnenanlago fiir Brikctte. 

Wilhelm Goetsoh, Berlin, Mehnerstr. 21.
KI. 24 e, G 35 627. Einrichtung zur Ermoglichung 

eines ununtorbroohenen Betricbes bei Druckgaserzeugern. 
Wilhelm Grundhofer, Willich b. Crefeld.

KI. 31 a, B 65 056. Schachtflammofen m it śchragem 
Schacht und unten angeschlossencm, kippbarcm Herd. 
Wilhelm BueB, llannoycr, Stadcr Chaussec 41.

KI. 31 a, B 66 227. Schmelzofen fiir Oel- oder Gas- 
foucrung m it an das untero Endo eines Schachtes ange- 
sehlossencm, kippbarcm Herd. Wilhelm BueB, Hannoyer, 
Stader Chaussec 41.

KI. 49 f, B 64 465. Verfahren zum Ycrstiihlen yon 
Wcrkzcugen aus wcichem Stahl m it Sohnelldrehstahl, und 
zwar unter unm ittelbarer VcrschwoiBung. Jean  dc Bos- 
redon, Paris.

D e u ts c h e  G eb rau chsm u stere in tragun gen .
23. Dezember 1912.

KI. 7 a, Nr. 534 706 und Nr. 534 707. Vorrichtung 
zum Kanton von Knuppeln u. dgl. Fr. Funke, Mtilheim 
a. d. Rulir, Beekstr. 50.

KI. 10 a, Nr. 533 924. Tur fur Koksófen u. dgL 
Wilhelm Klone, Dortm und, WeiBenburgerstr. 31.

KI. 24 c, Nr. 533 936. Gaserzcuger m it Kuhlm antel. 
Franz Leitner, MOlheim a. d. Ruhr, R uckeitstr. 7.

KI. 35 b, Nr. 533 808. Gehange fur wahlweisc, ab- 
wechselnd mit Kranhaken vcr\vendbare Lastmagnete. 
Deutsche Maschinenfabrik, A. G., Dui3burg.

KL 35 b, Nr. 533 809. Trommel fiir das Strom- 
zufiihrungskabel von Lasthobemagncten. Deutsche 
Maschinenfabrik, A. G.. Duisburg.

KI. 35 b, Nr. 534 527. Lastm agnet fflr Fallbirncn. 
Elektrizitiits-Gcsellschaft „Coloniau m. b. H., Kóln- 
Zollstock.

KI. 42 1, Nr. 534 611. Laboratorium sstativ, bestohend 
aus einer Stativplatte, welche durch zwei Ntirnberger

Scheren und eine gegenliiufige Schraubc in jeder belie- 
bigen Hohe fixiert werden kann. Paul Aitmann, Berlin, 
Luisenstr. 47.

O e ste r r e ic h isc h e  P aten tan m eld u n gen .  *
18. Dezember 1912.

KI. 10 c, A 4993/10. Koksofen mit Warmespeichorn. 
Dr. Fredcric W. C. Schniewind, New York.

KI. 19 a, A 2744/12. Schienenbefestigung auf Untcr- 
lagsplatten ohne Hakenansatz. Otto Krause, Elberfeld.

KL 24 c, A 5342/12. R oststab. James Henry Dunavon, 
Pueblo (V. St. v. A.).

KI. 24 c, A 3147/11. R ostp latte  fiir Trcppcnrostc. 
Heinrich Friedrich Sehotola, Prag.

KI. 24 c, A 7298/10. K cttenrost. Fa. C. H. Weck, 
Dolau boi Greiz.

KI. 24 e, A 7707/12. D rehrost fflr Gaserzcuger mit 
luftzufiihrendem, eszentrischom Aufbau. Emil Semsch, 
Trautenau.

KI. 49 b, A 4646/12. Verfahren zur Bcfcstigung von 
Flansehen an Rohron. Bergmann-Eloktrizitats-W crke, 
Akt. Ges., Berlin.

KI. 49 c, A 4462/12. Vcrfahren zum Vereinigen von 
Schienen u. dgl. m ittels eines thermischcn, yornehmlich 
des aluminothermischen Verfahrcns. Th. Goldschinidt, 
Akt. Ges., Esson-Ruhr.

KI. 81 b, A 1159/12. Rollbock fiir den Transport 
von Schienen u. dgl. Joscf Zoidl, Linz.

D e u ts c h e  R eichspatente .
KI. 18 b, Nr. 249 6+3, vom 4. Septcmbor 1910. S ro l 

B o ru c h o w  F r u m k in  in  M iń sk , R u B la n d . Vcr- 
fahren und Vorrichlung zur Umwandlung von liokeiscn 
in  schmiedbares Eisen sowie zum Rusien von Erzcn und 
zur Gewinnung von Eisen und Stahl unmittelbar aus Erz.

Das Frischen des Rohcisens und das Rosten des 
Erzes erfolgt in einem ringformigen, um die Zapfen a

drehbaren Behiilter b durch das m it einer seitlichcn 
DUsc o yersehenc zuriickziehbarc Luftzufiihrungsrohr d. 
Dio Geblaseluft durehstrom t den Behiilter b in Richtung 
der Pfeilc und ycrliiBt ihn durch die Einfuhrungsoffnung e 
fiir das Rohr d. Sic durehstrom t sodann den Warme- 
zuriickgewinnungsapparat f, in dem die Zulcitung g fiir 
das Gebliiserohr d angeordnet ist, und w arm t die frische 
Geblaseluft hierbei vor.

KI. 31 e, Nr. 250 489, yom 19. Mai 1911. W ilh e lm  
G ftsk en  in  D tilk e n . GuPform aus feuer/esler Masse.

Die Form bestcht aus feuerfesten, der Form  ent- 
sprechend profilierten Steinen aus feuerfester Masse, die 
in einem zwei- eder mehrteiligen Kasten eingesetzt oder 
eingemauert werden. Diese Form wird ais Daucrform, 
d. h. zum wicderholten GieBcn, benutzt.

* Dic Anmeldungcn liegen von dem angegebenen Tagc 
an  wiihrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patcntam te zu W ion  aus.
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KI. 21 h, Nr. 249 096, vom 27. November 1910. 
B o sn is c h e  E lo k t r i z i t a t s  - A k t ie n g o s o lls c h a f  t  in 
W ien. EUktrisclief Ofen m it einem die vertikale Elektrode 
umgebcndcti Bcschickungsscluicht.

Der Ofen soli fiir solche Produktc und Verfahrer. 
dienen, boi denen siehgroBero Gasmengen entwickeln, und

bezweckt, die Gasablei- 
tung m it der Material- 
zufuhr in dem die Elok- 
troden unm ittelbar um- 
gebenden Raum zu ver- 
einigcn, ohno dio Re- 
duktions- und Sehmelz- 
zono in unyorteilhaftor 

Wcise auszudehnen. 
DomgemiiB Uberdeckt 
der lediglich glciehpoli- 
go Elcktroden a um
gebendo Bcschickungs- 
schaeht b nur einen Teil 

des Ofenąuersclinittes. E r sitzt auf dcm Materialniyeau 
des ęigontlichen Reaktionsherdes auf oder taucht in dieses 
ein. Hierdurch werden die Stromlinien, dio sonst infolgo 
der Vonviirmung des Gutes dtireli dio aufstcigenden Gaso 
und dio dadurch hervorgerufeno groBcro Lcitfiihigkeit 
des Gutes sieli quer zur Eloktrodonachso zu yerbreiten 
suchen, gezwungen, sieli in achsialer Riehtung zu kon- 
zentrieren, wodureh wiederum die Gasentwicklung nur 
in dem yon dem Sehacht b uberdeekten Teil des Ofenąuer- 
sehnittes stattfindet. Der Schaeht b kann aus wasser- 
gektihlten Eisenplatton, die notigenfalls auf den Innenseiten 
m it feuerfester Masso bekleidet sind, bestehen. In  seinem 
oberen Teile ist der Bcschickungssehaelit durch eine 
Scheidewand c in zwoi Abtcilungcn untertcilt, von denen

dio eino zur Material- 
zufuhr und die an
dere zur Gasableitung 
dient.

KI. 49 e, Nr. 243 405,
vom 24. August 1909. 
J. B a n n in g ,  A.-G. in 
H a m m i.W . Hammer, 
mit Darnpf, Prejilujt oder 
einem anderen elasti- 
schen Druckmittel an- 
getrieben.

Dic zum Ileben des 
Biirs a  dienendo Kol- 
benscite steht durch dic 
Leitung b in steter un- 
gehinderter Verbindung 
m it dcm zum Heben 
yerwendeten Druck- 
mittel.

KI. 31 c, Nr. 250 434, vom 12. Jan u ar 1912. A lf re d
G u tm a n n ,  A c t. - Ges. fOr M a s c h in e n b a u  in
O t te n s e n  b e i H a m b u rg . Formsandtnischmaschine mit 
Stijtenschdben oder sonstigen umlaufenden Kórpern.

Innerhalb des die Stiftcnschcibe a cnthaltendcn 
Geliauses b ist eine mechanisch bowegte und sich fort- 
wahrend yerbiegende und ihrc Spannung andernde 
federnde Innenwand c angebracht. Diese Bewegung kann 
der W and c durch ein auf der Welle d sitzendes Exzenter o

erteilt werden. Der gegen dio W and o geschleudcrlo 
Sand wird duroh diese Bowegungen am Ankleben goliindert.

KI. 18 a. Nr. 250 206, vom 13. August 1911. R u d o lp h  
B o o k in g  & Cie., E rb e n  S tu m m -H a lb e rg  und R u d . 
B o c k in g , G. m. b. H. in  H a lb o rg e rh iU to , P o s t  
B re b a o h . Winderhitzer fur Hochofen ohne seitlichen 
V erbrennungsscliacht.

Zu beiden Seiton einer Mittelwand a sind Warmc- 
spciohereinrichtungen b und c yorgeselien. Unter diesen

b a. c

ist auf der Heizseitc cinc Verbrennungskammer d an- 
geordnet, der durch eine Mehrzahl von Brcnnorn c durch 
ltohre f Mischgas zwceks gleiohmilBiger Vorbrennung 
zugefflhrt wird, wiihrend auf der andern Seite die Rauch- 
kammer g in tiblicher Wcise yorgesehen ist.

KI. 18 b, Nr. 249831, vom 31. Oktober 1911. D e u ts c h e  
M a s c h in e n fa b r ik  A. G. in  D u isb u rg . Porrichiung 
zum selbsttatigen Oejfnen und Schliepen der Tiiren von 
Martin- «. dgl. Oejen durch die Chargiermaschine.

Das Ocffncn und SchlieBen der Tttren a von Martin- 
ófen erfolgt selbsttatig durch das Verfahren der Chargier
maschine auf ihrem Laufkran. Ein Halten b ist an zwoi 
K ettcn c so aufgehiingt, daB er fiir gewohnlieh die gc- 
stricheltc Stellung cinnimmt, aber boim Anheben mittels 
Seiles d in eine durch Scil e m it der TUr a yerbundene 
Oese f eintritt. Scil d ist Iiber Rollcn g gefuhrt und yon

da flasehcnzugartig um die in Armcn h und i gelagertcn 
Rollcn k gclcgt. Boim Yerfahren der Masehine 1 schiobt 
ein Anschtag m den Hebel h so langc vor sich her, bis cr 
m it einem Bolzen n in den Schlitz o des Verriegelungs- 
hebcls p gelangt und hier festgehaltcn wird, wahrend der 
Anschlag ret sich ungehindert weiter vorbe\vegt und aucli 
den nach dcm Ofen zu frei schwingonden Arm q passieren 
kann. Beim ZurUckgehen der Masehine 1 trifft Anschlag m 
gegen den nacli hinten nicht zurilckwcichendcn Arm q, 
heb t diesen und dam it auch den Ycrriegelu ngshcbel p 
an und lost .dadurch den Hebel h, der zurlickschwingt, 
wodureh die TQr a sich wieder schlieBt. SchlieBlich tr it t  
auch Haken b wieder aus Ocsc f aus, so daB die Chargier
maschine weiterfahren kann.
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Statistisches.
AuBenhandel Deutschlands (einschl. Luxemburgs) Januar bis November 1912.

Elnfuhr
t

Ausfuhr
t

Eisenerze (237 e ) * ........................................................................................................................... 11 207 262 2 081 054
M anganerze (237 h ) ...................................................................................................................... 473 934 6 569
Steinkohlen, A nthrazit, unbearbe ite te  Kannelkohlo (238 a ) ......................................... 9 480 998 28 275 622

6 704 937 50 395
K oks (238 d ) .................................................................................................................................... 544 304 5 321 987
S te inkohlenbrike tts (238 e ) ........................................................................................................ 46 438 1 929 259
B raunkohlenbriketta , auch NaBprcBsteine (238 f ) ........................................................... 121 271 549 421

Roheisen (777 a ) ...........................................................................................................................
Ferroalum inium , -chrom , -m angan, -nickel, -silizium und  andere n ich t schm ied-

118 667 930 001

bare Eisenlegierungen (777 b ) ........................................................................................... 3 618 38 576
Brucheisen, AlteiBen (S ch ro tt); E isenfeilspane usw. (842, 843 a , 843 b) . . . .  
Rohren und R ohrenform stiicke aus n ich t schm iedbarem  GuB, H ahne, Ventile usw.

312 111 142 959

(778, 778 a u. b, 779, 779 a u. b, 783 e ) .................................................................... 921 59 503
W alzen aus n icht schm iedbarem  GuB (780, 780 a u. b ) .............................................. 1 856 11 925
M aschinenteile, roh  und bearbeitet,** aus n ich t schm iedbarem  GuB (782 a, 783a—d) 7 939 4 246
Sonstige EisenguBwaren, roh und bearbeito t (781, 782 b, 783 f—h ) ..................
R ohluppcn; R ohschienen; Rohblócke; B ram m en; vorgew alzte B locke; P la tin en ;

10 660 84 592

K niippel; T iegelstahl in Blocken ( 7 8 4 ) ......................................................................... 10 496 613 804
T rager (785 a) ............................................................................................................................... 1 814 449 254
Stabeisen, Bandeisen ( 7 8 5 b ) .................................................................................................... 23 612 763 612
Grobbleche: roh. en tzu n d ert, gerichte t, dressiert, gefirniB t (786 a ) ....................... 3 588 271 203
Bleche: uber 1 mm bis u n ter 5 mm sta rk  (786 b ) ....................................................... 585 84 488
Bleche: bis 1 mm sta rk  (786 c) ........................................................................................... 12 213 29 906
Verzinnto Bleche (WeiBblech) (788 a ) .................................................................................. 44 693 461
V erzinkte Bleche (788 b ) ............................................................................................................. 40 17 590
Bleche: abgeschliffon, lak ie rt, poliert, gebriiunt usw. (787, 788 c ) ....................... 505 6 694
W ellblech (789, 789 a) .............................................................................................................

} 22
6 857

Dehn- (Streck-), Riffel-, W affel-, W arzeń-, andere Bleche (789, 789 b, 790) . . 14 332
D rah t, gew alzt oder gezogen (791 a u. b, 792 a u. b ) .............................................. 13 854 395 788
Schlangenrohren, gew alzt oder gezogen; R ohrenform stueko (793, 793 a u. b) 193 7 182
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794, 794 a u. b, 795 a u. b ) .................. 4 795 206 506
Eisenbahnschienen usw .; StraB enbahnschienen (796, 796 a u. b ) ................................ ) 475 103
Eisenbabnschwellen (796, 796 c) ........................................................................................... \  1 546 120 532
Eiscnbahnlaschcn, -un terlagsp la tten  (796, 796 d) ....................................................... J 49 173
E isenbahnachsen,- radeisen, -rader, -radsatze ( 7 9 7 ) ....................................................... 2 286 99 780
Schm iedbarer GuB; Schm iedestiickct usw. (798 a — d, 799 a—f ) ............................ 19 756 123 759
Briicken- und E isenkonstruktionen (800 a u. b ) ...........................................................
Anker, Schraubstocke, Ambosse, Sperrhorner, B recheisen; H am m er; K loben und

37 77 063

Rollcn zu E laschenzugen; W inden usw. (806 a u. b, 8 0 7 ) ................................ 1 284 8 694
L andw irtsehaftlicho G erate (808 a u. b, 809, 810, 816 a u. b ) ................................ 1 315 50 283
W erkzeuge (811 a u. b, 812, 813 a —e, 814 a u. b, 815 a —o ) ................................ 1 711 21 963
Eisenbahnlaschensehrauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820 a ) .................. 37 18 202
Sonstiges E iscnbahnm ateria l (821 a u. b, 824 a ) ........................................................... 357 13 527
Schrauben, Niete, Schraubenm uttern , Hufeisen usw. (820 b u. c, 825 e). . . . 1 293 20 684
Achsen (ohne E isenbahnachsen), Achsentcile (822, 8 2 3 ) .............................................. 92 2 977
W agenfedern (ohne E isenbahnwagenfedern) (824 b ) ....................................................... 517 1 462
D rahtseile, D rahtlitzen  (S25 a ) ............................................................................................... 568 6 093
Andere D rah tw aren  (825 b—d ) ............................................................................................... 910 36 329
D rah tstifto  (auch H uf- und sonstige Nagel) (825 f u. g, 826 a u. b, 827) . . . . 852 51 906
H aus- und K iichengerate (828 d  u. e ) .................................................................................. 432 28 142
K etten  usw. (829 a u. b, 8 3 0 ) ................................................................................................ 4 080 4 090
Feine Messer, feine Scheren und andere feine Schneidwaren (836 a u. b) . . . 85 4 417
N ah-, S trick-, S tick-, W irk- usw. Nadeln (841 a —o ) ................................................... 128 3 655
Alle iibrigen E isenw areń (816 c u. d—819, 828 a —o, 831— 835, 836 c u. d— 840) 1 996 62 111
Eisen und Eisenlegierungen, unTollstiindig angem eldet (un ter 843 b ) .................. — 1 820
Kessel- und  K esselschm iedearbeiten (801 a— d, 802—8 0 5 ) ......................................... 1 028 33 096

Eisen und Eisenwaren in den M onaten Ja n u a r bis Novembcr 1912 612 492 5 454 340
Masehinen ,, „  „  „  „ „ 1912 72 746 478 415

Insgesam t 685 238 5 932 755
Jan u ar bis November 1911: Eisen und  Eisenwaren 540 790 4 834 138

Masehinen . . . . 70 735 414 368

Insgesam t 611 525 5 248 506 1

•  Die in  Klam mern stehenden Ziffern bedeuten die N um m ern des sta tistischen  W arenverxeichni3sea. • •  Die A u s f u h r  an 
bearbeiteten guBeisernen Maschinenteilen ist unter den betreffenden Masehinen m it aufgefilhri. f  Die A u a i  u  h r an SobmiedestUcken fttr

Masehinen is t unter den betreffenden Maschmen m it aufgefUhrt.
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Der Bergbau Britisch-Indiens im Jahre 1911.
Nach dcm Bcricht von Dircktor H. II. I la y d c n  voin 

Geological Survey Indiens bcliof sich dio K o h lo n fo rd o -  
ru n g  Britisch - Indiens wahrend des Jahres 1911 auf
12 918 983 t  gegen 12 240 172 t  im Jahre 1910. Der ilber- 
wiegeride Teil stam m te aus der Proyinz Bengal (11 652 40(S 
bzw. 10 950 986 t). Bie indisohen Kohlenzechen besehaf- 
tigtcn wahrend des Beriehtsjahrcs durchschnittlich 
110 155 Arbeiter, die im Durchschnitt 111,220 t  Kohlen

* Iron and Coal Trades Royiow 1912, 20. Bez., S. 992.

forderten. Ausgeftihrt wurden aus Indicn 874 561 (i. V. 
1 002 339) t  Kohlen.

Bie E is o n e rz fo rd o ru n g  stieg von 55 500 t  im 
Jahre 1910 auf 372 039 t  im Berichtsjahrc, d. h . um 
453,4 %.

An M a n g a n e rz  wurden im Berichtsjahre 502 480 
(L V. 586 577) t  ausgeftlhrt, d. h. rd. 86 %  der Forderung, 
dio sich im Jahro 1911 auf 081015 (i. V. 813 722) t  im 
Werto von £  048 701 (849 155) stollto.

Die W o lf ra m e rz g e w in n u n g  stieg von 401 t  im 
Jahro 1910 auf 1329 t  im Jahro 1911.

Wirtschaftliche Rundschau.
Deutsche AbfIu8rohr-VerkaufsstelIe, G. m. b. H„ in 

Frankfurt a. M. — Der Yerband h a t vor kurzem die Preiso 
fiir samtliche Rohsorten ftir 1913 um 1 .11. f. 100 kg er- 
hoht. Der „Frankf. Z tg.“ zufolgo beschlosscn daher dio 
vcreinigten sUddeutschen GroBhiindler, ftir AbfluBrohre 
ebenfalls eine entsprechende Preissteigerung eintreten zu 
lassen.

Zur Lage der EisengieBereien. — Wie wir dcm „Reicha. 
Arbeitsblatt11* entnehmen, war in den EisengieBereien 
nach Berichtcn aus W estdeutschland, Sachscn, Mittcl- 
und Norddcutschland, Schlesion und Silddcutschland 
wahrend des Monats N o v e m b e r 1912 die Beschaftigung 
befriedigend; mit derselben Zeit des Vorjahres verglichen 
hat sich dio Beschiiftigung nicht unwesentlich gebessert. 
Das schon im Vormonate ftihlbare Zurtlckhalten der 
Kundschaft — yermutlich eine Folgę der politischen Ver- 
hiiltnisse — hat sich inzwischcn groBtenteils ausgeglichen.

Verein deutscher EisengieBereien. — Die b a d is c lie  
G ru p p e  des Vereins beschloB, dio Preiso ftir GuBwaren 
vom 1. Jan u ar 1913 ab um 1 .li i. 100 kg, Sttlckpreiso 
entsprechend, zu erhohen.

Verband deutscher Patentachsen-Fabriken, G. m. b. H,. 
In Hagen i. W. —  Unter diesem Namen haben sich 
14 Patcntachscnfabriken zu einem Vcrband m it g e m e in -  
s c h a f t l i c h e r  V e rk a u f s s te l lo  zusammengeschlossen.

Eisen-lndustrie zu Menden und Schwerte, Aktien-Gesell- 
schaft in Schwerte. — Die am 21. Dezember v. J . abgehal- 
tene Hauptyersammiung gcnehmigte den llechnungsab- 
schluB fur 1911/12 unter Abiindcrung der Vorsch!iige der 
Verwaltung dahin, daB die D iy id o n d e  n ic h t  m it  5 % , 
s o n d e rn  m it  0 % , und zwar zahlbar am 3. August 1913 
(nach Ablauf des Sperrjahrcs) bemessen wird. Infolge- 
dessen sind fiir Dividcndcnzahlung 271 800 M s ta tt dor 
vorgeschlagencn 226 500 J l,  fiir Gewinnantoilo an Auf- 
sichtsrat und Vorstand 28 221 M s ta tt  26 221 Ji und 
zum Vortrag auf neue Rechnung 21 703 .11 s ta tt 69 003 .li 
erforderlich. Die Vcrsammlung beschloB ferner, die Ver- 
waltung zu ermiichtigen, das A k t i e n k a p i ta l  um einen 
Betrag bis zu 970 000 .11 neue Aktien spiitestens bis zum 
31. Dezember 1913 zu e rh o h en .*  Das Bezugsrecht 
auf die neuen Aktien wird fur die Aktioniire ausgeschlossen, 
jedoch wird die Uebernahmegruppe yerpflichtct, dio 
Aktien den Aktionaren zu einem Kursę anzubieten, der 
eine Spannung von 5 %  zwischen dem Uebcrnahmektirs 
und dem Bezugskurs laBt.

* 1912, Dezember, S. 883.
* Vgl. St. u E  1912, 5. Dez., S. 2061.

Eisenerze in Paraguay. — Wio wir dor „Koln. Ztg.“ 
entnehmen, liegt dem KongreB von Paraguay ein Gesuch 
um Konzessionierung einer Bahn vor, die den SOdwesten 
des Landcs bis zum Parana,, mit einer Zweiglinio nach 
dem ParaguayfluB, durchqucren soli. Dio Ermiichtigung 
zur Uebertragung der Konzession an D ritte ist in dem 
Gesuch yorgesehen. Der Verfasser weist das dcutschó 
K apitał auf die Bedeutung' der Bahn ais gewaltigon Hebel 
zur Forderung des deutschen AuBenhandels hin. In dem 
Gesuch ist u. a. das Schtlrfrecht in den von der Bahn zu 
dtirchziehendcn Bczirken yorgesehen; es handelt sich 
hierbei hauptsaohlich um Eisenerze. Paraguay i3t reich 
an Eisenerzen, auch sind reieho Wasserkriifto im Lando 
yorhanden.

Zur Schaffung einer australischen Eisenindustrie.* —
AnlaBlich der Einbringung eines Gcsetzes iiber dio Ge- 
wiihrung von Vergtlnstigungen an dio B ro k e n  H il l  P ro -  
p r ic  t a r y  Co m p a n y  bei Errichtung eines Eisen- und Stahl- 
werkes bei Newcastle** toilte der Generaldircktor des 
Unternehmens dem AusschuB der gesetzgebenden Kórper- 
śchaft von Neu-Sud-Wales mit, daB die Gescllschaft 
beabsichtigc, zuniichst einen Hochofen zu errichten und 
das W erk spiiter dem wachsenden Bcdarf Australiens en t
sprechend auszubauen. Jeder Hochofen wurdo rd. 350 t  
Roheisen tiiglich erzeugen. W ahrend der ersten zwei 
oder drei Jahre wtirde dio Gescllschaft ilbcr 20 000 000 .H 
yerausgaben.

Eisenerzpreise in den Vereinigten Staaten. — Vor
kurzem wurden, wie wir dcm „Iron Age“ t  entnehmen, 
die Preiso ftir Eisenerze vom Oberen See ftir 1913 
fiir gróBero Abschlilsso auf einer um 10 Cents f. d. 
ton niedrigeren Grundlago ais 1911 festgesetzt. Dio 
neuen Preise stellen sich auf S 4,40 fUr Old Range- 
Bessemer-, $ 4,15 ftir Mesaba-Bcssemer,- S 3,00 ftir 
Old Rangę non-Bessemer- und S 3,40 fiir Mesaba non- 
Bessemcrerz. Dio Stoigerung gegentlber den bisherigen 
Preisen betriigt bei den Bessomercrzen 65 Cents und bei 
den non-Bessemererzen 55 Cents. Bei den Mesaba- 
erzen ergibt sieh gegentlber 1911 ein Vorsprung von
10 Cents, wenn man die im Jahre  1912 yorgenommenen 
FrachtormiiBigungon der Minnesote- Erzbahnen von 20 Cents 
liertlcksichtigt. Die vor kurzem yorgeschlageno Herab- 
setzung des garantierten Eisengehaltcs ftir 1913 wird 
nicht durchgefiihrt werden.

* Nach The Iron and Coal Trades Reyiew 1912, 
20. Dez., S. 994.

** Vgl. St. u. E. 1912, 12. Sept., S. 1550/1.
t  1912, 21. Noy., S. 1224.

Societś Anonyme des Forees et Acićrles de Huta- 
Bankowa in Dombrowa (RuBland). — Das am 30. Jun i 1912 
abgelaufeno Gcschiiftsjahr schheBt mit einom Reingewinn 
von 1 173 334.29 Rbl. ab. Hicrvon gehen ftir Abschroibun- 
gen 232 527,21 Rbl. und ftir Tantiemo des Verwaltungs- 
rates 62 580,70 Rbl. ab. Sodann werden 315 000 Rbl. auf 
33 600 Kapitalsaktien (5 %  oder 25 fr) yergtitet und 
519 750 Rbl. Diyidendo auf 39 600 Kapitalsaktien und

GenuBschcine (35 fr) ycrtcilt. Zum Vortrag auf neuo 
Rechnung yerbleiben somit noch 43 476,38 Rbl. Wio der 
Geschaftsbericht ausftihit, konnto dio Gescllschaft dio 
wahrend dea Berichtsjahres in RuBland herrsohendo rego 
Beschaftigung nicht voll atisnutzen, weil das neuo Martin- 
stahlwerk, m it dessen Bau im yorhergehenden Geschiifts- 
jahre begonnen wordcn war, jr s t  wenigo Tago vor dem 
30.' Juni 1912 in Betrieb gesetzt werden konnto.
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Socićtć Mćtallurgiąue Russo-Belge, St. Petersburg. —
Nach dem Berichte des Verwaltungsrates erzielte dio Ge- 
sellschaft in dem am 30. Ju n i 1912 abgeschlossenen Ge- 
schaftsjahro nach Abzug der allgemeinen Unkoaten, 
Stcuern, zweifelhaften Forderungen usw. einen Roh- 
gcwinn von 5 379 42S,36 Rbl. H iervon sind 675 277,09 
Rbl. fiir Verwaltungskosten, Schuldyerschreibungszinsen 
usw. zu ktirzen, so daB ein Reingewinn von 4 704 151,27 
Rbl. Ycrbleibt, von welchem Bctrage 1 850 000 Rbl. fiir 
Abschreibungen und 260 553,02 Rbl. fiir Gewinnsteuer 
abgehcn. Von den unter Hinzurechnung yon 56 665,27 
Rbl. Vortrag sich ergebenden 2 650 263,52 Rbl. werden 
222 975,72 Rb). Tantiemo an Vcrwaltungsrat und An- 
gestellto Yergutet, 2 400 000 Rbl. Dividende (12 %  gegen 
9 %  i. V.) ausgeschuttet und 27 287,80 Rbi. auf neuc 
Rechnung yorgetragen. —  Ueber die einzelnen Bctricbo ent-

nehmen wir dem Berichte, daB von den Kohlcnzechen der 
Gesellschaft 892 440 (i. V. 790 452) t  gefordert wurden; dio 
Koksofen stellten 301 788 (333 637) t  Koks her. Die Forde- 
rung der Erzgruben konnte durch den Erwerb der Grube 
Kolatschoysky yon 281 117 t  im Vorjahre auf 780 585 t  
im Berichtsjahre gosteigert werden. Dio Hochofon ei- 
zeugton 283 738 (i. V. 253 120) t  Roheison. Der nouo 
groBe Hochofen Nr. 5 konnte am 24. A ugust/l0. Septomber
1912 angeblasen worden. In  den Stahlworken wurden 
273 288 (207 601) t  Rohstalilblocko — dayon 182 958 
(127 171) t  Bessomerstahl und 90 330 (80 430) t  Siemens- 
Martinstahl — hergestellt. Dor fiinfte und scchste Martin- 
ofen wurden im April bzw. Mai 1912 in Betrieb genommen. 
Dio Erzeugung der Walzwerke beliof sieli auf 234 035 
(173 955) t. Die Grobblcch- und UniversaleisenstraBen 
wurden im April in Betrieb gesetzt.

Krisis  im en g lisch en  W eiR blechgeschaft .
Dio Zeitschrift „Iron and Coal Trade Rcview“ * 

weist darauf hin, daB dio englischen WeiBblechpreise, 
die vor kurzem noch auf sh 15/6 d f. d. Kisto standon, auf 
sli 15 und sogar sh 14/9 d zuriickgcgangen sind. Dieser 
Preisruckgang ist ohno eino entsprechendo ErmiiBigung 
dor Rohmatcrialkosten vor sich gegangen; dio gegon- 
wiirtigen Prcise decken nach der Quelle nur noch dio 
Herstolluugskosten. Das letzto Halbjalir ist fiir die WeiB- 
blechwerke yon Siid-Wales sehr unbefriedigend yorlaufon. 
Wegen dor steigenden deutsehen WeiBblecherzeugung 
ha t dio englisclie WciBbleeheinfuhr in das Zollvereins- 
gebiet nicht zugenommen; die engUBcho WoiBblechausfuhr 
nach dcm nahen Osten ist duroh den Krieg unterbrochen. 
Dor Hauptgrnnd fiir die ungiinstigo Lage liegt jedocli in 
dcm Verlust des amerikanischcn und kanadischon Marktes, 
der besonders deutlich aus nachfolgcnder Zusammen- 
hervorgeht, wolcho dio onglisehe WeiBblechausfuhr in 
den ersten 11 Mónaten der letzten drei Jah re  ver- 
anschauheht.

* 1912, 20. D o i, S. 993.

Englische WeiBblechausfuhr in den ersten 11 Monaten
1910 1911 1912

t t t
Nach den Vcreinigten S taaten 72 112 13 851 1 857
Nach K anada .................. 25 286 11 845 6 488
GesamtwciBblechausfuhr . 452 100 457 763 452 110

Die Voreinigtcn Staaten haben nicht nur den cigcnen 
und den kanadischon M arkt yersorgt, sondom sich auch 
in das englische Gesehiift nach China, Japan  und andern 
Landem  des fernen Ostcns eingedrśingt. So sind Absohlflsso 
fiir schnelle Lioforung in dio Hiindo amerikanischer WoiB- 
blechwerke gefallen, und dio englische WciBblechindustrio 
hat daher gegonwiirtig m it einer betrachtlichen Ueber- 
erzeugung zu kiimpfcn, dic m it dor Zoit noch zunehmen 
wird. Dio oben angegobene Zeitschrift ra t  daher zu einer 
allgemeinen Verstandigung wegen Einschriinkung der E r
zeugung, bis sich dio Marktlago wioder gebessort liabe. Ob- 
gleich dio WeiBbleehindustrio von Sfld Wales 80 bis 90 
W erke umfaBt, befindet sich doch der Handel in don 
Hiinden von sechs oder sieben miichtigen Gruppon und 
einer Anzabl yon kleineren auBonstehenden Wcrken.

Biicherschau.
Beitrdge zur Gescliichte der Technik und Industrie. 

Jahrbuch des Yercines deutscher Ingmieure. 
Hrsg. von C o n rad  M atsch o ss . Bd. 4. Mit 
348 Textabb. u. 7 Bildn. Berlin: J. Springer 
1912. (2 BI., 357 S.) 4° (8°). 8 M , geb. 10 .11.

Mit gewohnter Piinktlichkoit stellt sich der yicrto 
Jahresband diesos verdicnstvolten Werkes ein. Ueber 
dio besonderen Absichtcn, die der bowiihrto Herausgeber 
des Jahrbuclics m it seinen A r bei ten  yerfolgt, haben wir 
sclion wiedcrholt an dieser Stello gosprochen, so daB es 
sich orubrigt, heuto darauf nochmals hinzuweisen. Es 
ist nur fcstzustcllen, daB der Inhalt auch dieses Bandes 
sich wilrdig dem seiner Vorgiinger anreiht. Neben Ar- 
boiten biographisolien Inlialts, wio z. B. iiber R. W o lf, 
don Begriinder dor Maschinenfabrik R. Wolf in Magde- 
burg-Buckau (yom H o ra u sg o b e r) ,  iiber B e n o it  F o u r-  
n e y r o n ,  dessen Namo in dor Gcschichto des Turbinon- 
bauos unyergoBliehcn Klang h a t (von Prof. Dr. K a r l  
K o lle r) , iiber P a u l  v. S t r o b a c h ,  den Erbauer der 
ersten  groBen Kottenbrucken in Oesterrcich und den 
Reorganisator des bohmischen StraBcnbauwesens (Selbst- 
biographio, hrsg. u. erl. yon Dr. techn. H u g o  F u c h s), 
finden wir auBerordentlich anziehendo Abhandlungen 
zur Geschichte der Kgl. Gewehrfabrik in Spandau (yon 
®ipI.<Qlig. W ilh . H a s s e n s te in ) ,  aus der W erkstatt deut
scher Kunstm cister im Anfang des 19. Jalirhunderts (yom 
H o ra u sg o b e r) , zur Geschichte der mittolamerikanischen 
Kanalunternehm ungen (yon Dr. R ich . I le n n ig ) ,  zur 
Entwicklung der Zahnrader (von O. K a m m e re r) , Bei
trage zur Geschichte der Werkzeugmaschinen (von Prof.

H e rm a n n  F isc h o r) , tiber das Matorialpriifungs- 
wosen in Deutschland wahrend der letzten vier Jahr- 
zehntc (yon Prof. R. B a u m a n n ) , iiber den EinfiuB des 
Baues der Semmeringbahn auf die Entwicklung der Ge- 
birgslokomotivon (yon Dr. techn. R u d o lf  S a n z in )  und 
iiber dio ersten Versuehe zur Einflihrung der Bobbinnet- 
fabrikation im Konigreich Sachsen (yon Prof. H u g o  
F isc h e r) . Man sieht schon aus diesen kurzeń Andeutun- 
gen, welcho Fiille von Materiał, yon den berufensten 
M itarbeitern in knappo und klare Form gebracbt, auch 
dieser yiertc Band des Jahrbuehes wieder umschlieBt. 
Mochtc er m it seinen Vorgiingern mehr und mehr dazu 
helfon, uns Ingenieuren, deren Blick naturgemiiB zunachst 
auf Gegenwart und Zukunft gerichtet sein muB, doch 
auch den Sinn fiir die GroBtaten der Ingenieurkunst in 
yorgangenen Zeitraumen zu schiirfen. W ir wiinschen 
diesen Arbeiten wie den yorangegangenen das wohl- 
yerdiente ernste Intcresse weitester Kreiso und die reielie 
M itarbciterschaft aller, dio dazu berufen sind.

O. Pelersen.

W agner, Dr. H .: SclbMkoslenbcrechiung gemischter 
Werke der Grofieisemndusiric. Unter besonderer 
Beriicksiclitigung des Zusainnienhanges der ein- 
zelnen Teilglieder. Kritisch dargestellt. Mil: ]8 
Textabb. Berlin: J. Springer 1912. (VIII, 228 S.) 
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Seit der groBen und ziemlićh lango andauernden 
Krise des wirtschaftlichen Lebens zu Aufang des yorigen 
Jahrzehnts ist auf allen Gebieten eine lebhaftc Tiitigkeit
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entfaltet worden m it dem Ziele, durch verbesserte innerc 
und auBere Organisation der wirtsohaftlichen Unter- 
nehinungcn dereń Ertragsfiihigkcit zu steigern. D ie 
verhaltnismaBige iiuBere llu h e des Marktes und der 
Betriebc hat gewissermaBen den W erksyerwaltungen 
eine gute Gelcgenheit gegeben, auch den Eragen von 
zunaohst nur formcller Bedeutung eine groBere Aufruerk- 
sam keit zu schenken. Zu diesen Eragen gehoren die der 
Selbstkostenberechnung. Aucli auBerhalb der cigentliehcn  
Berufskreise haben sieli zahlreicho Kopfe literariseh mit 
der Darstellung solcher Selbstkostenberechnungen befaflt 
und nach gnter deutscher Art wissenscliaftlich nach den 
bcsteii Methoden dafilr gesucht. Etir den Masehinenbau 
und das GieBereiwcsen ist eine groBere Reihe von Scliriften 
iiber das Selbstkostenwesen crschienen. Wenn nun diesc 
Fragen auch auf dcm Gebieto der EisenliUtten glcichsam  
in der Luft liegen, so sind doch nur wenige Darstellungen 
hierOber veroffentlieht worden, vor allem wohl deshalb, 
weil die Wiedergabe eines so yerwickclten Organismus, 
wio es die Selbstkostenberechnung eines gemischten  
Hlittenwerkes ist, saehlich und formell mit groflen Schwie- 
rigkeiten ycrkniipft ist. D ie beste der bisher Ober diesen 
Gegenstand erscliiencneu Scliriften ist zweifellos dic zur 
Besprechnung vorliegende.

Der Vcrfasser beschreibt unter stiindiger und aus- 
fiihrlicher Kritik die Selbstkestenbercehnung eines 
unserer groBcn gemischten HUttenwerke, wobei aber 
die raumlioh getrennten Gruben ohne Beriicksichtigung 
bleibcn. Im  Gegensatze zu manehen bisherigen Dar
stellungen legt er nicht den Hauptwert auf Wiedergabe 
der Formulare, unter Angabe ihrer GroBe, Eintoilung 
usw., solidem  geht, indem er diesc ais gut geordnet yoraus- 
setzt (was in der Praxis bekanntlich bei weitem  nicht immer 
zutrifft), gleich auf den Kernpunkt los m it seinen Unter
suchungen (iber dic verschicdcnen Probleme der Htttten- 
werksselbstkosten, wie: Art der Verteilung der allgcmeinen 
Unkosten, Erklarung der Begriffe Gutschrift, Einsatz, 
Hauptcrzeugnis, Nebencrzougnis usw., und behandelt 
feruer <lio sehr wichtige Frago der Bercchnung ycrsehie- 
dener Qualitaten oder Formate innerhalb der einzelnen 
Teilbctriebe, z. B. im  Hochofen-, Stahl- oder Walzwerk; 
einon breiten Raum nimmt dio Wttrdigung des Bestands- 
buches zur Fcststellung des Verreohnungspreises der Massen- 
erzeugnisse (Rohstoffe und Fabrikate) ein. W eiter folgt 
eine kritische Darstellung iiber die Miingel, die yerschie- 
denen bekannten Vcrreclmungsarten anhaften. Der Haupt
wert des Buches liegt aber zweifellos fiir den Krcis der 
Leser dieser Zeitsclirift in den sehr klaren und ausfilhr- 
lichen Darlegungen uber das Problem der Preisyerrecli- 
nungen der einzelnen Zwischcnerzeugnisse innerhalb 
des cigcncn Werkes und dic damit yerknflpften Fragen.

So zeigt der Vcrfasser z. B ., daB, wenn auch die 
Zahlenwerte fiir Marktpreis-, Normalpreis-, Hcrstellungs- 
kostenpreis- und Bestandsbuchpreisverrechnung fiir ein 
einzelnes Glied der ganzen K ctte nicht allzuweit aus- 
cinanderliegen, sie doch fiir die ganzc K ette vom Roh- 
bis zum Fcrtigerzeugnis so groB sind, daB sich die SchluB- 
wertc kaum mehr vergleichen lassen. Hinzu kommt 
ferner die wichtige Frage, an welchen Stellen dio Anteilo 
fiir die allgcmeinen Unkosten zu verteilen sind. Tatsache 
ist jedenfalls, daB mehrero versehiedene Wcrke ihre Preise 
nicht ohne Vorbehalte und Erliiuterungen miteinander 
yergleiclien konnen. Dam it ist meines Erachtens die 
Hauptsache des Ganzen getroffen, und es bleibt nun 
die offeno Frage zu beantworten: „Welchcs ist dic richtige 
Art der Selbstkostenberechnung ?“

Der Verfasser neigt einer bestimmten Antwort, die 
fur alle Fiille gilt, in  dcm Sinno zu, daB die Bestandsbuch- 
preisbcreehnung eine luckenlose Verrechnung am besten 
gestattet. Es fragt sich aber meines Erachtens, ob eine 
Systematisierung in  streng einheitlichem Sinne fur diesc 
Gcbiete zu gebeii ist und flberhaupt zu geben scin wird. 
Denn nach meiner Ansicht ist das Aufstellen einer Selbst- 
kostenberechnung nicht nur ein Hantieren m it Zahlcn- 
werten, sondern umfaBt zuglcieh in hoherem Sinne ein

W ertbestimmcn im ganzen organischcn Zusammenhangc, 
also ein Wiigcn von an sich schwer zahlenmiiBig zu fassen- 
den Wcrten, die liegen konnen in Bodenschiitzen, Grund- 
besitz, Kreditkraft, Bezichungen irgendwelcher Art, Lage 
des Werkes und des Absatzgebietes, Alter und Zustand der 
Einrichtungen usw. Ich meine, so wird es bei der Kom- 
pliziertheit dor Zusammcnhiinge aucli spater immer bleiben, 
wenn sich d ich icr behandelten Fragen zu groBerer Klarhcit 
und einheitlicher Auffassung bei den yerschiedenenWerken, 
die sieli miteinander yergleiclien wollen, ausgcreift hnben 
werden. Denn dies ist fostzuhalten und zu betonen: eine 
Selbstkostenberechnung hat einen doppeltcn Zweek, erstens 
sollcn ihrc Zahlcn jedem, der mit den einzelnen Betricben 
in leitender oder abhiingiger Stcllung zu tun hat, zeigen, 
ob besser oder schlcchter gearbeitet worden ist ais in 
einem gleichcn frllheren Zeitabschnitt; zweitens aber soli
—  und das ist y o ii W ichtigkeit bei Syndikatsbildungen, 
Zoll-, Fracht- und Steuerfragen —  ein Untcrnehmcn seine 
Selbstkosten m it dor W irkliehkeit miiglichst genau iiber- 
einstimmend feststellen konnen'. Das is t  eben, da dio 
Verhaltnisso der organischen W irklielikeit nicht ohne 
weiteres schematisiort werden konnen, immer nur moglich 
nicht allein durch zahlenmaBigcs Bechnen, sondom auch 
durch Schiitzcn und Abwiigen.

Gerade dicse ungelósten Fragen formuliert und sie der 
Oeffentlichkeit der Yolkswirte zur Jlitarbeit anhcimge- 
geben zu haben, ist ais ein groBes Verdicnst des yorliegenden 
Buches anzusehen. Denn durch Vergleich m it formell- 
ahnliehen Problcmcn anderer Berufsgattungcn, z. B. don 
yielfacli ahnlichcn dor Landwirtschaft, konnte manche 
Klarhoit und Einhoitliehkeit in der wirtschaftlichen Auf
fassung dieser Dinge gesclmffen werden. Solehe Jlitarbeit 
von gcschulten Kraften diirfen wir EisenhUttenleutc m it 
1'reudo begrtiBcn, und daher sci allon, die m it Fragen 
der Selbstkostenberechnung sich beschiiftigt haben oder 
bescliiiftigen wollen, das Buch zum Studium angelegent- 
lichst empfohlen. Ernst Arnold.

R e u t l i n g e r ,  E r n s t ,  Chefingenieur des
beratenden Ingenieurbureaus Bidag der Hans- 
Reisert-Gesellschaft m. b. H. in Koln: DieZwischcn- 
dampfverwcrtung in E>ilwicklung, Theorie undW irt- 
schaftlichkeit. M it69Textabb. Berlin: J . Springer 
1912. (VII, 134 S.) 8°. 4.J6, geb. 4,80

Der Verfasser behandelt hier ein Sondergebict der 
Dampfausnutzung, das in den letzten Jahren erhebliche 
Bedeutung in manchcn Inductrien gewonncn hat. Fiir 
den Hiittcnm ann hat die eigentliche Zwischendampf- 
yerwertung weniger Bedeutung. Der zuirunde liegendc 
Gedanke findet aber schon seit langen Jahren in HOtten- 
betrieben eine bestim mto Anwendung. Dort niimlich, 
wo eine groBero Zalil von Dampfmaschincn yorhanden 
und wo man zur Vorwarmung des Speisewassers auf 
Abdampf angowiesen ist, yerfahit man haufig so, daB man 
eine oder mehrere Masehinen olino Kondensation treibt 
und derjn Abdampf zur Vorwarmung des gesam ten Kessel- 
speisewassers bonutzt. D a bekanntlich nur ein sehr ge- 
ringer Teil der in dem Dampf enthaltenen Warnie in  der 
Dampfmasehine in Arbeit umgesetzt wird, so euthiilt der 
Abdampf noch fast dio gesarate W armemcnge, d ie im  
Frischdampf enthalten war. Beim Yorwarmcn kann dicse 
in sehr yollkommener We se yerwertet werden, so daB 
die Ausnutzung fUr diesen Teil des Frischdampfes auf 
nahezu 100 %  stoigt. —  Bei der Zwischendampfyerwertung 
wird iihnliclies angestrebt, nur hat man es dort n icht 
m it einer groBcrcn Zahl yon Masehinen zu tun, sondern 
man entzieht e in e r  Masehine einen Teil des ihr zuge- 
filhrten Dampfes zu Hcizzwecken, nachdcm er eine gewisso 
Arbeit bercits geleistet hat. Bei mehrstufigen Kolben- 
maschinen entnim m t man diesen Heizdampf dem R<seeiyer, 
dessen Spannung mail durch Anwendung bestimmter 
Rcgilungsm ethoden auf der notwendigen Hohe h ilt , bei 
Turbinen einer passend gelegten Zwischenkammer.
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Zur Geschichtc dieses Verfahrens teilt der Verfasser 
m it, daB es bereit? ira Jahre  1887 an einer von Gebr. Sulzer 
fiir eine italienischo Textil- Fabrik geliefertcn Anlage 
yersuchsweise angewandt worden sei. Ferner h a t
F. K n i l t t e l  1895 darauf hingewiesen,* daB die Entnahm e 
von Heizdampf aus dem Zwischenbehultcr von Verbund- 
masohinen Ersparnisse bringen mUsse, da sie dio Vorteilo 
der Auspuffmaschino und der Kondensationsmaschino 
yereine. Man hat dera aber damals keine groBere Bedeu
tung beigemessen. Der Verfasscr hebt hervor, daB ein 
dicsbeztigliches aus dem Jah re  1902 stammendes Patent 
offenbar nur deshalb habe erteilt werden konnen, weil 
jeno Veróffentlichung niclit bekannt gcwesen sei. Heute 
ist die hohe wirtsehaftlicho Bedeutung des Gegenstandes 
itir eino groBe Anzahl von Industrien anerkannt, es wird 
insbesondere auf Papierfabriken, Spinnereien, Webereien, 
Zuckerfabriken und aiulere, in zweiter Linio auch auf 
Fiirbcreien, Druckereien, Brauereien usw. hingewiesen.

Aus der Tagespresso ist bekannt, daB yerschiedeno 
diesbezflgliche Patente von einer Vereinigung bedeutender 
Maschinenfabriken (Konzern fiir Zwischcndampfyerwer- 
tung) gemeinschaftlieh ausgenutzt werden. Der vom Kon- 
zern behauptete weitgehende Schutz seiner Patente wird 
von dom „Schutzyerband Deutschcr DampfUraft-Maschi- 
nenfabriken", der sich oigens zu diesem Zweeke gebildet 
ha t, bestritten. Dio betreffenden Rcchtsstreite schweben 
zwar noeh, doeh seheint heute schon festzustehen, daB 
nicht das Prinzip der Zwischendampfyerwertung patent- 
rechtlich geschiitzt ist, sondern nur die besonderen Kon- 
struktionen.

Der Vcrfasser goht auf dieso Frage nicht ein, er be- 
Bchriinkt sich vielmehr auf dio technische und wirtschaft- 
licho Untersuehung. Wenn auch bei einem yerhiiltnis- 
miiBig so neuen und wenig bearbeiteten Gebieto nicht alles, 
was yorgetragen wird, kritiklos angenonimea werden 
kann, so ist doeh das Studium der klar gcschriebenen 
Abhandlung, dio ihien Gegenstand yon yielen Seiten 
eingehend beleuchtet, selir zu empfehlen. Um zu zeigen, 
wie groB dio unter Umstiinden erzielbaren Gewinne sind, 
g ib t der Ver!asscr eino Zusammenstellung von Versuchs- 
ergebnisson, dio er entweder aus der L iteratur entnonimen 
hat, oder die ihm seitens der aiofuhrenden l irm a  zur 
Verfiigung gestellt worden sind. Dio Vcrsucho beziehen 
sich auf gleichmiiBige Dampfentnahme, wic es ja ilberhaupt 
bisher bei Dampfmaschinen-Untersuchungen ublieh ist, 
nur fiir den Beharrung3zustand W erto fcstzustellen. Es 
wurdcu 13 bis 125 %  des ftir dio normalo Dampfmasehino 
benotigten Dampfe3 dem Receiyer entnommen und dabei 
bis zu 30 %  Ersparnisse an Gesamt-Dampfmenge fest- 
gcstellt, wobei allerdings der Minderwert des entnommenen 
Zwischendampfes gogenilber gedrosseltom Frischdampf 
nicht bertleksichtigt wurde. In  einem Falle, bei schwacher 
Entnahm e und ungceignetem Zylinderverhe.ltnis ( 1 : 3  
gegen 1 : 1,8 bis 1 : 2,1 in der Mehrzahl der Falle), tra t 
s ta t t  des erhofften Nutzens ein kleiner Verlust ein. Aus 
don eingehonden Untersuchungen folgt, daB die Beur- 
teilung der W irtschaftlichkeit der Z\vischendampf-Vcr- 
wertung nicht so ganz einfach ist, und daB unter Umstiinden 
Ieicht Fehlschlilsse gemacht werden. Es wird deshalb 
in zweifelhaften Fallen bei der Mannigfaltigkeit der Ge- 
sichtspunkte, dio bei der Beurteilung des Wertos der- 
artiger Anlagen zu priifen sind, erapfohlen, den R at eines 
sachkundigcn Wiirme-Ingenieurs in Anspruch zu nehmen.

O . K iepeC bach.

Haiulbueh der Mineralchemie. Bearbeitet von Prof. 
Dr. G. d ’A rc h ia rd i ,  Pisa, 'Sc.^ng. R. A m berg , 
P ittsburgh, Dr. F. R. v o n  A r l t ,  Wien [u. a.]. 
Hcrausgegeben von Hofrat Prof. Dr. C. D o e lte r ,  
Vorstand des Mineralogischen Instituts an der 
Universitat Wien. Vier Bandę. Mit vielen Abb.,

* Vgl. Zeitschrift des Vereines dcutscher Ingenieure 
1895. 20. Okt., S. 1292/4.

Tab. und Diagrammen. Bd. I. Dresden: Th. 
Steinkopff 1912. (XIV, 1008 S.) 4°. 41,60 M , 
geb. 45 Jt.

Der Begriff „Mineralchemie", wie ihn in den siebziger 
Jahren des verflossenen Ja h rh u n d e rtsR am m e lsb e rg  noeh 
anwandte, war bei dem jungeren Geschleehte eine Zeitlang 
etwas yerwischt; man yerstand darunter bisweilen (viel- 
leiclit beeinfluBt yon dem Franzosischen) das Gesamt- 
gebiet der anorganischcn Chemie. D o e l te r  nim m t das 
W ort „Mineralchemie" wieder in seiner cigentlichen Be
deutung: sein Handbuch soli dic „Verbindung von Chemie 
und Mineralogie inniger knilpfen und alles zusammen- 
fassen, was die Chemie an den Mineralien crforscht hat, 
dam it sowohl der Mineralogo wie aucli der Chemiker 
sich iiber dio gcmcinsamen Gebieto unterriehten und die 
fiir ihn notigen Kenntnissc finden konno". Die Mineral
chemie „umfaBt ein etwas weiteres Gebiet ais die chemische 
Mineralogie, sie sttitzt sich auf die analytische und physika- 
lischo Chemie und ist eine Esperim entaldisziplin". Dem- 
nacli sind in den Krcis der Betrachtung gezogen worden:
1. die analytischen Methoden zur Untersuehung der 
Mineralien; 2. die Zusammenstellung der Ergebnisso der 
Mineralanalysen; 3. dio physikalisch-chemisehen Kon- 
stan ten ; 4. die Synthesen der Mineralien; 5. die Ent- 
stehung der Mineralien; (i. die Zersctzung und Umbildung 
der Mineralien in der N atur und im Laboratorium ; 7. die 
chemische Zusammensetzung der Mineralien; 8. diechemi- 
schen Verarbeitungsmethoden der Mineralien, d. h. also 
ihrc Anwcndung in der chemischen Technik (Zcment, 
Glas, Porzellan, Ton, Ultram arin, Graphit, seltene Erden, 
Magnesit u. a.).

Zu diesem Unternehmen, das auch yon der K. Aka
demie der Wissenschaften in Wien unterstUtzt wird, hat 
Hofrat D o e l te r  liun eine stattlichc Schar (57) Mitarbeiter 
herangezogen, deren Namen meist einen guton Klang in 
der Wissenschaft oder Technik haben. Es wurde besonders 
darauf gesehen, daB jeder M itarbeiter auf scinem Sonder- 
gebicto den betreffenden Abschnitt selbstiindig und er- 
schopfend behandeln sollte. Dies letzto seheint dem 
Untorzeichnetcn nacli zahlreichen Stiehproben auch ge- 
schehen zu sein.

Der yorliegende ersto Band (im ganzen sind vier 
Biinde yorgesehen) behandelt nach einer allgemeinen Ein- 
leitung die Abschnitto Kohlenstoff, Karbonate, Karbide, 
Silizium, Silikatc (Anfang). Im  letzten Abschnitto scheinen 
besonders die K apitel Silikatschmelzen (Doelter), Zemente 
(v. Arlt), Glas (Zschimmer) und Schlacken (J. H. L. Vogt) 
bemerkenswert; der Inhalt der einzclnen Abschnitto ist 
bereits friiher an dieser Stelle kurz bekannt gegeben 
worden.* Auf dieses neue, auf der Hohe der Zeit stehende, 
yornchm ausgestattete Handbuch der Mineralchemie 
seien auch die H iittenm anner besonders aufmerksam 
gemacht. L . M ax Wohlgemuth.

S c h ild e r ,  D r. S igm  u n d : Entwicklungslendenzen 
der Weltwirlschaft. Erster Band: PlanmaSige
Einwirkungen auf die Weltwirtschaft. Berlin: 
F. Siemenroth 1912. (VIII, 393 S.) 8°. 9 J t.

An dic Spitzc seiner umfangreichen Untersuchungen 
stellt der bestbekannte Sekretar des K. K. Handels- 
museums in Wien, Dr. Sigmund S c h i ld e r ,  den Satz, 
daB die W eltwirtschaft, also der Internationale Waren- 
austausch, sich nicht nur an  sich, sondern auch ver- 
haltnismiiBig in aufsteigender Linie bewege und nicht, 
wie viele (Schilder nennt sio „Skeptiker hinsiehtlich der 
W eltwirtschaft") behaupten, an  Bedeutung immer mehr 
hinter dem nationalen Markte zuriickbleibe. Diesen 
Entwicklungsgang untersucht Schilder von den vcr- 
sehiedensten Seiten und Gesichtspunkten und kommt,

* Vgl. St. u. E. 1911, 24. Aug., S. 1399; 23. Noy., 
S. 1942; 1912, 18. Jan ., S. 127; 14. Marz, S. 462; 22. Aug., 
S. 1435.
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indom er die Einwande der „Skeptiker hinsichtlich der 
W eltwirtschaft" eingehend erortcrt und widerlegt, zu 
dem SehluB, daB die yerschiedensten Umatande einer 
solchen yoransehreitcndcn Bedeutung des W elthandels 
giinstig aind. Man kann vielleicht dem Verfasser nicht 
in allen seinen Beweisgangen folgen; daa bleibt aber 
fiir den W ert des Buches belanglos, der im -wcsentlichen 
in den peinlich genauen Untersuchungen Ober dic welt- 
wirtschaftliohe Stellung aller mogliehen Lander besteht. 
Es ist auch in den Dirlegungen n icht dio Befur- 
wortung irgend einer bestimmten W irtsohaftapolitik zu 
crkennen (wenigstens nicht in diesem ersten Bandę), 
wenngleich aus der Behandlung der verschiodensten 
zollpolitischen Riehtungcn hervorzugelien scheint, daB 
der Verfasser dem gemiiBigten Schutzzoll oder (was fur 
ihn ungefiihr dasselbe ist) dom „wehrhaften Freihan- 
del“ am niichsten steht und ihn fOr dic weltwirtschaft- 
lichen Beziehungen der Lander untereinander am vor- 
teilhaftesten halt.

Im  cinzelnen sci aus der FuIIe der Untersuchungen 
hervorgehoben, daB der Verfasser scino Botrachtungen 
u. a. erstreckt auf dio Einwirkungen des Ereihandels, 
des gemiiBigten und des Hochschutzzollcs, der Kartelle, 
der Kapitalanlagen im Auslande, der Kolonien auf die 
W eltwirtschaft; ferner auf das ncuordings immer mehr 
hcrvortretende Bestreben, sehr grofle Zollgebieto zu 
schaffon. Hierin erblickt er eino wcitgehendo Annaherung 
an den Ereihandcl, was schlieBlich aber wohl nur sehr 
bedingt richtig ist. DaB Schilder auch das immer fort- 
schreitendc Verschwindcn der Gebicto der offenen TOr 
ais einen Beweis fOr seine Bchauptung von der „wach- 
senden Bedeutung des internationalen W arenaustausches“ 
in Anspruch nimm t, und daB er selbst den Hochschutz- 
zoll ais in gleicher llichtung wirkend bczeichnet, klingt 
widersinnig; seino GrOndo lassen sich zwar horen, es 
bleibt dabei freilich zwcifelhaft, ob sie m it dem SchlieBen 
der „offenen TOr“ in ursiichUchem Zusammenhange 
stehen, und ob nicht doch dio Gegenwirkung des Hoch- 
schutzzollea und der Umwandlung von Freihandelsge- 
bicten in zollgcachOtzte Liinder stiirker ist; ganz Ober- 
zeugend ist der Verfasser hier wohl nicht. —  AUes in 
allem aber haben wir es bei dem vorliegenden Bucho 
m it einer hochintereasanten, auf sehr eingehenden Studicn 
beruhenden und daher hochst wcrtvollen handelspoli- 
tischen Abhandlung zu tun . y r-

Gewerbeordnunęj jur das Deutsche Reich in ihrer 
neuesten Fassung mit siimtlichen Ausfuhrungs- 
bostimmungeji fiir das Reich und PreuBen. Fiir 
den Gebrauch in PreuBen erlautert von K u r t  von 
R o h rs c h e id t .  Geh. Regierungsrat. 2. Aufl. Bd. II. 
Berlin: F. Yahlen 1912. (XVI, 1107 S.) 8 “. 
23 .ft, geb. 26 .IL

Die frOher an dieser Stelle * schon hervorgchobe- 
nen Vorzflgo des ersten Bandes f inden sichin ganzem Um- 
fango auch bei dem kurzlich crschicnenen zweiton Bandę 
vor, so daB das dort abgebcne Urteil durch don neuen 
zweiton Band nur noch unterstrichen wird. Nunmehr ist 
eino EOlle von gewerbercchtlichem Materiał zusammen- 
getragen — auch dio Nebengesctzc und dio Praxis der 
Gewerbcgcrichto sind in wcitestem MaBo berUcksichtigt — , 
wio man sio auch auf anderen Gebieten nur selten vor- 
findet. Da das Werk durchaus in den Grenzen der Hand- 
lichkeit gehaltcn ist, wird ihm die groBto Vcrbrcitung 
sioher sein. Dr. R. Kind.

Ferner sind der Redaktion zugegangen:

A u r ia e ,  P. A ng lós d ’, Ingćnieur au Corps des Mincs, 
a  Lille, Professeur do mćtallurgio: L ’ivolutio7i de la 
sidirurgie franęaise. Son e ta t actuel et sos perspcctivcs

* Ygl. St. u. E  1912, 29. Aug., S. 1475.

d’avenir dans Ie district du nord. (E xtra it du „Bulletin 
de la Societe de 1’Industrio minerale11 1912.) Paris:
H. Dunod & E. P inat (i. Koium.) 1912. (150p .)8°. 6 fr.

Vgl. St. u. E. 1912, 22. Aug., S. 1427/8. 
C h o n a u x -R e p o n d , J u l i u s :  Professor, Hauptlehrer an 

der Hoheren Handelsschulc in S tu ttgart und offentlich 
becidigtcr BOchcrrevisor: Die kaujmannische B iłam  
und der Biicherabschlup. Fur Praxis und Schule dar- 
gestellt. Mit 2 BuchfOhrungs- und Bilanz-Tab. in Mappc. 
2., umgearb. u. verm. Aufl. S tu ttg a rt: Muthsche Ver- 
lagshandlung 1912. (86 S.) 8°. 2 ,il.

F c lf lh a u s ,  F r a n z  M a r ia , Ingeniour: Deutsche Tech- 
niker und Ingenieure. Kem pten und Mflnchcn: J . Kosel- 
scho Buchhandlung. (V III, 214 S.) 8°. Geb. 1 M. 

Flugschrijlen, Siidwcstdeulsche. Ilrsg. von Dr. A lo x a n d e r  
T ille . SaarbrOoken: C. Schmidtko (i. Komm.) 4°.

II. 24. T il lo ,  Dr. A le x a n d e r :  Der liuckgamj der 
Feuerarbeil im  neuzeitlichen Eisenhiittenbetriebe. Denk- 
schrift der SOdwestliohen Gruppo des Vercins dcutschcr 
Eisen- und Stalilindiistricllcr. 1912. (34 S.) 0,10 

F r u c l i th i in d lo r ,  ®r."3nn. A., Oberingcnicur der Fa. 
Paul Kossol & Cie., Brcmcn: Beiłrag zur Theorie des 
ISisenbetons. Mit 40 Tcxtabb. Berlin: W. E rnst & Sohn 
1912. (2 BI., 30 S.) 4°. 2 

Knap-pschaftagesetz (in der Fassung der Bekanntmachung 
des Ministers fOr Handel und Gewcrbe vom 17. Juni 
1912, Gosetzsammlung 1912, S. 137) nebst Kommentar 
von O tto  S to in b r in c k ,  Geheimem Oberbcrgrat und 
vortragendem R a t fOr Handel und Gewerbe. 3. Aufl., 
bearb. von M ax R ouB , Geheimem Oberborgrat u. 
vortragendem R at im Ministerium fOr Handel und 
Gowcrbe. Berlin: J . Guttentag, Verlagsbuchhandlung, 
G. m. b. H ., 1912. (488 S.) 8°. 9 .

M o rg an , J .  J ., F. J .  C .: Notes on joundry praetice. W ith 24 
ill. London (Exetcr Street, Strand): Ch. Griffin & Co., 
L td., 1912. (IX , 108 p.) 8°. Geb. « 2/6 d.

Probleme der Weltwirtschaft. Schriften des Institu ts fur 
Secverkehr und W eltwirtschaft an der Uni^ersitat Kieł. 
Hrsg. ron  Prof. Dr. B e rn h a rd  H a rm s. Jena: 
G. Fischer. 4°.

Bd. 8. K rz iź a ,  Dr. A lfo n s : Emden und der Dort
mund-Ems-Kanał unter besonderer Berflcksichtigung 
ihrer Bedeutung fur Im port und Export im nieder- 
rheinisch-westfiilischen Industriegebiet. J lit  4 K art. u.
1 lithogr. Taf. 1912. X I, 178 S. 7 .« .

•J. Der Verfasser dieser Schrift sagt im Vorwort: 
„Die vorliogcnde Arbeit . . . untem im m t den Yersuch, 
an einer Detailstudic dio volks- und wcltwirtscliaft- 
lichcn Beziehungen einer altcn HandcLsstadt darzu- 
stellen. NaturgemaB muBte hiorbci der historischen 
Entwicklung ein gebuhrender P latz eingeraumt werden, 
wie angesichts der engen Verbindung von Technik und 
W irtschaft im Hafenbetrieb auch die wasserbaulichen 
Vcrhaltnisae eingehender Behandlung bedurften.“ Der 
Inhalt des Buches zerfiillt, nach einem sehr ausfuhr- 
lichen Literaturverzeichnis und einem kurzeń Ucbcr- 
blick Ober die Gcschichto Emdens ala Seostadt bis zum 
Jahre 1815, in zwei Tcilo: „Em dcn wahrenddes 19. Jahr- 
hunderts" und „Em den ais GroBschiffahrtshaf en“ ; 
dieser zweite Teil schildert u. a. Emdens Bedeutung fOr 
den Umschlagverkehr und verbrcitet sich dabei an 
Hand verschiedener statistischer Zahlcnzuaammen- 
stelhingen naturgemiiB auch eingehend Ober dic Ver- 
achiffung von Erz, Kohle und Eisen von und nach 
Emden sowohl im See- wie Kanalverkelir. rS 

V i l la v e c e h ia ,  V i t to r io ,  Prof. D ott., D irettorc dci 
Laboratori Chimici delle Gabelle: Dizionario di merceo- 
logia e d i chimięa applicata alla conoscenza dci prodotti 
delle cave e minicre, del suolo e dell’ induatria eon 
speciale riguardo ai prodotti alimentari, chimici c 
farmaceutici. Con la collaborazionc dei Dott. G u id o  
F a b r is ,  Dott. G u id o  R o ss i, Dott. A rn a ld o  B ia n c h i. 
Terza cditione, completamente riveduta, eorretta ed 
ampliata. Yol. I I :  Lettere N—Z c indice. Milano: 
U. Hoepli 1913. (1300 S. bzw. Sp.) 8°. 15 L.
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Yereins - Nachrichten.
N o r d w e s t l ic h e  G r u p p e  d e s  V er e in s  

d eu tsc h e r  E ise n -  und S tah lindustrie ller .
Am 30. Dezember 1912 wurde H err Geheimrat 

A. S e r r a e s  80 Jahre  alt. Die „Kordwestliche Gruppe” 
Oberreichte ihm iii Gemeinschaft mit dem W irtschaftliehen 
Yerein eine Bronze, die ro n  folgender Widmung begleitet 
war:

Dusseldorf, am 30. Dezember 1912. 
..Pax e t labor“ h a t Picault das Kunstw erk genannt, 

das Ihnen. hochrerehrtcr H err Geheimrat, die unter- 
zeichneten Korperschaften zum achtzigsten Geburtstag 
mit der herzlichen B itte  uberreichen, es ais ein kleines 
Zeichen gro Ben Dankes ansehen zu wollen. den wir Ihnen 
sehulden. —  ..Friede und Arbeit”  war der W ahlspruch 
Ihres reichgesegneten Lebens. Arbeit nicht allein im 
Beruf, sondem  Ober dessen G ren ie  hinaus im Dienste 
allgemeiner Interessen, und in diesem Dienste war Friede 
das Leitwart fur Sie. um  bestehende Gegensatze mit 
Erfolg zu mildem  und auszugleiehen.

W ir haben Ihnen dafur bei Ihrem  siebzigsten Geburts
tag  und bei der Jubelfeier Ihrer vierzigjahrigen Amts- 
tatigkeit gedankt. W ir wiederholen diesen Dank heute 
aus aufrichtigem Herzen m it dem Wunsche, daB noch 
riele Ja h re 'Ih re s  Lebens unter dem W ahlsprueh stehen 
mogen

P a s  et labor.

In  Trene und Dankbarkeit 
D e r Y e re in  z u r  W a h ru n g  d e r  g e m e in sa m e n  
w i r t s c h a f t l i e h e n  I n t e r e s s e n  in  R h e in la n d  

u n d  W e s tfa le n .
D ie  X o rd w e s tl ic h e  G ru p p e  d e s  Y e re in s  

d e u ts c h e r  E is e n -  u n d  S ta h l in d u s t r i e l l e r .
(gez.) Klein;. Springorum,

Beumer.

Der Y e re in  d e u ts c h e r  E i s e n h u t t e n l e a t e  flber- 
m ittelte  dem Jab ila r auch seinerscits die herzlichsten 
GlOckwflnsche unter Ueberreichung einer Biumenspende.

Y er e in  d eu tsc h e r  E isen hu tten leute .
Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:

(D ie E ias<ader siad  darch  •  beseichnet.)

Aeeessions-Katalcg [a f]  Sreriges Offentliga Bibliotek 
Stockholm, Upsala, Lund, Gćteborg. 24— 25, 1909— 1910. 
Senare h ilften . U tgifren af KungL Biblioteket* genom 
CL G ro n b la d , E m il  H a r e r m a n ,  O. W ie se lg re n . 
Stockholm 1912. (YI, S. 617— 1092.1 S».

— Ds. —  26. 1911. U tgifren af KungL Biblioteket*
genom O. W ie se lg re n . Ebd. 1912. (YI, 651 S.) S*.

Bericht, AmHicher, iber d ii Weltaussiellung in Brusstl 1910.
E rsta tte t rom  Reichskommissar*. Berlin 1912. (213 S.)4*. 

Bericht iber die X 1’. Haupt- fersammlung des Deutsehen 
Beton- Vereins ( E . F. /* am 26., 27. und 2S. Februar 1912. 
Berlin [1912], (360 S.) S».

YgL St. u. E. 1912. 7. SUrz, S. 409 11.
[Bericht iber die]  3 S itf  Hauptnrsammlung, 1910, [des]  

l>ampfk(.ifel-Uebencachungs-rerein[s]* zu Siegen. (Sie- 
gen 1910). (SO S.) S*. *

—  Ds. — 39ste Hauptrersammlung, 1911, . . .  Ebd. 1911. 
(70 S.) S *.

— Ds. — 40ste Hauptterstimmluną, 1912, . . .  Ebd. 1912. 
(76 S.) S».

Berichte iber das -16. Gtschaftsjahr, 1911, [der] Badisthe[n] 
Gtsdlschaff* zur Utbencachung ron Dampfkesseln mit 
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