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Adolf Martens f.

Am 24. Juli abends legte sich Adolf Martens 
zur ewigen Ruhe nieder. Er gchlummerte 

sanft dem Ende seines rastlosen, arbeitsvollen Lebens 
eatgegen. So fand der Kampf ein Ende, den sein 
Betiitigungsdrang und sein Pflichtgefubl viele Monate 
hindurch gegen die ihn bedruckende Krankheit 
dureligefochten hatte. E s blieb ihm erspart, sich 
von seinem Materialprufungsamt, das er geschaffen, 
und an dem er hing, noch bei 
Lebzeiten zu trennen. Nach 
nur wenigen Woehen der Be- 
urlaabung konnte er in den 
Sielen sterben, bis zum letzten 
Augeubliek beschaftigt mit Plfi- 
nen fiir die Zukunft des Mate- 
rialprufungsamtes.

Martens war geboren am 
fi. Marz 1850 in Backendorf bei 
Hagenau (Meeklenburg-Schwe- 
rin), wo sein Yater Gutspachter 
war. Er besuchte die Realschule 
in Schwerin, arbeitete zunaehst 
praktisch in der Maschinenfa
brik von Ernst Brockelmann, 
um dann die Gewerbeakademie 
ia Berlin, zu besuchen. 1871 
bis 1880 war er tatig ais In- 
genienr bei der Ostbahn in 
Bromberg, spater lwim Kgl. 
łisenbahubetriebsamt Berlin- 
Blankenheim, und er bosetóf- 
tigte sich dort mit Brueken- 
bau, Esenkonstruktion, Baubeaufsichtigung, Ma- 
terialabnahme und Materialprufung. Wahrend dieser 
Zeii trat er iu Fiihlung mit der Eisenindustrie, mit 
der Bortmunder Bruckenbau-A.-G., der Gutehoff- 
.nungshutte unii der Kónigs-Laurahiitte. 1880 bis 
1881 war er Assistent bei Professor Consentius an 
der Kgl Technischen Hochschule in Charlottenburg. 
Am 1. April 1884 wurde er Yorsteher der KgL 
Meehaaiseh-Teehnischen Versuebsanstalt in Char- 
lotteaburg und seit 1895 Direktor dieser Anstalt, die 
m a»s kleinen Anfangen heraus in zielbewufiter Ar
beit 7,u (}em jetzigen Kgl. Materialprufungsamt 
Cro&liehterfelde entwickelte.

XXXIV...

Ais Martens 1884 die Leitung der Mechanisch- 
Technischen Yersuchsanstalt iibernahm, bestand das 
ganze Personal aus einem Assistentcn und zwei Ge- 
hilfen. An Maschinen waren nur eine Werder- 
Masehine und die Woblersehen Daucrversuchs- 
m asphpśn vorhanden. Die Einrichtungen und der 
Wirkungskreis der Anstalt entwickelten sich unter 
Fiihrung von Martens sehr raach. Zu den urspriing- 

lichen Festigkeitsversuchen mit 
Metallen gesellte sich 1884 die 
Prufung von Papier und bald 
darauf aueli die von Oelen und 
verwandten Stoffen. Im  Jahre 
1895 ging die bis dahin unter 
besonderer Leitung. stehende 
Priifungsanstalt fiir Baumate- 
rialien an die Mechanisch-Tech- 
nische Yersuchsanstalt Ober. 
Das Arbeitsgebiet der so erwei- 
terten Anstalt wurde bald so 
umfangreich, daB Unterbrin- 
gungin einem Neubau erforder- 
lich wurde. Im Jahre 1903 
wurden Martens’ dahingehende 
Bestrebungen von Erfolg. ge- 
kront. Es enlstand das Kgl. 
Materialprufungsamt in Dahłem 
bei Berlin, in dem die bisheri
gen Abteilungen untergebracht 
wurden,. wahrend gleiehzeitig 
eine neue Abteilung fiir Me- 
tallographie entstand und die 

friihere Chemisch-Technische Yersuchsanstalt, die in 
der Berliner Bergakademie unter der Leitung 
Finkeners gestanden hatte, infolge des Todes des 
letzteren ais Abteilung fiir allgemeine Chemie dem 
Materialprufungsamt einverleibt wurde*}.

Durch diese Angliederungen war der erhebliche 
Fortschritt erreicht, daB samtliehe PrOfungsverfabren, 
meehanische und chemische, unter gemeinschaftlicher 
zielbewufiter Leitung in den Dienst des Material- 
prflfungswesens gestellt werden konnten, und daB

») VgL „Das Konigl M&terialprOfungssmt der Tecll- 
niseben Hochachoto Berlin", Denkschrift tur Eróffnnns 
vcn A. Mart en s uad M. G u t łi, BerKii: Julita Springer 1BOŁ
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gemeinschaftliches Arbeiten der yerschiedenen in das 
Materialpriifungswesen eingreifenden Fachrichtungen 
zum gleichen Zieł crmoglicht wurde.

Die Fruehtbarkeit dieser Yerhaltnissc wurde >elir 
bald auch von sei ten der einheimischen GroBindustrie 
erkannt, die Anstalten nach dem Mus ter des Materiał- 
priifungsamtes auf ihren Werken einricbtete, und 
ebenso von seiten des Auslandes, das sich bestrebte, 
ahnliche Anstalten wie das Matenalpriifungs.imt an 
yerschiedenen Stellen zu verschaffen.

.Marten?’ Name ist unzertrennlich mit dem KgL 
Materialpriifungsamt verbunden; es ist seine ureigene 
Scbopfung, sowohl hinsichtlieh des Aushaus der 
Maschinen und Apparate, ais auch der Organisation 
und der wissenschaftlichen Tatigkeit. Es ist fiir den 
Femerstehenden schwer, sich eine zutreffende Yor- 
stcllung von Martens’ Arbeitskraft zu machen. Er 
war unermOdlich tatig; selbst sein Erholungsurlaub 
war fiir ihn eine Gelegenheit, Arbeiten durchzufllhren, 
zu denen ihm sonst die Zeit mangelto. Aus seinem 
Urlaub sandte er StóBe von Zeichnungen und Ent- 
wtirfen zur Weiterbearbeitung und Ausftihrung an 
das Amt. Trotz dieser von ihm bewSltigten Arbeits- 
last vergaB cr nie einen Augenbliek das Hauptziel 
seiner Tatigkeit und unterschied gtreng zwischen 
Wesentlichem und TInwesentlichem.

AusgeprSgtes 1’flichtgeftłhl, Gewissenhaftigkeit, 
Grundlichkeit, Arbeitsatnkeit und ŻielbewuBtsein 
bildeten den Kern seines Wesens. Bei der Yerfolgung 
seiner Ziele stand er fest wie eine deutsehe Eichc und 
liefi sich durch niehts, auch nur um Haaresbreite, 
von seinem Wege abdrangen. Eine une'rschiitterliche 
Zuversicht in das Gelingen seiner 1’lane wich selbst 
in den schwierigsten Lagen nicht von ihm und filhrte 
ihn meist wiiklich ans Ziel. Er liebte es nicht, iiber 
seine Ziele und Piane zu sprechen, auch niclit seinen 
ihm ani nachsten stehenden Mitar bei tern gegeniiber, 
freute sieh aber um som ehr, wenn er auch ohne, Worte 
yerstanden und unterstiiUt wurde. Es war nicht seine 
Art, sein Inneres durch Worte zu erschlieBen; er 
liebte das viele Reden nicht, wie er iiberhaupt der 
AeuBerlichkeit und dem Schein ais schlichter gerade 
tlenkender Mami abgeneigt war. Auf Reisen und 
gemeittschaftlichen Falirten konnte er zuweilen wort- 
karg sein, und doch umgab seine Person dabei ein 
Ifauch einer schlichten, unausgesprochenen Poesie. 
Er freute sich wortlos an den Schonheiten der Natur, 
machte wortlos auf Yorgange in der Natur aufmerk- 
sam, freute sich an Tieren und Menschen und be- 
obachtete mit herzlicher Freude das Spiel der Kinder. 
Wenn er sich besonders wohl fiiblte, kennzeichnete 
er seine Stimmung durch einige kurze Bemerkungen 
in seinem geliebten meeklenburgischen Platt.

Das Hauptziel, das Martens yorsehwebtc, war die 
Fórderung der deutschen Industrie durch Starkung 
des Vertrauens der Yerbraueher, namentlich auch der 
ausl&ndischen, in die Gute deutscher industrieller 
Erzeugnisse. Um  dieses Ziel zu erreichen, ist die Aus- 
bildung zuYerlassiger Prufungsverfahren Yoraus- 
setzung, mit Hilfe derer ein unparteiisches und vom

subjcktiven Empfinden freies Bild iiber die Eignung 
der Ware gewonnen werden kann. Der Ausbildurg 
und Yertiefung der Prufungsvcrfahren und der da»i 
erforderiichen Maschinen und Vorrichtungen hat 
er deshalb seine Lebenstatigkeit gewidmet Er war 
immer schopferisch und gab selbst auf ihm ferner- 
liegenden Gebieten grundlegende Gedanken und 
Anregungen. In vielen Zweigen des im Materiał- 
priifungsaint vertretenen Arbeitsgebietes hat et | 
grundlegend gewirkt, ohne daB dies in die Oeffent- 
lichkeit gekommen ware. Es ist eine Unmóglichkeit, 
alles aufzuzahlen, was er hierbei geschaffen hat 

Bekannt ist, daB Martcns die mikroskopischc 
Untersuchung der Metalle seit 18781) in Deutschland 
zuerst planmaBig aufnahm und betrieb, und zwar 
unabhangig von den etwas fruheren Arbeiten von 
Sorby in England und Tschemoff in RuBland, die in 
Deutschland bis dahin unbekannt geblieben waren.
Es wird fiir die jungeren Yertreter der Metallographie 
schwer sein, sich ein Bild von den Schwierigkeiten 
zu machen, die Jfartens dam ais zu uberwinden hatte.
So muBte Jfartens sich zuerst selbst seine photo- 
gTaphischen Platten gieBen, um zu seinem Ziele za 
gelangen. Der mikrophotographische Apparat von 
Jlartens ist in miihevolier Arbeit mit den primi- 
tivsten lTilfsmitteln entstanden, bis er schlsefllich 
unter Mitwirkulig der Firma Carl ZeiB, Jena die 
jetzige Gestalt annalnn. Die Ausbildung der mikro- 
skopischen Yerfahren und mikroskopischen Metall- 
untersuehungen bildete Jahre hindurch die Be- 
schaftigung seiner auBerdienstłiehen, knapp be- 
messenen Stunden. Er muBte sie zum groBen Teil 
auf eigene Kosten weiterfiihren, ais ihm im Jahre 
1886 die dienstliche Weiterarbcit umnoglich gemacht 
wurde durch Schaffung einer „Abteilung zur Her
stellung von Schliffen fiir nukroskopische Inter- 
suchungen", die von der Mechanisch-Technkchen 
Yersuchsanstalt abgetrennt und an die Chentiseh- 
Techmsche Yersuchsanstalt der Bergakademie Berlin 
yerlegt wurde, weil angelilich solche Arbeiten nut 
von chemischen Sachverstandigen ausgefuhrt werden 
kiinnten. Die Folgę dieses Schrittes war, daB auf dera 
Gebiet der Metallographie das Ausland einen \er- 
sprung gewann. Es gelang Martens, erst im Jahre 
1898 durchzusetzen, daB die metallographischen \er- 
faliren in der ihm unterstehenden Mechanisch-Tecli- 
nischen Yersuchsanstalt wieder aufgenonuuen werden 
konnten. Yon da ab ist die Metallographie in diewr , 
Anstalt und in dem aus ihr hervorgegangenen Materii!- 
priifungsamt tatkraftig weiter betrieben worden.

Es ist unmSglich, die vielerlei maschinellen un<j 
sonstigen Yorrichtungen, die Martens entworfen 
in den Dienst der Untersuchung der Metalle und B»n- 
materialien gestellt hat, in einer kurzeń UebeisicW 
anzufiihren. Es seien hier nur erwahnt die Ausbildun? 
der Eichung von Prufmaschinen mittels Koatred- 
stabes, der Martenssche Spiegelapparat, die Eut-

*) Ceber die ersten Arbeiten to ii  Marteny
O. Bauer: Die Metalioeraphie (BaumatenaBW” ®
1904, 1, Jan., S. 1/6; IS. Jan., S. 17/20).
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wicklung der MeBdose. Bei der Entwicklung der 
Mfverfahren fiir Oele hat er namentlich bei der 
Ausarbeitung physikalischer Yorrichtungen grund- 
legend gearbeitct, ebenso bei der Ausbildung und 
Entwicklung der Priifmaschinen fiir Papier und 
Tertilstoffe. Ein Gang durch das Materialpriifungs- 
amt wird jeden von seiner unifassendeu Tatigkeit be- 
lehren; es wird wohl nur selten auf die Frage, ob dieser 
oder jener Apparat von Martens stanimt, eine ver- 
neinende Antwort erfolgen konnen. In letzter Zeit 
hat sich Martens besonders der Entwicklung von 
Vorrichtungen fiir die Kautschukpriifung gewidmet 
und Bahnbrechendes hervorgebracht. Er stellte seine 
Konstruktionen in uneigenniitzigster \V'eise der AU- 
gemeinheit zur Verfiiguug, ohne iiberhaupt daran zu 
denken, sie in irgendeiner Weise schlitzen zu lassen 
oder sonst Vorteile daraus zu ziehen.

Martena’ anerkannteUnparteilichkeit und GroB- 
zugigkeit verlieh seinem Worte Gewicht nicht nur 
im Inlande, sondern vor allem auch im  Auslande bei 
Beratungen Ober Materialpriifung und Lieferungs- 
bedingungen. Er war ein ausgesprochener Gegner 
des schematisehen oder diktatorischen Vorgehens 
bei Aufstellung von Materialvorschriftcn und hat 
leider nicht immer volles Yerstandnis gefunden, 
wenn er auf die Notwendigkeit hinwies, vor Auf
stellung solcher Bedingungen den Dingeu auf den 
Grund zu gehen, sich iiber den Wert der Angaben der

einzelnen Prufungsverfahren zur Beurteilung der 
Eignung des Materials Klarheit zu verschaffen, damit 
einerseits durch die Priifung zwar ein moglichst 
zutreffendes Urteil iiber die Eignung des Materials 
fiir den besonderen Zweck gewonnen, anderseits 
aber unnotige Erschwcnmg der Erzeugung und Ab- 
lieferung vermicden wlirde.

Strenge Sachlichkeit und Unzuganglichkeit per- 
sOnlichen Einflussen gegentiber waren die Richtschnur 
seiner dienstlichen Tatigkeit. Wohl inancher, der 
ihm bei Lebzeiten nicht die volle Anerkennung zuteil 
werden lieB, weil er nut den Kanten der Martens- 
schen Persónliehkeit in dieser Hinsicht in Beriihrung 
kam, wird ihm im Tode Gerechtigkeit widerfahren 
lassen.

Martens’ Liebe zur Natur, die ihm wohl seine auf 
dem Lande verbrachte Jugendzeit eingepflanzt hatte, 
bot ihm reine Genusse in seinem Garten und bei 
seinen Ileisen. Das ihm von seiner Gattin bcreitete 
Heim war der Sonnenschein in seinem Leben und gab 
ihmfrische Kraft zurErfullung seiner yerantwortungs- 
vollen Aufgabe. Ein kleiner, aber auserwahlter Kreis 
von Freunden, zu dem auch der verstorbene Dichter 
Seidel gehorte, gewalirte ihm Anregung.

Jetzt ruht Martens aus von seiner Arbeit auf dem 
friedlichen kleinen Dorfkirchhof Dąbiem an der Seite  
scines ihm im Tode vorausgegangenen Sohnes.

E. Htyn,

Ueber die Warmebehandlung der perlitischen Nickelstahle.
Von H a n s M eyer in Witten.

(Mitteilung aua dem Eisenhtittenmiinnischen Inatitut der Kgl. Techn. Hochschule zu Breslau.)
(Hierzu Tafel 34 und 35.)

I n der Reibe der Sonderstiihle nehmen die Nickel
stahle eine Sonderstellung cin. Das gilt in 

erster Linie fur die perlitischen Nickelstahle, d. h. 
fiir diejenigen, dereń Nickelgchalt bei einem Gehalt 
von 0,12 % Kohlenstoff 10 % und bei einem Gehalt 
von 0,8% Kohlenstoff 5 %  nicht iiberschreitet1). 
Aus praktischen Griinden*) kommen allerdings nur 
Stahle mit einem Nickelgchalt von 5 bis 6 % in 
Betracht, und nur diese sollen hier bchandelt werden. 
Infolge ihrer vielseitigen Verwendbarkeit*) werden 
diese Stahle schon in derartigen Mengen hergestellt, 
daB sie fast nicht mehr zu den Sonderstiihlen im cigent- 
lichen Sinne des Wortes gerechnet werden konnen.

Bei der ziemlich betrachtlichen Preiscrhohung, 
die das Eisen schon durch einen geringen Nickel-

Les Alliages Mśtalliąues 1906,

„  G uillet, a. a. O. S. 288. — C arpentor,
iaufield, Longinuir, Iron-Niokel-Manganese-Car- 
oon-Alioys, Iron Steel Mag. 1906, XI, 8. 100.

) Vgl. G uillet, a. a. O. S. 299. — M ars, Die 
spesialstahle, 1912, S. 359. — G eiger, Ilandbuch der 

and StahlgieSerei, 1911, Bd. I, S. 169. — S t u. E. 
, 7 ;  *• J»»-. S. 63; 1906, 1. Mai, a  565; 1909, 24. Mara, 
*•<•<; 19. Mai, S. 740. — Iron Age, 1905, Bd. I, S. 669. — 
Keves MetaUurgie 1908, S. 53.

zusatz erfahrt, muB dieser naturlich durch die Eigen
schaften des erzielten Materials durchaus gerccht- 
fertigt sein. Ein besonderei, fiir den Konstrukteur 
wertTOller Vorzug der Nickelstahle gegeniiber den 
gewOhnlichen Kohlenstoffstahlen ist weniger ihre 
erhohtc Festigkeit ais ihre im Yerhaltnis zur Festig- 
keit hohe FlieBgrenze, ohne daB durch den Nickel- 
zusatz die Zfihigkeit wesentlich beeintrachtigt ware.

Bei einer Durchsicht und einem Yergleich der 
in der Literatur angegebenen Festigkeitszahlen*)

*) Vgl. G uille t, Lcs AUiages M&ałliąues 1906, 
S. 298/309. — M ars, a. a. O. — ltu d e lo ff, 7. Bericht 
iiber Untersuchungen von Eisennickcllegierungen, Ta- 
belle 13, 29, 39, 40, 41. — W edding, Legierungen dea 
Eisens und Nickels, S. 50/2. — Ledebur nach R iley, 
St. u. E. 1889, Okt., S. 861; 1891, Marz, S. 264; 1899,
1.N o t . ,  S. 1021. — B ohny, S t u. E. 1909, 15. Sept, 
S. 1438. — Le C hate lier, Rerue de Mćtallurgie 1904, 
S. 581/8. — W aterhouse, Jonrn. Iron a. Steel Inst.
1905, Bd. II, S. 376. — C arpen te r, H ad fie ld , Long- 
m uir, a. a. O. — W aterhouse, Iron Age 1906, S. 490.
— R evillon , Revue de Mćtallurgie 1908, S. 66. — Dong- 
m uir, Journ. Iron a. Steel Inst 1909,1, S. 385. —Mc W il
liam  und B arnes, Journ. Iron a. Steel Inst 1911, S. 269.
— F ay  undB ierer, Proc. American Soc. Test Materials 
1911, S. 422. — C am pbell und A llen, American Soc. 
Test Materials 1911, S. 428.



1390 Stulił und Kucu. Ueber die Warmebehandlung der perlitfahen Niekdrtahlt. 34. Jahrg. Nr, 54.

von Niekelstahlen in Beziehung zu ihrer Warnie* 
behandlung erkennt man schon, in welch weiten 
Grenzen sieh die Eigenscliaften eines Stahls dureh 
Warmebehandlung yerandem Lassen. Ferner fallen 
dabei noch folgende Punkte auf:

1. Bei sehr vielen Proben sind genaue Angaben 
a b e r  die Gliihtemperatur nicht gem acht Daraus 
darf allerdings wohl noch nieht geschlossen werden, 
dali in allen diesen Fallen keine genauen Tem- 
peratunnesBungen vorgenommen sind.

2. Gluhtemperaturen unter 800 “ C kommen 
auBer bei den Yersuchen von K u d e lo ff ,  einigen 
von L e C h a te lie r  angegebenen Stahlen und bei 
den Yersuchen von F a y  urtd B ier er  und Cam p
b e ll  und A lle n  ziemlich selten zur Anwendung.

Abbildung 1. Kurve der beginnenden Femt- 
absclieidung nach Goerens und Meyer.

3. Bei einzelnen neueren Arbeiten, die den Ein
fluB der Warmebehandlung auf die Materialeigen- 
schaften zum Gegenstand haben, wird die gleiche 
Warmebehandlung auf Materialien verschiedenster 
ehemLschen Zusammensettung augewandt.

Das hat nun nicht seine llrsache darin, daB man 
sich^noch ganz im unklaren aber die zu wahlemle 
Warmebehandlung ware; es ist vielfach iti der 
Literatur darauf hingewiesen worden, daB ais ge- 
eignete Glahtemperatur eine wenig oberhalb des so- 
genannten oberen Haltepunktes, Ar, bei der Ab- 
kuhlung bzw. Ac, bei der Erhitzung, gelegene Tem
peratur ru gelten h a t Es ist das der Punkt, bei dem 
wahrend der Abkuhłung (Punkt Ar,) aus der festen 
Lfisung des Zetnentits (Fe,C) im Eisen die Aus- 
krisUllisation des Ferrits (Fe) beginnt, die beim 
unteren Haltepunkt (Punkt Ar,) beendet ist. Bei 
der Erhitzung ist die Bedeutung dieser Punkte die, 
daB beim unteren Haltepunkte (Punkt Ac,) die 
Lfisung des Ferrits beginnt, die beim oberen Halte
punkt (Punkt Ac,) beendet ist. Die Lage der Punkte

Ar, bzw. Ae3 ist in hohem MaBe mit der chemischen 
Zusammensetzung veranderlich. Neuerdhtgs hat 
O b e rh o ffer 1) wieder darauf hingewiesen, daB es 
beim Glahen von Eisen und Stahl zweckinaBig ist, 
den oberen Haltepunkt in nicht zu weiten Grenzen 
innezulialten. Auch fiir die Niekelstahle ist diese 
Bedeutung des oberen Haltepunktes, die iiberhaupt 
bis zu einem gewissen Kohlenstoffgehalt allgemein 
giiltig ist, nieht mehr unbekannt. Besondere Hin- 
weise darauf finden sich unter anderen neuerdings 
wieder bei Campbell und Allen. Eine Schwierigkeit, 
die sich aber der zweckmaBigen Warmebehandlung 
der perlitischen Niekelstahle entgegenstellt, ist dic 
ungeaUgeude Kenntnis der Lage der Punkte Ar, 
bzw. Ac, fur diese Stiihle oder, was dasselbe bedeutet, 
der Yeranderlicbkeit dieser Punkte des Eisen-Kohlen- 
stoff-Diagranuns dureh die verschiedenen Mangau- 
und Nickelgehalte der technischen Nickelstahle.

Die in der Literatur uber diesen Gegenstand ver- 
offentlichten Zahlen*) sind fast alle vermittels der Ab- 
kahlungskurvegewonnen. Gerade fur solche Umwand- 
lungen, die sich nicht bei konstanter Temperatur, 
sondern in einem kritischen Bereich yollziehen, ist 
diese Methode aber am wenigsten geeignet, und dem- 
gemaB hafton jenen Zalilen alle Mangel des Yerfahren? 
an. Auch zeigen sie wenig Uebereiustimmung.

Die Mangel der sogenannten therinischen Ana- 
lysc haben dazu gefuhrt, daB mail vielfach ihre Er- 
gebnisse mit denen einer genaueren Methode, der 
mikrographischen Analyse, gepriift und yergliehen 
hat. Der Grundgedanke des Yerfahrens ist der, 
daB man den Zustand von Probestiicken bei ver- 
sehiedenen Temperaturen dureh Abschrccken fest- 
hiilt und den Zustand mikrographisch bestiuuut. 
Fiir eine systematische Bestimmung der Tempera
turen der beginnenden Ferritabscheidung bei Eken- 
kohlenstoffiegierungeo ist dieses Yerfahren von 
Goercns und Meyer3) benutzt worden.

In Abb. 1 steli t die Linio AB dic Temperatur® 
der beginnenden Ferritausscheidung nach Goerens 
und Meyer dar. CB ist die Perlitlinie; sie bezeichnet 
die Temperatur, bei der die auł 0,95%  KohleiMtoB 
angercicherte feste Lfisung in das Eutektikum Perlit 
iibergeht.

In yorliegender Arbeit sollte in der von Goerens 
und Meyer angegebenen W eise unter Zugrundelegma

*) Ueber die Bedeutung dea Glfihens von StaMfwnt- 
guB, St. u. F.. 1912, 30. Mai, S. 889.

*) Osmond, Comptes Rendus 1894, Bd. 118, S. 533, 
und G u ille t, Les Alliages Metalliąues, S. 2i3. — 
B oudouard, llevue do Mi-tallurgic 1904, S. W- — 
G u ille t, Les Ailiages Mćtalliąues, S. 284. 
house, Juurii. Iron a. Steel Inst. 1905, Bd. II, S. 3i6- *" 
Mc W illiam  und B arnes, a. a. O. — Campbell a 
Allen a. a. O. — O sm ond, Journ. Iron a. Steel Inst. 1SH
I, S. 38. — A rnold, Joum. Iron a. Steel Inst. 1894, , 
S. 107. — Osmond. G u ille t, Les Ailiages Mćtalliq«» 
& 310. — Ho we. Proc. Am. Inst, Test. Materials 19H. 
S. 262.

*) Goerens und M eyer, Bestimmung der 
lungslinie des f-Eisens in ft- bzw. u-Eisen, St. u. t- *” > 
29. Juni, S. 1126.
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ihrer Ergebiiisse festgostellt worden, in welcher Weise 
eiu Mangan- und Nickclgehalt die Temperaturen der 
beginnenden Ferritabscheidung beeinfluBt

Sowohl Mangan ais auch Nickel konnen die Yor- 
gange, wie sie bei der Ferritausscheidung in Eisen- 
kohleństoffltgierungen auftreten, nicht qualitativ, 
sondern nur quantitativ bącinflusseii. Sie erniedrigen 
die Temperatur der Ferritausscheidung, wirken ihr 
also entgegen. Diesem Umstande ist dadurch Rech- 
nung getragen worden, daB die 1’roben vor dcm Ab- 
schrecken zur Erzielung des strukturcllen Gleich- 
gewichts mindestens 20 min bei der Versuchstem- 
peratur erhalten wurden.

Fiir die Feststellung des Einflusses des Mangans 
kam das Probematerial gemali Zahlentafel 1, fiir 
dic des Nickels das Probematerial gemaB Zahlen
tafel 2 zur Yerwendung.

Zahlentafel 3. Y ersucbsergebniB se.
f ......

Die FcrriUbseheiduuif Die FerHtńbaehHdung 1
Nr. bel der Abkiihlung Nr. bel der Abkiihlung

be^innt zwischen 
« C

begiunt zwUchen
® C

1 850 u. 840 12 830 u. 820
2 840 „ 830 13 760 „ 740
3 830 „ 820 14 780 „ 770
4 770 „ 760 15 810 „ 800
5 690 „ 680 16 790 ., 780
6‘) 790 ,. 780 17 770 „ 760
7 710 „ 700 (780 „ 770
8 700 „ 690 18 { oder 

1.770 ,. 7609 730 „ 720
10 800 „ 790 19 780 „ 770
11 770 „ 760

Hatten die Materialien Nr. 1 
Mangangehalt, so ware

bis 4 alle nur diesen

Zatiientalel 1. Zusam m ensetzung des Probe- 
m aterials.

.fcl C i %
Mn
%

81
%

P j S
% 1 %

ZuBUnd

1 0,35 0,91 0.075 0,040 0,035 geschmiedet
2 0,54 0,60 n. b. n. b. n. b. ,,
3 j 0,03 0,26 0,230 0,012 0,027 ,,
4 0,68 0,96 n. b. n. b. n. b. ••

Beginn der Ferritaua- 
soheidung lwi

890"
855“
820°
809“

Die Ergebiiisse der Versuche sind aber tur Nr. 1 
845 • C, fur Nr. 2 835 • C, fiir Nr. 3 825 • (', fur Nr. 4 
765 0 C. Aus diesen Zahlen wurde auf don EinfluB 
eines Mangangehalts auf die Temperat ur der beginnen- 
den F erritausscheidung in folgender W eise geschlossen:

Zahlentafel 2. Z u sam m en se tzu n g  dea P ro b e m a te r ia ls .

! .*»■ 0
%

SI
%

5!n
%

SI
%

p
%

s
X

Cu
%

Cr
%

Z ustami

5 0,10 5,48 0,52 0,17 0,011 0,020 0,10 —. geschmiedet
6 0,11 2,85 0,32 0,17 0,005 0,023 n. b. 0,35 „
7 0,14 4,75 0,68 0,20 0,010 0,020 0,12 — »»
8 0,15 4,62 0,93 0,20 0,010 0,030 0,10 — »»

. 9 0,15 5,05 0,29 n. b. n. b. n, b. n. b. — »»
! io 0,18 1,95 1,00 0,24 0,033 0,035 0,11 — „

n 0,13 3,47 0,51 0,14 0,010 0,012 n. b. — »»
12 0,26 1,03 0,74 0,29 0,041 0,044 0,092 — „
13 0,32 3,01 0,61 0,27 0,020 0,022 0,109 — „
14 0,33 3,00 0,41 0,21 0,010 0,010 rt. b. —
15 0,38 1,52 0,79 0,24 0,020 0,036 n. b. — „

: 16 0,45 1,58 0,83 0,155 0,010 0,025 0,11 — gegossen
17 0,46 2,40 0,65 0,294 0,030 0,012 n. b. — geschmiedet

j 18 0,48 1,95 0,87 0,235 0,018 0,025 0,12 _ gegoasen
18 0,50 1,25 1,05 0,20 0,017 0,022 n. b. — geschmiedet

0.1 % 
0,2 „ 
0,3 „ 
0,4 „ 
0,5 ,, 
0,0 „ 
0,7 „ 
0,8 „ 
0,9 „ 
1,0

Mangan

a  to

* J£, 'O

I I
E6*

5°
10»
15* 
20 9 
26* 
32» 
38° 
45° 
52 » 
60*

Es wurden zunaehst vergleichcnde Versuche 
zwischen Probestuckchen, die vor dem Absclirecken 
20 und 40 min bei der Yersuchstemperatur erhalten 
wurden, angestellt. Dabei zeigte sich, daB nach 
20 min das strukturelle Gleichgewicht praktisch 
erreicht war.

In Zahlentafel 3 sind die Ergebnisse der vor- 
geaommenen Yersuche zusammengcstellt.

Abb. 2 zeigt eine bei 7 3 0 6 C abgcsehreckte Probe 
des Materials Nr. 11 in 800facher VergroBerung. 
In diesem Materiał trat der Ferrit in vielen Fallen 
® besonders fciner Form auf, so daB zu seiner 
i eststellung starkere YergroBerungen erforderlich 
waren.

Das von Goerens und Meyer zu ihren Yersuehen 
wautzte Materiał besaB im Mittel 0,23 % Mangan.

Es ist also angenommen, 
daB, je hoher der Man
gangehalt wird, um so 
schneller dio eine Ausschei- 
dung des Ferrits verzogern- 
de Wirbung zunimmt. Be- 
rttoksichtigt man nun, daB 
der Mangangehalt von 
0,23%  der Proben von 
Goerens und Meyer eine 

Temperaturerniedrigung von 11 * O bewirkt, so laBt 
sich unter Benutzung der oben gegebenen Zahlen die 
Temperatur der beginnenden Ferritausscheidung auch 
berechnen. Nachstehend ist der berechnete Wert 
dem gefundenen Wert gegenubergestellt.

\r. Bereofaneter Wert Oefundt»ner
Wert

Ab-
■w ek-hung

1 890 — (35-11) “ =  848 « 845° +  3°
2 855 — (32-11) 8 =  834° 835® — 1*
3 826 — (13-11) 8 =  824° 825 • —  1»
4 809 — (57-11)“ =  763 " 765 » — 2»

Abb., 3 zeigt die Linie der beginnenden Ferrit*
ausscheidung fiir Eisen-Kohleiistoff-Łegieriuigen ohne 
M angangehalt Der Yerlauf dieser Kurve zeigt groBe

>) Daj Ergebnis dieser Probe wird vermutlieh dureh 
den Chromgehalt des Materials beeinfluBt.
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Annilhcrung an den einer Parabcl, wie die einpunk- 
tierte Parabel erkennen lafit.

Aus den Versuchen Uber das Materiał Nr. 5 bis 19 
wurde in gleicher Weise, wie es fiir Mangan geschehen 
ist, auch fiir den EinfluB eines Nickelgehaltes fol
gende Zahlentafel aufgestellt:

1.0 % Nickel
2.0 „
3.0 „
4.0 „
5.0
6.0

erniedrigt 
die beginnonde 

Ferritausscheidung 
um

32°
65“

100“

140“
185°
235"

In Zahlentafel -ł sind die aus der Kurve in Abb. 3 
und den Zahlentafeln Uber den EinfluB des Mangan- 
mid Nickelgehalts berechneten Werte fiir die Tem-

Abbikiung 3. linie der beginnenden Eerritftbscheidimg 
fiir reitie Kiaen-Kohłenstoff-Legierungen.

Zahlcntaiel 4. A bw eiehung iw isch en  berech- 
n e len  und gefundenen  W erten.

*b*ti£leh«>n ftir Jlerechuctcr j Oefun- | Abwei- ;
■ Nr. ! Nickel > M*ii£un W«rt deacr \ 

Wert fhu»sr
* C ! * c i « C * C 1 • C |

5 921—209 27 i ■= 685 : 685 j o i
6 920—95 16 =  809 785 +  24
7 918— 174 1 37 «  707 | 705 | +  2 1

! s 917— 168 54 — 695 695 i o !
9 917—187 15 i -  715 1 725 1 — 10 ,

i 10 915—63 60 ! -• 792 795 — 3 j
! u 919— 119 27 =» 773 765 +  8
: 12 i 909—33 41 i »  835 825 +  10
I 13 i 903—IW 33 I «a 770 : 745 : +  25 !
: 14 i 902—100 21 i -  781 ! 775 i! +  6
! 15 | 897—49 44 i *= 804 805 — 1 i
i 16 | 885—51 47 ! =  787 785 +  2
i 17 : 883—79 35 : =  769 j 765 ' +  4
- 18 879—63 50 i =  766 :| 773 oder

i +  l i 
oder j

19 875—40 64 ! *» 771
1 765 

: 775 I 
1

*- 
O

peratur der beginnenden Ferritausscheidung den ge
fundenen Werten gegeniibergestellt,

Man sieht also, daB die bezUglich des Mangsa- 
uud Nickelgehalts gemachte Annalmie den meisten 
Ergebnissen in hinreichender Weise gerecht wird. 
GrfiBere Abweichungen finden sich nur bei den 
Materialien Nr. 6 und 13. J5s muB dabei aber beruck- 
sichtigt werden, daB das Ergebnis von Nr. 6 durch 
den Chromgehalt yoii 0,36%  im Sinne der Ab
weichung becinfluBt ist.

Bisher ist in der voiliegeuden Arbeit beziiglich 
der thermisch bestimmten Haltepunkte der A,-Um- 
wandlung hauptsiiehlich vom Punkte Ar3 der Ab- 
kiihlungskurve gesprochen worden. Der Punkt Ac, 
der Erhitzungskurve wird bei hoheren Temperatura 
gefunden. Theoretisch mUBte Ac, bei der Tempera
tur beginnen, bei der Ar, beendet ist, und endigen bei 
der Temperatur, bei der Ar, beginnt. Ar, bezieht sich 
aber auf die Ausscheidung des Ferrits aus der festen 
Lflsung und Ac, auf dio Aufldsung des Ferrits in 
der festen Losung, nachdem diese aus dem vorher 
yorhandcneu Perlit entstanden ist. Diese Aufldsung 
bedarf aber ebenfalls einer gewissen Zeit; die Proben 
zeigen daher die Haltepunkte bei der Erhitzung 
bei hoheren Temperaturen ais bei der Abkuhlung. 
Die Differenz zwischen beiden Temperaturen nennt 
man Hysteresis. Sie ist um so grOBer, je groBer die
UnterkUhlung bei der Abkuhlung und dieUebcrhitzunj 
bei der Erhitzung ist. Mit steigendem Nickelgehalt 
w&chst daher die Hysteresis. Fiir den Gegenstand 
dieser Arbeit, die GlUhbehandlung der Nickels tihle, 
ist es mm aber von hOchstem Interesse, festzustellen, 
in welcher Weise die Yorgiinge bei der Erhitzung von 
denen bei der Abkiihlung abweichen. Auch hierfur 
liefert dio mikrographische Analyse ein geeignetes 
Mittel, da es ja m5glich ist, den jewciligen Zustand 
einer Probe durch Abschrecken festzuhalten. Es 
handelt sich also darum, festzustellen, wie lanse 
man eine Probe wahrend der Erhitzung bei einer 
bestimmten Temperatur erhalten muB, bis d&s 
strukturelle Gleichgewicht erreicht is t  Ais Merkmal 
dafUr, daB wirklich das Gleichgewicht der Gefiige- 
bestandteile erreicht ist, muB es angesehen werden, 
wenn eine solche Probe das gleiche Mengenverhilt.il!> 
der GefUgebestandteile aufweist, wie eine Probe. 
die wahrend der Abkuhlung bei der gleiehen Tem
peratur bis zur wahrscheinlichen Erzielung des 
strukturellen Gleichgewichtes erhalten wurde.

Aus einer Reihe von Yersuchcn ging herror, 
daB nach einer gewissen Zeit, im vorliegenden Falle 
bei schneller Erhitzung auf die Versuchstemperatur. 
etwa nach 40 min, auch bei der Erhitzung das 
strukturelle Gleichgewicht erreicht wird, daB 
die in dieser Arbeit ermittelten Temperaturen Ki 
den Beginn der Ferritausscheidung bei der Abkuhlung 
praktisch auch fur die becndete Luaung des Ferrits 
wahrend des Gluhvorgangs gelten, wenn dieser die 
Dauer eines gewissen Zeitminirnums Cibersteigt- 
Das gilt aber nur fur Materialien, deren Nickel- und
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Mangangehalt den der Stahle, die in dieser Arbeit in 
Frage kommen, nieht flberschreitet

Nachdem nunmehr auf metallographisehem Wege 
eine hinreichcnde genaue Kenntnis der fur die Warni e- 
behandlung der NickelstaMe wichtigen Temperatur 
der A,-Umwandlung ermittelt worden ist, soli zu- 
nachst eininal betrachtet werden, welche Bedeutung 
allgemein die A,-Umwandlung fttr die Gltthbehand- 
lung vo» Stahlen h a t Besonders eingehend hat 
Howe1) diese Frage untersucht, dic auch im iibrigeu 
oft behandelt worden ist8). Es soli hier nur kurz auf 
dic wichtigeren Punkte eingegangen werden.

Es ist bekaunt, daB gegossener Stahl ein grob- 
koriiiges Gefiige besitzt, dem man wegen seiner 
Eigenart den Kamen GuBstruktur gegeben hat. 
f-s ist fiir niedrige Kohlenstoffgelialte u. a. dadurch 
gekennzeichnet, daB die Ausscheidung des Ferrits 
nach bevorzugten Bichtungen, den Oktaederspalt- 
flachen des Austenits, erfolgt, so daB langgestreckte, 
vou chenen Flachen begrenzte Ferritgebilde ent- 
tteheiu Bei hoheren Kohlenstoffgehaltcn auBert sich 
dic GuBstruktur hauptsachlich darin, daB der 
Ferrit den iiberwiegend vorhandenen Perlit in Form 
von sehr groBen Zeilen umschlieBt. Beide Erschei- 
nungen wirken ungttnstig auf die Festigkeitseigen- 
schaften der betreffenden Stahle ein. Zur Beseitigung 
dieser GuBstruktur kann eine geeignete Gltihbehand- 
lung fiihren. Erhitzt man namlich solche Stiihle 
bis 7.ur Temperatur der A,-lTmwandlung, so wird 
der gesamte Ferrit in feste LiSsung Ubergefflhrt, 
und seine Ausscheidung geht bei der Abkiihlung 
unter neuen und zwar gttnstigeren UmsUinden ais 
beim Erstarren aus dcm SchmelzfluS vor sich. Diese 
V<irgiinge bei der Gluhbehandlung sind ja schon 
hSufig besprochen worden. Oft wurde aber den Aus- 
lulmmgen auch hinzugefugt, daB die Temperaturen, 
bei denen die giinstigsteu Neuausscheidungen des 
ferrits erzielt wurden, mit den m eist thermisch 
bestimmten der A,-Umwandlung nieht. iiberein- 
stinimend, sondern hoher gelegen seien.

Es niuB hier aber besonders betont werden, daB 
unter gleichen Gltthbedingungen, soweit es sich um 
dic Beseitigung der GuBstruktur handelt, stets die 
Temperatur der A,-Umwandlung die giinstigste ist, 
wenn nur die Gliihdauer so bemessen ist, daB nieht 
nur der Ofen, sondern auch das zu gluhende Stuck 
diese Temperatur erreicht und das strukturelle 
Gleichgewicht sich einstellen kann. Widersprechende 
Er^ebnisse konnen nur in der ungenilgenden Kennt- 
nis dieser Temperatur ihre Ursache haben. Andcr- 
seits ist cs wohl mfjglich, daB eine sehr lange dauemde 
Gluhung bei der Temperatur der As-Umwan<flung 
ein ungunstigeres Ergebnis hat ais eine kurze Gluhung 
bei hoherer Temperatur.

Erhitzt man einen Stahl von einer der hier in 
I rage konimenden Zusanunensetzungen, so erfolgt

') Howe, Life, history of network &n4ferrite grains 
■o wbon Steel, Proc. Am. "inst Test. Mai. 1911, 8. 262.

> 'S t Oberhoffer, a.a. O., und Mar*, Die Speiial- ttihle, 8. 92.

zunaehst bei der fttr seine Zusammensetzung kenn- 
zeichnenden Temperatur die Umwandlimg des Perl i U 
in feste Losung. Auch die feste l is t in g  befindot sieli 
im kristedlisierten Zustande und bildet,,Kdrneru, d. h. 
Aggregate gleich orientierter Kristalle, und zwar 
sind ilire KSrner bei der Temperatur der Entstehung 
der festen Losung am kleinsten. Mit steigender 
Temperatur und Gltthdauer nehmen sie an GroBe 
zu. Gleichzeitig aber schreitet auch dic A uflOsung 
des weichen und in groBen Kitrucrn ausgesehie- 
denen Ferrits weiter fort. Sobald diese Auflósung 
beendet ist, befindet sich der Stahl in einem Zustande, 
der ais der giinstigste sowohl fiir die H irtung ais 
auch fttr den Beginn der Neuausscheidung des 
Ferrits durch Abkiihlung angeselien werden muB. 
Der Umstand allerdings, daB bei weicheren Stahlen 
dieser Zustand erst bei wesentlich haheren Tem
peraturen ais die Bilduugstcmperatur der festen 
Lfjsung erreicht wird, laBt sie fttr die Hartung un- 
geeigneter erscheinen ais kohlenstoffreiehere Stahle1). 
Je schneller nun dieser Zustand erreicht wird, 
desto fcinkorniger ist die entstandene feste Losung. 
Wird sie weiter erhitzt, so wachseu ihre Komer mit 
zunehmender Temperatur und Gltthdauer. Abb. 4 
zeigt das Aussehen einer Probe m it 0,16%  Kohlen
stoff und 0,26%  Mangan, die auf 1200" C erhitzt 
und abgeschreckt wurde, in 160 facher YergrOBerung. 
Die gradlinigen Begrenzungen des Schnitts durch 
ein Aggregat gleich orientierter Kristalle nehmen die 
ganze Bildflache ein. Bei der Abkiihlung nun ist 
die Anzahl der Kristallisationsmittelpunkte fttr die 
Ferritausscheidung von der Korneranzahl der festen 
Losung abhangig. Bestand diese aus wenigen groBen 
Kornern, so erfolgt auch die Ferritausscheidung in 
wenigen groBen Korneru und umgekehrt Den Vor- 
gang kann man sich in folgender Weise denken: 
Die Ferritausscheidung beginnt zunaehst natflrlich 
nur an vereinzelten Stellen und schreitet dann fiir 
jede Temperatur immer nur bis zur Erreiehung des: 
betreffenden Gleichgewichts weiter fort. Besteht 
nun die feste LOsung aus sehr groBen Kflrnern, 
so ist das Bestreben der ersten yorhandenen Ferrit- 
ausscheidtingen, innerhalb dieser Korner weiter zu 
wachsen, groB und das Bestreben zur Bildung neuer 
Kristallisationsmittelpunkte daher klein. Bei kohlen
stoffarmen Stahlen, dereń Hauptgefiigebestandteil 
der Ferrit ist, nehmen nach bcendeter Ferritausschei
dung die FemtkOmer annahernd die Flftdie der vor- 
handen gewcsenen KOrncr der festen losun g  ein. 
Denn selbst, wenn in einem solchen Kom mehrere 
Kristallisationsmittelpunkte Yorhanden waren, ver- 
einigen sich die entstehenden Fcrritausscheidungen 
wegen ihrer gleichen Orienticrung zu einem cinzigen 
Korn, soweit sie nieht durch dazwischen gelagerten 
Perlit daran gehindert werden. Bei stark Oberhitztem 
Stahl und bei gegossenem Stahl, bei denen sich die 
feste Losung in einem durch Abb. 4 gekcnnzcich- 
neten Zustand befindet, seheidet. sich der Ferrit,

') VgL H annraann, Das Geftige des geharteten 
Stahts, St. u. E. 1912, 22. Aug., S. 1397; 5. Sept., S. 1490.
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da seine Kristallisationsgeschwindigkeit in der Rich- 
tung von Begrenzungsflachen derartiger Kristall- 
aggregate der festen Losung wesentlich gróBer ist 
ais in anderen Riehtungen, in langea, durch Perlit 
voneinander getrennten Nadeln aus, wie sie stets 
die iibliche (hiBstruktur zeigt. Bei Stahlen mit 
hóherem Kohlenstoffgehalt, bei denen Perlit der 
Hauptgefugebestandteil ist, fiihrt die groBe Kristalli- 
sationsgesehwindigkeit des Ferrits in herorzugten 
Riehtungen zur Bildung groBer Fcrritzellen, die den 
Perlit umschlieBen. Besteht dagegen die feste 
Losung aus kleinen Kornern, so kann das Wachstuni 
der Ferritkórner im fiuBersten Falle nur bis zum Um- 
fange der vorhandenen Kiirner der festen Losung 
fortsclireiten, ehe die Bildung neuer Kristallisations- 
mittelpunkte erfolgt. Die entstehenden Ferritkórner 
werden daher viel kleiner sein ais im ersteren Falle. 
Durch Gluhen unterhalb der Temperatur der A,-Um- 
wandlung kOnnen allerdings auch schon ausgesehie- 
dene kleine Korner gleiehe Orientierung anuehinen 
und sich zu groBeren vereinigen.

Folgender Yersuch mag zur Veranschaulichung 
des Gesagten dienen. Eine Probc eines Stahls mit 
0,3%  Kohlenstoff und 0,25%  Mangan wurde auf 
1100 * C erhitzt, sodami auf 840 0 C abgekiihlt 
und nach 15 min bei dieser Temperatur abgeschreckt 
Das Aussehen des ausgesohiedenen Ferrits zeigt 
Abb. 5. Eine zweite Probe des gleichen Materials 
wurde nur auf OSO 0 C erhitzt, dann auf 840 0 G ab- 
gekiihlt und nach 15 min abgeschreckt. In diesem 
Falle erfolgte die Ausscheidung des Ferrits in viel 
kleineren Kornern und von viel mehr Kristalli- 
sationsmittelpunkten ausgehend ais im ersten Falle, 
wie Abb. 6 zeigt.

Zur Beseitigung der GuBstruktur und Erzielung 
eines moglichst feinen Gefiiges hat man daher einen 
Stahl nur bis zur Auflosung des gesamten Ferrits 
in der festen Losung zu erhitzen. Ist man sicher, 
daB dieses erreieht ist, so ist weiteres Gluhen zweck- 
los und nachteilig. Da auch ein langes Gluhen des 
Stahls unterhalb der Temperatur der A,-Umwandlung 
sein Geffige grober macht, weil dabei kleine Ferrit- 
kOrner sich zu groBen vereinigen, so ware daraus zu 
folgern, daB eine moglichst schnelle Abkiihlung der 
gegliihten Gegenstande herbeizufiihren i s t  Fur den 
praktischen Betrieb ist aber hierbei zu berueksichtigen, 
daB eine zu schnelle Abkiihlung das Auftreten neuer 
schadliehen Spannungen hewirken kann, so daB man 
zur Erzielung gunstiger Gluhergebnisse diesem Um- 
stande Reehnung zu tragen hat

Aus dem Gesagten geht somit hervor, daB neben 
der Beachtung einiger ErwSgungen von praktischer 
Bedeutung die Kenntnis der Temperaturen der 
A3-Umwandlung das Wichtigste fur die Erzielung 
eines moglichst feinen Gef uges im Stahl is t  Aus diesem 
Grunde wurden Yersuehe zur Bestimmung dieser 
Temperaturen ausgefuhrt, die eine individuelle Be- 
handlung jedes Stahls ermBglichen sollen. Um die 
Benutzung der gefundenen Zahlen fiir die Prasis 
zu erleichtern, sind sie in Form von Zahlentafeln

zusamniengefaBt worden, aus denen durch lnter- 
polation die dazwischen liegenden Werte leieht zu 
ermitteln sind (vgl. Zahlentafeln 5 bis 9).

Um nun genauere Anhaltspunkte iiber die Brauch- 
barkeit der in dieser Arbeit aufgestellten Zahlen zu 
gewinnen, wurde eine Anzahl von GlQhversuchcn 
vorgenommen, bei denen neben dcm Gefiigc die 
Festigkeitseigenschaften in Vergleich miteinander

Zahlentafel 5. 
G liih tem p e ra tu ro n  in “ C der S tahle mit 
0 ,1%  K o h len sto ff  fiir v ersch ied en c  Mangan- 

un<i N ic lte lgeha lte .

Mckfl Manęan %

__ %___ 0,0 0.1 O.S ! 0,3 0,4 0,5 0,1! 0,7 | 0,S | 0,9 | 1,0

0,0 920 915 910 905 900 894 888 882 875 868* 860
0,5 904 899 894 889 884 878 872 86 6 859 852 844
1,0 888 883 878 873 868 862 856 850 843 836828
1,5 872 867 862 857 852 846 840 834:827 820812
2,0 855 850 845; 840 835 829 823 817 8101803 795.
2,5 838 833 828:823 818 812 806 800 793 786 77S
3,0 820 815 810 805 800 794 788 7 8 2 7 7 5 768 760
3,5 800 795 790 785 780 774 768 762 765,748740:
4,0 780 775 770 765 760 754 748 74 2 7 3 5 728 720
4,5 758 753 748 743 738 732 726 720 713 706698

5’0
735 730 725:720

1
715 709 703 697 690 683675

Zahlentafel 6. 
G liih tem p e ra tu ro n  in  0 C der S tahle mit 

0,2 % K o h len sto ff  fiir rc rsc h ie d c n e  Mangan
am i N ick e lg c h a lt e.

Nlfltel >lau*an %
0,1) 0,1 1 O,! . 0,3 : 0.( 0,5 | 0.8 0,7 | 0,# 0,9 I ł .

909 904 
893 888 
877 872 
801 856: 
844 839 
827 822 
809 804!

899:894 
883 87S 
867(802 
851 846 
834;829; 
817181
7991794 

89 784)779 774

888 882 
872 866 
856 850 
840 834 
823 817 
806 800 
788 782 
768 762 
748 742 
726 720 
703 697

876 869 
860 853 
844 837 
828 821 
811 804 
794 787 
776 769 
756 749 
736 729 
714 707 
691 684

8628.54 
846183$ 
830(822 
8141806 
797 7S9 
786772 
762-754 
742734 
722 714 
700 692 
677:669

Zahlentafel 7. 
G lu h te m p e ra tu re n  in  0 C der S tahle mit 

0,3 % K o h len sto ff  fiir v e rsch ied en e  Mangan 
und N ick e lg e h a lte .

0,0
0,5
1,0
1.5 
2,0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

0,0 O,! O.S j

906 901 896 
890 885 880 
8741869 864 
858 853 848 
841,836 831 
824 819 814 
; 806 801 796 
786 781 776: 
766 761 756 
744 739 734 
721 716 711

5 £ » n jtsn  %

0,3 0,4 | 0,5 0,6 ! 0,7 i 0,S j 0.S i W

891 886 880 874 868 861 854:84* 
875 870 864 858 852 845 838 830 
859 854 848 842 836 829 822 814 
843 838 832 826 830)813 806i79* 
826 821 815 S09 803796 789 731
809 804 798 792786:779 772;7t>4
91 786 780 774 768761 75474') 

771 766 760 754 748 741:734'-- 
751 746 740 734 728 721 714-W 
729 724 718 712706,699 692;6s4 
706 701 695 689 S83;676



Abbildung 2. Materiał XI, bei 780® abgeschreekt. Abbildung 4. Weicbe* FluBeisen, bel 1200° abgesehreela.

Abbildung 5. FluBeisen, auf 1000« erhitzt, bel *40* 
abgesehfeckt.

Abbildung C. FluBeisen, auf 9S09 erhitzt, bel S40# 
abgeschreekt.

Abbildung 7. Materiał I, u n gegluht. Abbildung 5. Materiał I, bei 700 0 gegłiibt.

„STAHL UND EISEN'1 1914, Nr. 34. Tafel 34.

Hans M e y e r :  Uebe r  die Warmebehandlung der  perlitischen Niekelstahle.
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Abbildung i a  Materiał I, bei "90» gtgliibt.AbbiMun* ». Materiał I , V I  W0» sregluht

AbWUiiriir li. Materiał U, tngegtuhtAbWMunS U . M itw U l I, bel 910'* re*U*bt-

Abbiktaag 14. M aterial.H. bel 'v*05 geg-Iuht. Abbildung 15. Materiał II. bei 775 » g t g « ‘-



Hans M e y e r :  Ueber  die Warmebehandlung der  perlitischen Niekelstahle.

„STAHL UND EISEN" 1914, Nr. 84. Tafel 35.

AbbUdoag- 21. Materia.1 III, bel GSO* geglubt. AbbiMun# 25. Materiał III, b*ł Ti©®



Abbłłdusg 23. Materiał Ul, bel $50* geglfiht. Abbildung 25. Kurbelwellt* aus Materia! III.

AbbUdaug' 2&. Materiał I V, auiejfUibt. AbblWimjr 27. Materiał IV, bei 730° gejfliiht.

AbbiUlunif 23, Materiał I V, bel 770° gejfłSbt AbbUdung 29. Materiał IV, bei 10i0» (feę!ał»t

Abbliilłinę 31* Kerbseblagju-ofceii voh Materiał IV.
Obere Reihe mU fistiłndlger Głuhdauęr, untere Reihe mit 2I/*«ta«d%er G-łałKłauer.
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Zahlentafel 8.
G luhteraporaturen d e r S ta h lo  m it 0,4 % 

Kohleustoff fu r versch ied o n e  M angan- und 
N icko lgeha lte .

Manifan %

% 0,0 0,1 0,2 0,3 OA 0,6 | 0,6 i 0,7 i 0,8 I 0,9 1,0

O.0 894889 884 879:874 808862 856 849 842 834
0.5 878 873 868 863 858 852 840; 840 833 820 818
1,0 802 857 852 847 842 830 830:824 817 810 802
1,5 840 841 830 831 836 820 814 808 801!794 780
2,0 820 824 819 814 809 803 797:791 784 777 769
2,5 8121807 802 797;792 780:780 774 7071760 752
3,0 794 789 784 779:774 768 702 756 749>ł2 734
3,5 774 709 704 759 754 748 742 736 729 722 714
4,0 754 749 744 739:734 728 7221710 709 702 694
4,5 732 727 722 717 712 700 700 094 687 680 672
5,0 709 704 699 094 689 083 077 671 604 657

1 1 I i
649

Z ah len tatel V.
G liihtem peraturen in 0 C dor S tah lo  m it 

0,5% K ohlenstoff fu r v e rsch ied en e  M angan- 
und N ick e lg ch a lte .

Sfetel Mangan %

% 0.0 | 0,1 j 0,2 | 0,3 j 0,4 | 0,5 : 0,6 | 0,7 0,8 j 0,9 1,0

0,0 87s| 87o| 86518601855i 849| 843| 837 830823 815
0,5 859 854! 849:844:839 833 827 821 814 807 799
1,0 843 838:833:828:823 817:811:805 798 791 783
1,5 827 822 817 812 807 801:79ó|789 782 775 707
2,0 810 805 800:795 790 784:778 772 705 758 750
2,5 793 78S.783 778,773 707:701 755 748 741 733
3,0 775 770 785l760l 755.749 743:737 730 723 715
3,5 755 750.745; 740 735' 729 723 717 710 703 095
4,0 735 730.725:720!715 709,703 697 690 083 675

i 4,5 713 708 703 098! 693:687! 081| 075 668 661 653
3,0 690:685 680! 075 670 604 658 602

i 1 i 1 i i |. .
645 638 030

gestellt wurden. Es ist ja augenscheinlich, daB so 
durchgreifende Aenderungen des GefUges, wie sie 
das zweekmaBige Ausgliihen gegossenen Stahłs be- 
wirkt, sich auch in den Festigkeitseigensehaften des 
Stahls in vorteilhafter Weise bemerkbar machen 
miissen. Diese Tatsache ist ja auch Mnreichend be- 
kannt Es ist nun allerdings nicht ohne weiteres 
anzuiielunen, daB das feinste metallographische Ge
fiige sich in einem HuehstmaB samtlicher erwflnsch- 
ten Festigkeitseigensehaften auspriigen miiBte. Eine 
Weinigung solcher Eigenschaften, die einen Stahl 
fiir seiuen Yerwendungszweck geeignet machen, 
muB aber seine Gilte entscheiden.

Fur die Yersuche standen zunachst drei Stiieke 
geschmiedeten Nickelstahls folgender Zusammen- 
setzung zur Yerfiigung:

V I Mn IlerecbneteV GluljtpmfMTitur
% % .-O • C

0,18 1,95 1,00 792
0,50 1,25 1,05 771
0,14 4,75 0,08 707

lis wurden daraus Probesttteke in einer Gas- 
muffel bei Yerschiedenen Temperaturen gegliiht, 
und zwar je zwei Proben bei der gleichen Tem
peratur. Die Temperatur der Oefen, die sich ver- 
imttełs einer Feinregelungsvorrichtung fiir dic Yer*

XXXIV.,,

brennungsluft sehr gut einstellen lieB, wurde mit 
einem Le Chatelierschen Thermoelement ttberwftcht

Fiir die Gliihdauer kam nicht nur in Betraclit, 
daB die oben naher gekennzeichneten YorgSnge 
moglichst yollstUndig verliefen, sondern die zu er- 
wartenden Unterschiede fiir die yerschiedenen Tem
peraturen sollten sich auch moglichst deutlich aus- 
pragen konnen. Aus diesem Grunde wurden dio 
Proben 5  st bei den yerschiedenen Yersuchstempera- 
turen erhalten. Nach Beendigung der Gliihung wurdo 
der Ofcn abgestellt, und die Proben crkalteten im 
Ofen. Natilrlieh sind f a r  samtliche in dieser Arbeit 
miteinander yerglichenen Proben stets gleiche Yer- 
suchsbeUingungen gewahlt, soweit niehts anderes 
angegeben ist.

Da, wic erwahnt, die drei zuerst untersuchten 
Materialien in geschmiedetem Zustande vorlagen, 
so wurde von Anfang an nicht damit gerechnet, daB 
dic ziemlich langen Gliihungen eine bemerkenswerte 
Yerbesserung des Materials, d. li. also sowohl des 
Gefuges ais auch der Festigkeitseigensehaften, be- 
wirken konnten. Es handelte sich yielmehr nur 
darum, aus der Gefugeveranderung einen SchluB 
auf die Lage der Umwandlungstemperatur zu er- 
moglichen und ferner festzustellen, bei welchcn 
Gluhteinperaturen eine bemerkenswerte Verschlech- 
terung des Materials eintrate.

Die Gliihtemperaturen fiir das Materiał I, dessen 
Umwandlungstemperatur zu 792 0 C berechnet wurde, 
waren 700, 760, 790, 810, 830, 860 und 910" C. 
Das Aussehen des ungegluhten Materials zeigt Abb. 7. 
Abb. 8 zeigt das Aussehen der bei 7 0 0 4 C gegliihten 
Probe. Eine Yerfeinerung ist nicht eingetreten, je
doch ist der Perlit ktimig geworden und in eigen- 
artigen Schniiren angeordnet Die bei 760 0 (! ge- 
gliihten Proben zeigen das feinste Gefuge und weisen 
auch eine deutliche Yerfeinerung gegeniiber dem un- 
gegliihten Materiał auf (vgl. Abb. 9). Auch das bei 
790 0 C gegliihte Materiał (vgL Abb. 10) besitzt ein 
feineres Gefiige ais das ungegliihte Materiał. H it 
steigendeu Temperaturen triu  aber von 790 “ C an 
eine starkere Yergroberung des Komes ein. Abb. 11 
zeigt das Gefiige der bei 910 0 C gegliihten Proben. 
Dem Gefuge nach wiirdo die Umwandłungstcm- 
peratur zwisehen 700 und 790 ” C liegen.

Die Ergebnisse der Festigkeitsuntersuehungen, 
und zwar die ZerreiBfestigkeit F , die FlicBgrenze Fg, 
die Dehnung D in % auf eine MeBlange von 150 mm  
bezogen, die Kontraktion K und die Brinellsche 
lłartezahl II sind in Zahlentafel 10 zusammengestellt. 
Die Zalilen stellen Mittelwerte aus je zwei gut iiber- 
einstinmienden Yersuchswerten dar.

Die Ergebnisse der Festigkeitspriifung sind in 
Abb. 12 schaubildlicłi zusammengestellt; die Abbil
dung zeigt ebenfalls die Kurve der KorngrOBen.

Yergleicht man die Festigkeitszahłen miteinander, 
so findet man, daB die Festigkeit durch Gliihen kaum  
yeriindert wird. Die FlieSgrertze aber nimrat durch 
Gliihen bei 700 * G, also nnterhalb der Umwandlungs
temperatur, nicht unbedeutend ab. Bei 760* C

179
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Zahlentafel 10. Y ersuehsergebn isse .

Oluh-
tenipcratur

• c
F

kg <)inm kg/qmm
l>

%

K

%
u

uugegliiht 56,3 39,5 23,97 . 64,25 161,6
700 55,8 32,0 26,0 63,85 154,87
760 54,4 37,7 26,1 64,23 151,52
790 54,7 36,2 27,7 63,98 151,42
810 54.7 36,4 27,3 62,6 148,52
830 54,7 36.3 25,8 62,15 152,86
860 55,5 35,4 25,3 63,03 156,33
910 54,6 33,9 27,S 63,15 154,96

erreicht sie aber fast wieder ihren Hóchstwcrt, ura 
von da an langsam, aber stetig abzunehmen. Die 
Dehnung nimmt durcli das Gliihen etwas zu. Bei 
790" C besitzt die Kurve der Dehnungen eineu

sciiarfe Begrenzung verloren haben. Auch der Perlit 
hat sich verandert; er ist kom ig geworden, wie Abb. 17 
in lOOOfacher YcrgroBerung deutlich erkennen 
laBt Die bei 700 • C gegluhten Proben (s. Abb. 14) 
zeigen ein fQ r Gluhtemperaturen unterhalb der Um* 
wandlungstemperatur kennzeichnendes, namlich sehr 
verworrenes Gefiige. In diesem Falle ist neben dem 
stark kćirnigen Perlit der Ferrit in teilweise ziemlich 
groBen K om em  vorhanden. Es liegt hier der Fili 
vor, daB beim Gliihen unterhalb der Umwandlungs- 
temperatur klcinc Ferritkómei sich zu gróBereu 
zusatnmengezogeu haben. Die bei 750 0 C gegluhten 
Proben zeigen wieder ein normales Gefiige, das 
allerdings wegen der langen Gluhdauer nicht so fein 
ist wie das des ungegluhten Materials. Noch feiner 
ais bei diesen Proben ist der Ferrit in den bei 775 • C
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Abbildung 12. Ergcbnisse der Festigkeitsprilfung 
an Materia! I.

Abbildung 10. Ergebnisse der F estigkeitsprufuD g 

an Materiał II.

Hóchstwert, der aber auch bei 910 * C noch einmal 
erreicht wird. Dic Kontraktion wird dureh das 
Gliihen nur wenig veriindert Ueber 7 9 0 0 C hinaus 
scheint sie irtdessen dauemd abzunehmen, soweit 
sieh das bis zu den gewśihlten Gluhtemperaturen er
kennen laBt. Die Kurre der Hartezahlen yerlauft 
ahtdich der der Festigkeitszahlen, bis auf eine grOBere 
Abweichung bei 810 • C. Die Festigkeitszahlen lassen 
zwar keinen bestimmten SehluB auf die Temperatur 
der A,-Umwandlung zu, doch deutet besonders die 
FlieBgrenze darauf hin, daB diese Temperatur nahe 
bei 700 * C liegen muB, was mit dem mikrographisehen 
Befunde Ubereinstimmen wiirde.

Ftir das Materiał II, dessen Umwandlungstem- 
peratur zu 771» C berechnet war, wurden fol
gende Gliihtemperaturen gew&hlt: 650, 700, 750, 
775, 800, 830 und 880 * C. Das Aussehen des unge
gluhten Materials zeigt die Abb. 13. Die bei 650 6 C 
gegluhtea Proben zeigen den ungegluhten gegeniiber 
nsofern eine Aenderung, ais die FerritkSmer ihre

gegluhten ausgeschieden (vgL Abb. 15). f In diesem 
Falle sind allerdings die gebildeten Zeilen etwa* 
groBer ais bei den yorhergehenden Proben. Abb. 1& 
zeigt in lOOOfacher VergrOBerung, daB der Perlit 
in den bei 775 0 C gegluhten Proben wieder in not- 
maler, namlich lamellarer Weise gebildet ist Mit 
steigenden Gluhtemperaturen nehmen nun die Femt- 
korner an GriiBc zu, und auch die gebildeten Zeilen 
wachsen auBerordentlich schnell, wie Abb. 16 u 'a 
einer bei 8 8 0 0 C gegliihtcn Probe zeigt Aus dem 
mikrographisehen Befund ware also zu schlieBen. 
daB die Umwamflungstemperatur zwischen 750 im# 
775 • C gelegen is t

Die Ergebnisse der Festigkeitsuntemcbiug®  
in Mittelwerten sind in Zahlentafel 11 zusamffif°- 
gestellt und in Abb. 19 schaubildlich dargete"’- 
Yergleicht man dic Festigkeitszahlen miteinander, 
so sieht man, daB bei diesem Materiał sowohl die 
Festigkeit ais auch die FlieBgrenze dureh Gliihen 
unterhalb der Umwandlungstemperatur abnehmen.
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Zahlentafel 11. Y erB uchsergebnisse .

omh. p Fs D K utemperatur
»C kU/umm . % •i

ungegluht 80,2 49,6 16,77 52,28 235,4
650 61,2 38,9 21,03 55,23 190,62
700 65,8 36,9 18,43 54,25') 192,36
750 74,8 41,3 17,14 42,45 210,13
775 73,2 41,4 16,8 43,7 205,15
800 75,9 41,2 10,17 40,35 215,57
830 75,6 41,1 15,77 40,18 216,22
880 76,8 40,4 16,33 36,08 222,20

Die FlieBgrenze steigt bis zur Gluhtemperatur von 
775 • C wieder an und verandert sieli bis zu der 
gew&hlten Huchsttemperatw kautn noch. Es scheint 
mdessen, daB bei der Temperatur von 775 • C 
der Wendepunkt fur die K unre der Fliefigrenzen 
liegt von dem aus sie zu niedrigeren Werten ab- 
fallt Die Kurve der Festigkeit steigt von 650 9 C 
bis zur gew&hlten HOchsttemperatur st&ndig an, 
zeigt aber bei 775 • C eine U nstetigkeit Die Dehnung 
sowohl ais auch die Kontraktion nehmen dureh 
Gliihen bei 650 0 C beide zu. .Mit steigenden Gliih- 
temperaturen aber nehmen dann beide ab, und be
sonders die Kontraktion fallt betriichtlieh unter den 
uisprungłichen W ert Die Kurye der Ilartczahlen 
Ycrlauft ahnlich der der Festigkeitszahlen.

Zusammenfassend lalJt sich iiber die Wirkung 
des Gliihens auf das Materiał sagen, daB es dadurch, 
und zwar wohl infolge der laugen Gliihdauer, ver- 
schlechtert wurde. Yon den gegluhten Proben aber 
zeigen die bei 750 und 775 9 C gcgliihten wohl die 
beste Yereinigung von Festigkeitseigenschaften. Aber 
&ueh die bei 6 5 0 9 C gegluhten Proben wurden, da 
ihre FlieBgrenze noch verhaltnismaBig łioch liegt, 
ein gutes Materiał abgebcn. Der eigenartige Verlauf 
der Festigkeitskuryen erkliirt sich daraus, daB bei dem 
vorliegenden Materiał der Perlit der Iiauptgefuge- 
bestandteił is t  Wie schon oben gezeigt wurde, ist 
dieser Perlit dureh Gluhen unterhalb der Umwand- 
Inngstemperatur kfirnig gcworden. Dieser Yorgang 
ist so zu yerstehen, daB sowohl die Ferrit- ais auch die 
Zementitlamellen sich zusammengezogen und da
durch vergróbert haben*). Infolgedessen ist der 
Perlit weicher gcworden, wie aus den Kurren der 
Abb. 19 deutlieh heirorgeht. Dieser ITinstand ist 
bei der Gliihbehandlung von Materiał m it hoherem 
Kohlenstoffgehalt zu beriicksichtigen. Handelt es 
sich dabei um dic Bcseitigung der GuBstruktur, so 
kommt ais Gluhtemperatur natiirlich nur die Tem
peratur der A,-Umwandlung in Betraeht. Liegt aber 
das Materiał in Yerfeiuerter Form vor, und beabsich- 
ugt man, ihm durch Gluhen eine hohere Dehnung 
Md Kontraktion zu Tcrschaffen, so ist es zwcek- 
miBig, den lamellaren Perlit durch GKihen bei m 6g-

') En* der Proben ist in der Markę gerissen. Der
* weickeade Wert fiir die Kontraktion ist Ton der Mittel- 
iwung »B9res<'blossen.

! Vgl. Ooerens, Einfukrunz in die Metallographie, 
& 166. Halle 1906.

lichst niedrigeu Temperaturen in kornigen Perlit 
(iberzufuhren.1)

Die Gliihtemperaturen fur das Materiał III, 
dessen Umwandlungstemperatur zu 707 • C bercch- 
net wurde, waren 650, 680, 710, 720, 740, 780, 830 
und 850 9 C. Die letzte Prube wurde aber nicht wie 
die anderen Proben 5 st lang bei der gleichen Tem
peratur gegliiht, sondern sie wurde nur 2 st boi 
850 • C gegliiht, darauf auf 7 1 0 9 C abgekiihlt und
3 st bei 7 1 0 0 C gegliiht Abb. 20 zeigt das Aussehen 
des ungegliihten Materials. Das bei 650 0 G gegluhte 
Materiał zeigt keino Yerfeinerun^ des Ferrits,- und 
der Perlit ist in Schniiren angeordnet, wie das auch 
bei Materiał I der Fali war. Ein iihnlichcs Aus
sehen zeigen die bei 680 9 C gegluhten Proben, doch 
ist der Ferrit etwas feiner geworden (s. Abb. 21). 
Die bei 710 0 G (s. Abb. 22) und bei 720 “ C gcgliihten 
Proben zeigen ein auBerordentlich feines Gefiige. 
Bei dem yorliegenden Materiał vollziehen sich offen- 
bar infolge des hohen Nickelgchaltes die Umwand- 
lungen sohr langsam, so daB die lange Gliihdauer 
nicht ausreichte, um wieder eine stilrkere Ycrgro- 
berung des Materials zu bewirken. Mit steigenden 
Gliihtemperaturen nimmt darni die KorngróBe des 
Materials wieder stetig zu. Abb. 23 zeigt das Gefiige 
der bei 8 5 0 9 C und darauf ohne yorherige vołlstan- 
dige Abkuhlung bei 7 1 0 0 C gegluhten Proben. 
Naturlich muB das Gefiige der Gluhtemperatur von 
8 5 0 0 G entsprcchcn. Die Mittelwerte der Festig- 
keitszahlcn fiir dieses Materiał gibt die Zahlentafel 12 
wieder; in Abb. 24 sind sie schaubildlich zusatnmen- 
gestellt Diese Abbildung zeigt auch den Verlauf 
der Veranderungen der KomgroBe.

Der EinfluB des Gliihens auf das Materiał zeigt 
sich in einer Zunahme der Festigkeit bis zur Gluh
temperatur von 680° C, wahrend gleichzeitig die 
FlieBgrenze abnimm t Wahrend nun von 680° C 
an die Festigkeit stetig abnimmt, steigt von dieser 
Temperatur an die FlieBgrenze und erreicht bei 
740 • C ihren lłochstw ert Von da an nimmt auch 
sie -wieder stetig ab. In iihnlicher Weise wie dic Kurvo 
der Festigkeit verliiuft die der Hartę. Die Dehnung 
und Kontraktion nehmen durch das Gluhen bei 
650 9 G ziemlich stark ab. Yon dieser Temperatur an 
steigt dann die Dehnung in ziemlich unregelmiiBiger 
Weise. Bei 7 2 0 0 C geht sie iiber ihren ursprungłiehen 
Wert hinaus, um aber noch weiter zu steigen. Die 
Kontraktion aber erreicht bei 7 2 0 9 C ihren Hóchst- 
wert und fallt von da an stetig. Wahrend dic mikro- 
graphische Untersuchung darauf schlieBen liiBt, 
daB die A,-Umwandlung ctwa zwischen 710 und 
720 9 C vor sich geht, deutet zwar die Kurve der Kon- 
traktionen auch auf diese Temperatur hin, indessen 
sind, besonders bei Bcriicksichtigung der Werte fiir

ł ) Wahrend der Prucklegung dieser Arbeit erschien 
ein Aufsatz „Ueber den kornigen Perlit und seine Be- 
dentang fiir die Warmebehandiang des Stahles“ ron 
H aneinaun und Morawę (St. u. E. 1913, 14. Aug., 
S. 1350). dessen Ergebnisse teilweise mit den in irorlie- 
gender Arbeit mit geteilt en Beobachtungen flberei nst imra en.
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Zahleatafel 12. Y ersuchaergobnisse .

GłUh- 
temperatur 

9 0

F r «

%

K

%
U

ungegluht 53.8 38,9 24,73 64,7 159,62
6501) 63,3 32,7 16,94 50,65 179,16
680 66.5 26,6 20,84 55,7 193,5
710 59.8 34,3 21,1 66,75 177,9
720 57,9 34,4 25,17 67,6 164,89
740 54,2 37,2 24,77 66,28 157,59
780 52,1 37,1 26,57 65,4 150,58
830 51,9 36,2 27,33 65,48 151,7

850—710 31,7 33,9 26,07 64,75 149,98

die FlieBgrenze, die Festigkeitszahlen fiir die hoheren 
Glahteuiperaturen ebenso giinstig wie die fiir die 
genannten Temperaturen.

Abbildung 24.

1 &  W8 W  ~W  SSPĆ 
T c /trp e v ? *r in  V

Ergebnisse der Festigkeitsprufung 
an Materiał III.

Die beiden Proben stimmen scblecht uberein: 
F ł'«  II K

kf/umio kifi.jmin % %
1. Probe 60,9 28,5 19,4 55.7
2. Probe 65.6 36,9 14.47 45,6

Die GUihversuche an den Materialien Nr. I bis III 
lassen also keine sehr deutliehen Schliisse auf die 
Lage der Temperatur der Aj-Umwandlung zu, was 
einmal darauf zuriickzuftihren ist, daB das Materiał 
schon in yerfeinerter Form yorlag. Anderseits aber 
pr&gt sieh auch in den durch dic ZerreiBprobe ge- 
wonnenen Festigkeitszahlen eine Verieinerung des 
Gefiiges nicht in sehr scharfer Weise aus. Yiełmehr 
ist das bei stoBweiser Beansprućhung der Fali, worauf 
haufig hingewiesen ist. Die Kerbschlagprobe in ihrer 
Anwendung auf cin Materiał, das im gegossenen Zu- 
stande yorliegt und durch Gliihen yerfeinert wird, 
scheint darum eher geeignet zu sein, einen Riick- 
schluBauf die Lage der Temperatur der A,-Um- 
wandlung zu crmogliclien. Derartigcn Ver-suchea 
sollte das Materiał IV yon folgender Zusammen- 
setzung dienen:

C NI Mn Cu
%

0,23
%

3,03
%

0,74 0,135

p s
% %

0,0330,010

Das Materiał III ist noch deswegen von lnteresse, 
weil es zur Herstellung einer groBen Welle gedient 
hatte, die beim Krópfen Risse bekani. Ais Festig
keitszahlen fiir Proben von dieser Welle waren 
folgende Zahlen angegeben worden:
F W 61,7 kg/qmm, Fg =  39,8 kg/qmm, I) =  17 %.

K =  41,3 %.
Der Wert far die FlieBgrenze ist sehr gut, doch 

sind Dehnung und Kontraktion sehr niedrig. Ais 
Ursaehe der RiBbildung waren drtłiche Ursacben 
festzustellen, doch zeigt das Gefuge der Welle 
(Abb. 25) deutliche Ueberhitzungserscheinungen.

Dieses Materiał lag in Form eines runden GufS- 
blocks vor. Seine Form und die Yerteilung seiner 
Lunker gestatteten es nicht, andere Proben daraus 
herzustellen ais kleine Schlagprobcn mit einem 
Durchmcsser von 10 mm Q . Es wurden aus dem 
Błock Probestucke herausgeschnitten, die alle svm- 
metrisch zur Blockmitte lagen. Dadurch sollten 
durch Seigerungen bewirktc Ycrschiedcnheiten in 
der Zusammensetzung zwischen Blockmitte und 
Blockrand, wie sie bei gegossenen Blóckcn haufig 
sind, nach Mogliehkeit ausgeschaltet werden. Die 
Probestucke wurden, wie oben beschrieben, in der 
Gasmuffel gegliiht und dann aus jedem Stiick zwei 
Schlagprobcn hergestelit. Wegen der geringen Ab- 
messungen der Probestucke schien eine Gluhdauer 
von 2l/» st dazu attSZureichen, daB sieli die durch die 
Gliihtempcnitur bewirkten Unterschiede in Gefuge 
und Sehlagfestigkeit dcutlich auspr&gen konnten. 
Die Gliihtemperaturen waren 620. 070, 700, 730, 
750, 770, 790, 810, 840, 870, 900, 930, OSO und 
1050 * C. Ais Temperatur der A3-Umwandlung 
war eine Temperatur yon 770 0 C bereehnet 
worden.

Das Gefiige des ungcgliihten Materials (s. Abb. 20) 
zeigt die kennzeichnende GuBstruktur; sic iiberwiegt 
im Gefuge bei den beiden untersten Gliihtemperaturen 
von 620 und 670 • C. Die bei 700 und bei 730 • C 
(s. Abb. 27) gegliihten Proben zeigen eine Yerfei- 
nerung, jedoch sind die Spuren der Guli-struktur 
in Form von bevorzugten Kristallisationsrichtungen
noch unycrkennbar. Die bei 750 * C gegliihten 
Proben zeigen eine starkę Yerfeinerung des Gefiiges 
jedoch deutet die Yerteilung des Ferrits und Perlits 
noch auf die GuBstruktur hin. Das bei 770 * C ge- 
gliihte Materiał (s. Abb. 28) zeigt ein sehr verfei- 
nertes Gefuge und normale Yerteilung von Ferrit 
und Perlit. Ein ahnłiches Aussehen zeigen die bei 
790 und bei 810 • C gegliihten Proben, doch hat d;f 
KorngroBe der letzteren schon etwas zugenonuuen.



Jlit steigenden Gluhtemperaturen wiiohst die Korn- 
groSe dann weiter. Die boi 930 8 C gegluhten Proben 
zeigen wieder die ersten Anzeichen von GuBstruktur, 
die bei 1050® C (s. Abb. 29) sclion wieder ziernlich 
ausgepragt vorhanden ist. Die mikrographisehe Un- 
tersuchung laBt sehr deutlich darauf sehlieBen, daB 
die Aj-Umwandlung bei der berechneten Tempe
ratur von 770° C Yollzogen ist.

Die Zahlentafel 13 
gibt die spezifisehe 
Sslilagarbeit fur die 
Proben in mkg/qcm 
wiederj auBerdem 
sind darin die Bri- 
nefehen H&rtezah- 
len angegeben, die, 
wie aiis den Ergeb- 
iiissen an den Ma- 
tcrialien I bis III 
ersichtlich ist, einen 
SthluB auf den Yer- 
iauf der Festigkeits- 
kum zalasscn.
DieFestigkeits-und 

HSrtezahlen sind in 
Abb. 30 graphisch 
zasamincngestcllt, 

ebaiso die Werte fiir 
die KorngrOBen.

Aus den Festigkeitszahlen geht hervor, daB durch 
Ais Gliihen zunłchst eine Erhohung der Schlagfestig- 
keit bewirkt wird. Sie erreicht ihren HSchstwert bei 
iiO* C und nimmt dann m it steigender Glflh- 
temperatur wieder ab. Bei 980 ” C ist die Sehlag- 
festigkeit wieder bis auf den sehr niedrigen Wert 
fiir das ungegliihte .Materiał gesunken. Die Schlag- 
fetigkeit der bei 10500 C gegliihten Proben liegt 
ailerdings wieder auBergewohnlich hoch. Aus den 
Ergebnissen der Priifung auf Schlagfestigkeit wurde

sich also, wie aus der mikroskopisehen Untersuchung, 
ergeben, daB die Aa-Umwandlung bei 7 7 0 0 C voll- 
endet ist. Die Kurve der Hartezahlen zeigt keinen 
besonders kennzeichnenden Yerlauf. In Abb. 31 
zeigt die untere Iieihe das Bruchaussehen der be- 
sprochenen Schlagproben. Die m it einem Kreuz- 
chen bezeichnete Probe ist dic bei 770 0 G gegliihte. 
Die Proben links von ihr sind die bei niedrigeren

Abb. 30. Ergebnisse der Festigkeitsprufung an Materia! IV.

Temperaturen gegluhten, wahrend die Proben rechts 
von ihr die bei hoheren Temperaturen gegluhten sind. 
Mań erkennt aus dieser Abbildung, daB der Bruch 
der untcrhalb 770 0 C gegłiihten Proben grobkOmig 
ist. Bei 770 * G wird der Bruch feinkóraig, und er 
bleibt es bei den hoheren Gtflhtemperaturen. E rstbci 
den bei 980 und 1050 0 C geglfihten Proben ist die 
mikrographisch festgestellte starkę Yergroberutig des 
Korns auch in einem etwas groberen K om derBruch- 
flachen dieser Proben erkennbar. (SchluC folgt.)

Zahlentafel 13. 
V ersuchsergebniB se.

Oliih-
tempe-
rutur
* C

Sp.'z.
Hehla#*
arbeit

mkg-fqcm

HrlnpU-
aehe

Ilttrfc^zahl

! ungegl. 2,97 139,14
620 4,65 129,65
670 4,63 130,70
700 4,18 133,0
730 5,41 133,74
750 5,17 132,8
770 0,74 133,17
790 6,11 131,34
810 6,36 133,85
840 0,13 134,49
870 6,16 134,57
900 5,36 132,96
930 5,72 129,77
980 2,98 131,44

1050 6,01 131,15
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Ueber Kalibrieren verschiedener Handelseisen.
Yon Obcringenieur C. H o lz w e ile r  in Aachen.

(Mitteilung aiw der Walzwerkskommission des Yereins deutscher Eisenhutte.ileute.)

Ą k fortsetzung meiner Ausfiihrungen in der
letzten Walzwerkskommissionssitzung iiber

Ubellansche Ausarbeitung von Kalibrierungen der
X* md Schieaenprofile gestatte ich mir hente weitere
Kalibrierungen eines U-Eisens und eines “L-Profils
an '"on Zeiehnungen und Zahlentafeln vor- 
zutragen.

I'ie U-Eisenkalibrierung fiir UNP. 23'/a, Abb. 1 , 
JTh ,la£^ c“!cr Aenderung brauchbar. Der 

’f N* der ersten Ausfuhrung bestand darin, daB 
«* Ausbreitung von 188 auf 235,5 m m , auf acht 
-tiehen Yerteilt, zu groB war, und zur Folgę hatte, 

® ®e Hanschen zum Teil m it in den Steg ge-

zogen wurdon und 4 bis 6 mm zu schmal blieben 
Um diesem Fehler mit Erfolg zu begegnen, wurds 
der Steg von Kaliber 6 aus an den Seiten verdiekt, 
wodurch sich die Stegmasse in den folgenden Kali- 
bem  ungleich streckte und gezwungen war, zum 
Teil in die Breite zu gehen. Nach dieser Aenderung 
wurde (Los Profil anstandslos gewalzt, Die groBe 
Ausbreitung war gewShlt, um nut dereelben Ynrwaize 
auch J -  and U-Eisen XP. 20 ais kleinstes Profil 
herzustellen. Ais b rei test es Profil wird m it dieser 
Yorwalze I  240 gewalzt. Bei diesem I  - Profil 
war eine Aenderung in der paraltelen Stegdicke nieht 
notwendig, obsehon die Ausbreitung noch groBer war
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Zahlentafel 1. K a lib r ie ru n g  fu r ein  i_i-Eisen NP. 23'/, nach Ahbildung 1.

Ka Sfc? Flanschen
liber
St. Br«lte Dłęke Ytr-

bs]tnls*ah!
Qmnt*

hohe
V er- 

hślltnUzahl
Getellte

Hohe
Yer-

h&ltnljizałil
StUrke am Yer-

haltnlszahl
St&rke am 

frełen Endi‘
Yer- |

Jilock I
l 183 225 225 — — 112.5

112.5 — __ —

1

i 2
f {

( {

188

188
l i ? +  2,36 

+  1,42

220

196

+  1,03 

+  1,12

B
H
H
B

108
112
98
98

+  1,04 
+  1,01 
-f 1,10 
+  1,15

B 87,5 
II 82,0 
11 82,0 
B 71,0

+  1,07 
+  1,16

B 00 
H 54 
H 54 
B 44

i

-  
+  1,11! 
+  1,23;

3

4
[ {

U

191

191

49

36

+  1,36 

+  1,36

192

184

+  1,02 

+  1,05

B
II
H
B

91,5
100,5

94
90

+  1,07
— 1,03
— 1,03 
+  1,12

B 71,0 
II 57,0 
H 57,0 
B 50,0

+  1,10 
+  1,25 
+  1,25 
+  1,14

B 44 
II 34 
11 34
B 29,5

+  1,23 
4- 1,30 
+  1,30 
+  1,15:

| 5 

6
i {

U

195

195

26.5
19.5 
20,0

+  1.36

+  1.35 
+  1,02

181

148

+  1,02 

4- 1,22

B
11
11
B

87.5
93.5 
90
58

+  1,08
— 1,04
— 1,03 
+  1,61

B 50,0 
U 40,0 
It 40,0 
B 38,0

+  1,1-1 
+  1,25 
+  1,25 
+  1,05

B 29,5
n  22,0
II 22,6 
B 26,0

+  1,15. 
+  1,30. 
+  1,30 
— 1,15

-* i
■»

207 15.5
19.5

+  1,26 
+  1,34 127,5 +  1,10 H

B
92,5
35

— 1,03 
+  1,06

H 32,0 
B 36,0

+  1,25 
+  1.05

II 17,5 
B 24,5

+  1.30
+  l.oe:

8 < 217 13,1
15,4

+  1,18 
+  1,27 115 +  1,11

H
B

95
20

— 1,03 
+  1,75

H 25,5 
B 34,5

+  1.25 
+  1,05

II 13,5 
B 23,0

4- 1,30 
+  1,06

9
\

225 11,6
12,7

+  1,13 
+  1.21 101 +  1,14 B

H
88
13

+  1,08 
+  1,54

B 23,0 
H 31,5

+  1,11 
+  1,10

B 13,9 
II 21,0

— 1,03 
+  1,10

10
{

232 10,6
11,0

4- 1,09 
+  1,15 94,5 +  1,07 lt

B
87
7,5

+  1,01 
-f 1,74

H 18,4 
B 30,0

+  1,25 
+  1,05

H 10,7 
B 20,0

+  1.30 
+  1,05

11
{

236 10 +  1,00 
+  1,10 91,2 +  1,04 II

B
86,2

5
+  1,01
-f 1,50

II 15,0 
B -

+  1,23 11 8,5 
B —

+  1,20,

H offener, B geschlossencr Kaliberteil.

K»- Flanschen
Uber j 
Nr. | Breitie Dietę Yer-

łOUtuidzahl
Gesamt-

hvb*
Vw-

hiltniszahi
Geteilt®
naire

Yer-
hitftaiszahl

StSrfee
um

Yer-
h&tniszahl

St irke am 
freien Eade

Vcr-
h&tc&ah’

Błock: 1
\

185 120 125 — 62.5
62.5 — _ — -  ;

1 | f { 190 53 + 2,27 127 — 1,02 B
U

63.5
63.5

—

o 
o

 
t i 

t if B
H

05
55

B
11

46
38 -

I !
190 3S + 1,40 112 + 1,13 It

B
50
56

+
+

1.13
1.13

H
B

55
55

+
+

1,18
0

11
B

38
38

+  1,21 
i  0

3 i / 194 28 + 1,30 101 + 1,11 II
B

07
34 +

1,20
1,64

H
B

40,5
51

+
+

1,30
1,08

H
B

28
35

+  1,36 
+  1.08

4 t
i

190,5 21 + 1,33 95 + 1,06 11
B

74
21 4-

1,11
1,62

H
B

30
47

+
+

1,34
1.08

II
B

21
32

+  1,34
+  i.io

5 i /
i

198,5 16 4, 1,30 84,5 + 1,13 B
B

71,5
13

+
•f

1,03
1,62

B
B

22,5
43

+
+

1,33
1,09

B
B

21,5
29

— 1,02 
+  1,10

6 1 /
i

200,5 12,5 + 1,27 82,6 + 1,02 H
B

74,6
8

1,04
1,62

II
B

17
39

++
1,32
1,10

H
B

10,5
27

+  1,30 
+  1,0*

7 \202,5 10 + 1,25 81,2 “1“ 1,02 If
B

76,2
5 ■f"

1,02
1,02

II
B

13 + 1,30 ir 13 +  1,27

H offener, B geschlossener Kaliberteil.

wie bei U-23’/s, da die Flanschenbreiten bei I-Profilen  
wenigM groB sind und die Stege auch leieht durch 
die doppelseitigen symmetrischen Flansehhalften von 
den Walzen auseinaiidergezogeu und zum Breiten 
gezwungen werden. Iinmerhin wird es aueh bei 
diesen Profilen zu empfehlen sein, bei groBen Aus-

breitungen die Stege in den einzelnen Kaliberii 
ungleich dick zu halten, um hier auch eine naturhclł 
Breitung anstatt eines Auseinanderziehens im Intef- 
esse der Materiakerarbeitung zu erhalten. Zahlea- 
tafel 1 gibt die einzelnen MaBe und die dazugeh3riga 
Yerhaltniszalilen, nach weleher die MaBe e rm it tó t
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/ / / V
2&S

iS
f a s

2Z,6
JVrS

2S.S

A r 8

*ur<len, au. Die Rubrik fur die Stegdicke gibt die 
Angaben fiir dio beiden StógmaBe von Kaliber 0 

deutlich wieder. Ilier ist der Steg von 19 auf 
mm nach aufien hin verdickt und beide MaBe 

J* zum Fertigstich hin mit ziemlich gleichmaBig 
allendea \  erhaltniszahlen wieder auf eine parallele 

*«g<Iickc gebracht.

Die aufgezeichncten ~|_-Eisenkalibrierungen fiir 
NP. 20 geben zwei Arten fiir die Ausfiihrung an. 
Abb. 2 zeigt wohl die am meisten bekanntc, Abb. 3 
eine solche, «  sie wohl noch wenig ansgefuhrt sein 
diirfte. Bei der Kalibrierung nach Abb. 2 konnen 
bei Triowalzen keine Kaliber tibereinander gelegt 
werden, dagegen konnen nach Abb. 3 die beiden
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ersten Kaliber ubereinander angeordnet werden. 
Dies hat den Yorteil, daB die Kalibrierung im  
Gegensatz z u der erstgenannten auf einem Geriist 
untergebracht werden kann, was ancb fiir mich die 
Ursache war, die Kalibrierung in der Weise auszu

fuhren. Allerdings war es, um mit einem Geriist 
nach Abb. 3 auszukonunen, nochnotig, die Kalibrie- 
ruiig v on neun auf sieben Stiche zu Terringern, was 
aber auch auf keine Schwierigkeiten stieB. Zahlen
tafel 2 gibt die Querschnittsabnahme jedes ein
zelnen Kaliberteiis der Kalibrierung nach Abb. 3 
wieder.

A
b

li
il

d
u

n
g

 
3. 

N
o

u
e

ro
 

K
a

li
b

ri
e

ru
n

g
 

fi
ir

 
"

^
.-

E
U

a
n

 
N

I*
. 

20
.



20. August 1914. Utnichau. Stahl und Eisen. 1409

Umschau.

iura AbbaustoB stchcn (vgL Abb. 1). Kappe und Stempel 
werden durch leichtloslicbe Keile starr miteinander ver- 
buoden. Auf diese Weise wird es sehr geschickt erreicht, 
daB die Kappe dem ArbeitsstoB nacbgefiihrt werden 
kann, ohne daB die Stempel geloekert werden, und daB 
ondorseita der einzelne Stempel unabhangig von dem 
Widercn und von der Kappe versetzt werden kann. Wan- 
dernd beifit der Aus ba u, weil er dem AbbaustoB im Yer- 
pkich zum Holzausbau bedeutend regelmaBiger folgt und 
g"* iasermaflen mit dem AbbaustoB vorwandert. Der 
KHnhardsche Stempel (nach Abb. 2) besteht aus einem 
nahtlosen Stahlrohr von 6 mm Wandstarke, das ais FuB 

EvoIutfcder von 77 mm Zusammendriickbarkeit 
i kg Spannung tragt. In das Stahlrohr reicht 

Spindel aus Siemens-Martin-Stahl, die je nach den 
luzrerhaltnissen 15 bis 35 cm lang ist und durch eine

• uUer nach W uns eh gehoben und gesenkfc werden kann. 
r  ,j*utter Nuten rersehen, dic ais Angriffapunkt
ur "^llaustel oder Bcil dienen, so daB die Aufstellung 

dem iibliehen Gezahe des Bergmanna leicht vorzu- 
ftehmen ist. Auf der Spindel eitzt eine Einkehlung zur 
Auioahnję der Schiene,

. Betrieb hat der Reinhardsche Ausbau wesentlich 
pc .icehte Kigenschaften nicht gezeigt. Nur hat sich auch 
, ,er ĉra^sgestellt, daB in schlechtem Gebirge das Aus- 

umaterUl so stark mitgenommen wird, daB der Holz-
-XXXIV.,,

Holzpreise wiehtig ist, in dem Fortfall der Holzforderung 
und in der erheblichcn Vcreinfaehung beim Yorrucken der 
Schiittelrutschen. Dieso muBten bis dahin in einzełne Teile 
zerlegt werden, wobei meist eine ganze Naeht zum Yor
rucken notig war, wahrend sie jetzt ais Ganzes in 20 bis 
25 Minuten ohne Mii ho vorgeruekt werden. Es kommt 
hinzu, daB die Lcutc vor dem KohlenstoB besser ais bisher 
gegen Stein- und Kohlcnfall gcsehiitzt sind, da die Kappen 
standig mit dem ArbeitsstoB vorgefuhrt werden. Ueber 
den YerschieiB liegen endgiiltigc Zahlen noch nicht vor. 
Man wird im allgemeinen aber annehmen konnen, daB 
das Materiał bei standiger Benutzung mindestens zwei 
Jahre benutzt werden kann, sofern man es in gutem 
Gebirge vervvendet. Einzelne gebroehene Federn oder 
Spindeln konnen leicht crsetzt werden. Nach den bis
herigen Ergebnissen betragen Absehreibung und Yer- 
zinsung des Yerbaumaterials etwa 0,02 bis 0,05 Ji je t  
gefordert© Kohle.

Zusammenfassend ware zu sagen, daB das Rcinhard- 
sche System des wandernden Grubenausbaus in schneli 
vorwarts schreitenden Betrieben, namentlieh in ltutschen- 
betrieben bei gutem bis mittelgutem Gebirge in technischer 
und in wirtschaftlicher Beziehung ais ein nicht unbe- 
deutender Fortschritt zu bezeichnen ist, Eine neuere 
Form des Rcinhardschen Ausbaues mit sogenannten 
Joehstempeln will den Eisenausbau auch fiir schłechte

180

Neuer elscrner Grubenausbau.
Seit etwa zwei Jahren wird nach dem Yorscldage des 

Koniglichen Einfalircrs R einhard  in Krefeld ein sog. 
„Wandernder Grubenausbau1 ‘ in groBerem MaBstabe an- 
gewandt, der sich vor allem in den fiskalischen Gruben des 
&iarrcviers, femer in den linksrheinlschen Gruben und 
auch in cinigen westfalisehen Gruben fiir gut£ und mittel- 
gutc Floze und besonders in Sehtit te lrutschen betrieben 
gut bewahrt hat. Dieser wandernde Grubenausbau be- 
skht aus einzelnen, vollig voneinander isolierten Bauen, 
<ł«? sich aus jo zwei Stahlstempeln und einer FluBstahl- 
schiene zusammensetzeru Yon dem iibliehen Holzausbau 
unteraeheidet sich der ReinhanLsehe Ausbau grundsiitz- 
lich lunaclist dadurch, daB die Kappen stets senkreeht

ausbau dann aus wirtschaftlichen und auch aus Griinden 
der Sicherheit unbedingt vorzuziehen ist. Bei guten 
Gcbirgsyerhaltnissen haben sich indessen bedeutende 
betriebstechnischo Yorteile des neuen Verbausystems 
herausgestellt, dio ihren sichtbarsten Ausdruck in einer 
erheblichcn Herabminderung der Selbstkosten haben. So 
sind z. B. auf RheinpreuBen IY in Floz A dio Selbst
kosten mit Einfiihrung des Reinhardschcn Ausbaues bei 
gleichbleibenden Gebirgsverhftltnisaen von 5,50 A  auf 
4,57 M, d. h. um 0,93 Ji je t Kohle oder um 17 % gefallen. 
Auf anderen Gruben sind, wenngleich nicht ebenso gute, 
so doch ahnliehe Erfolge erzielt wor
den. Der 11 auptvorteil liegt neben der 
Ersparnis an Holzkosten, die nament- 
lich wegen der atiindig steigenden

Abbildung 1. Grubenausbau vou Reinhard.

Abbildung 2. Stempel 
2um Grubenausbau 

von Reinhard.
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Gebirgs ver haltnisse Yerwenden. Oh ea dem Eisen auf 
diese Weise gelingen wird, auch im druckhaften Gebirge 
dem Holz den Rang streitig zu machen, dariiber wird man 
ersfc nach urnfangreichen Yersuchen ein Urteil abgeben 
konnen. Emil Schródter jun.

Magnet- und Muldentransportkran.
Der auf Abb, l  dargestełlte Magnet- und Mulden- 

trana port kran von 8 t Tragfahigkeit bei einer Spann* 
weite von 31,5 m wurde yon der Deutsehen Maschinenfabrik 
A.-G. in Duisburg an die Gewerkschaft Grillo, Funke & Co. 
in Gelsenkirchen-Schalke geliefert. Er ist in der Lage, mit 
Itilfe des Magneten die mit Schrott gefillłten Eisenbahn - 
wagen zu entladen, den Schrott dann auf dem Lagerplatze 
aufzustapein oder in die fiir die Chargiermaschine des 
Martinwerkes bestimmten Mulden zu ftillen und diese 
schłieBłich mittels der ebenfalls am Kran angeordneten 
Greifervorrichtung nach der Ofenbtłhne zu befordern.

Der Kran besitzfc einen sehr hoch ge bau ten Kran- 
fcrager, um eine moglichst groSe Hubhohe zu erreichen. 
Die Eahrbcwegurig erfolgt in tiblicher Weise durch einen 
Motor. Die auf dem Obergurt des Krantragers angeord- 
nete Katze besitzt einen besonderen Fahrmotor. Auf 
einem auf dem Unter wagen der Kat ze befestigten Schienen- 
ringe drehfc sich eine durch einen woiteren Motor be- 
triebene Drehseheibe, An dieser hangfc ein aus Eisen - 
konstruktion hergestełltes senkrechtes ŚchachtgerGat, das 
an seinem unteren Ende das Yołlkommen gesehlossene 
Fuhrerhaus tragt, von dera aus saratliche Rewegungen 
des Kranes gestettert werden. Auf der einen Seite des 
Filhrerhauses ist ein Haken f&r den Lastmagnet an- 
geordnet, wahrend sieh das Muldengehange auf der gegen* 
tiber liegen den Seite befindet. Diese beiden Hub\v« rk- 
sseuge konnen weclisel weise von einem gemeinsamen Hub- 
motor angetrieben werden.

Die zum glekhzeiiigen Fortsehaffen von drei Mulden 
eingerichfec-te Muldengreifvorrichtung ist an vier Punk ten 
aufgehangt, so daB ein SchiefsteUen bei etwa Yurkommen- 
der einseitiger Belastung nach MógUchkeit Yermieden wird, 
Das Oeffnen und SehUeBen der Greifbtigel erfolgt vom 
Fahrerhause aus mittels eines HandhebeLs durch einen 
Seilzug. Die Drehbarkeit der Kat ze mit den aa einem 
durehge.houden Quorbalken angeordnteeu beiden Last- 
organen hat den Yorteil. dali beide Hubwerkfceuge mog-

lichst dicht an die Kranbalmen herankommen koaneo, 
Dabei konnen aueh die Schrottmulden in beliebiger 
Stellung gefaBt und in die gewiinschte Lage gedreht 
werden, wie sie sich aus den ortlichen Yerhaltnissen 
ergibt.

Bericht iiber die Tatigkeit der Pbysikalisch-Techniscfaen 
Reichsanstalt im Jahre 1913.

Der eben herausgekommene Jahresbericht 1013 der 
Physikaliseh-Technischen Reichsanstalt enthalt auch 
einige Mitteilungen, die fiir Eisenhiittenleute von Intere^ę 
sind.

Ueber die in der Reichsanstalt ausgefuhrten Yersuehe 
uber den EinfluB von E rsch iitterungen  auf die 
m agnetischcn E igenschaften  von Dynamoblech 
haben wir bereits ausfiihrlich berichtet1), weshalb auf 
diese Stelle verwiesen werden kann. Versuche zur Her* 
stellung von hysteresefreien Magnetisierungskurven haben

theoretisch bemerkenswerte Ergebnisse geliefert und sollen 
noch auf eine groBere Anzahl moglichst YerschiedeK?? 
Materialien ausgedehnt werden.

Zur Yermeidung der Storung der Kompasse 
Kriegsschiffen werden bekanntlich die in der Nahe der 
Kompasse befindlichen Panzerteilo aus sogenanntem un- 
m agnetischen N ickelstah l ausgefuhrt, der ver aer 
Yerwendung fortlaufend durch die Reichsanstalt kon- 
trolliert wird. Nun wurde vom Reichsmarineamt der 
Reichsanstalt eine Anzahl bęarbeiteter Stiicke aus diesem 
Materiał zur Yerfiigung gest elit, die sich ais ziem  lich star* 
magnetisch erwieeen, so daB der SchluB nahe lag, daS dieses 
Materiał durch die unumganglich notwendige liearbcitung 
seine Yerwendbarkeit fur den angegebenen Zweck ver* 
loren habe. Eine genaue Untersuchung ergab jĉ locK 
daB nur eine v er haitnism ii Big dunne Oberflacbensehieht 
diese stark magnetischcn Eigenschaften durch die mit oer 
Bear bei tung verbunderie Erhitzung erhiilt, daB dagegen 
der gesamte Kern unvcrandert unmagnc-tisch bleibt. w® 
Erklarung hięrfiir ist dadurch gegeben, dafl die Eigj®' 
schaft, bei gewohnlicher Temperatur unmagnetisierh^ 
zu sein, an einen Nickelgehalt von 25 bis 27 % gt bur.aea 
ist, wahrend niedrigerer sowie hoherer Nickelgehalt u® 
Materiał magnetisierbar macht. Nun oxydiert ia hor^

ł ) St. u. E. 1913, 4. Sept., S. 1477/81.

AbbiMułig 1, M agnet- und  M uidentransporlkran.
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Temperatur Eisen rascher ais Nickel; eine Erhitzung auf 
die Temperatur der Schmiedbarkeit wird also zur Folgo 
haben, daB sich inner- und unterhalb der Oxydschicht 
reines Nickel und magnetisierbaro Legierungen mit er- 
heblich hoherem Nickelgehalt ais 27 % bilden, dio mit 
der Oberfliichenschicht leicht ontfernt worden konnen. 
Die Bestimmung der magnctischen Umwandlungspunkte 
eines in Luft gegluhten Stabes boi der Abkuhlung be- 
statigte die Richtigkeit dieser Erklarung.

Ferner wurden in der Reichsanstalt Yersucho iibor 
die kolorimetrischo B estim m ung des Eisens aus- 
gefiihrt, fiir die die empfindlichsten Reaktionen (Rhodanat, 
Berlinerblau) nicht immer am zweckm&Bigsten sind- lm 
Aiischlufl an die Yersucho mit Nickel und Kobalt ergab 
sich, daB auch eine mit konzentrierter Salzsiiuro herge- 
stellte Losung des osydierten Eisens dessen kolorimetrischo 
Bestimmung in bequemer Weiso erlaubt, da sie im Gcgen- 
satz zu einer waBrigen Losung von Eisenchlorid noch 
in sehr grofler Yerdunnung eine starko Gelbfarbung be
sitzt Fur Niedcrschlage, die neben Eisenoxyd noch 
Tonerde, Kicselsaurc, Zink- oder Manganoxyd, alkalischo 
Erden usw. enthalten, ist die koloriinetrische Bestimmung 
des Eisens haufig sehr zweckmaBig. Eine Yerwechslung 
mit Kupfer, das ebenfalls eine starko Gelbfarbung in 
konzentrierter Salzsaure ergibt, ist leicht zu vermeidcn.

Neues WeUrohrwalzwerk Diisseldorf-Eller.
In Erganzung des genannten Aufsatzes in dem Heft 

vom 6. August, a  1330/3, tcilt uns die Firma Friedrich 
Siemens, die den besehriebenen Wellrohrwarmofen gc- 
baut hat, mit, daB ein ahnlicher aber noch groBerer Ofen 
von rd. 4,5 x  l i m  Herdflacho von ihr fiir das Wellrohr- 
walzwerk des Borsigwerkes in Obersehlesien ausgefiihrt 
wurde. Yier wticree Oefen von rd. 50 qm Herdflacho mit 
ausfahrbarem Hcrdwagen, die in der neuen Stahlform- 
gieBerei der Deut.sch-L.uxem burgisclien Bergwerks- und 
Hutten A*-O., Abt. Dortmund er Union, Dortmund, zum 
Gliihen von Gu3- und Schmiedestuckcn im Betriebe sind. 
unterscheiden sich im wesentlichen nur dadurch, daB dio 
Beheizung statt mit Generatorgas aus dem angebauten 
Gasmeuger durch ein Gemisch von Hochofen- und Koks- 
ofengas erfolgt, Nach Angabe der liefernden Firma sollen 
aich auch diese Oefen wahrend des jetzt einjahrigen Ge- 
brauches gut bewahrt haben.
Welterbeschaftigung von Angestellten und Arbeitern nach 

der Mobllmachung.
Der M inister fiir H andel und Gewerbe hat 

unterm 2. August d. J. folgenden ErlaB reroffcntlicht*) 2
Wahrend nach Anordnung der Mobilmachunginwei tern 

Imfang in der Landwirtschaft ein Bedarf nach Arboits- 
kraften hervortreten wird, muB andererseits damit ge- 
reehtiot werden, daB mancho Gewerbezweigo, insbesondero 
solche, welche ron Ein- und Ausfuhr abhangig sind, 
unU-r Umstanden durch einen Kriog nach kiirzerer oder 
*4ttgerer Zeit mehr oder weniger stillgelegt werden. Der 
richtigt-n Yerteilung der Arbeitskriifte nach den durch 
die Mobilmaehung reriinderten Ycrhaltnissen im Gesamt- 
mteresse des heimatlichcn Wirtschaftslebens und ins- 
besondejre auch im Interesse der Landwirtschaft und der 
Einbringung der Emie wird von den Behorden und den 
offentlichen Arbeitsnaehweisen in Yerbindung mit den 
anderen maBgebenden Organisationen dio groBto Auf- 
merhamkeit zugewandt werden. Gleichwohl erschoint 
«  mit Riicksicht auf die Inanspruchnahme der Yerkehrs- 
®ittel, namentlich der Eisenbahn, fiir die Zwecke der 

n|losverteidigung in der ersten Zeit nach der Mobil- 
maehung nur nut besonderen Schwierigkeiten und nur in 
^chranktem MaBe moglich, solcho gewerblichen Arbeits- 

db an einem Ortc arbeitslos werden, in offenen 
Arbeitsplatzen an einem anderen Orte unterzubringen. 
jnU*r diesen Umstanden erfordert es das nationale 
Dteręsse in besonderem MaBe, daB Entlassungen -s on 

^jfcrn und Angestellten in den ersten Wochen nach der
*) Ministerialblatt der Handels* und Gewerbe-Yer- 

1914, S. 345.

Mobilmachung nach Moglichkcit vermieden werden. Ich 
habe das foste Yertrauen zu der bewahrt en Yaterlands- 
liebo von Handel* Gewerbe und Industrie, daB die be- 
teiligten Arbeitgebor alles, was in ihren Kraften steht, 
tun worden, um auch unter porsonlichon Opforn dio 
Welterbeschaftigung ihrer Angestellten und Arbeiter zu 
ermoglichen. Die HandelsYcrtrctungcn ersueho ich er- 
gebenst, mit allen ihnen zu Gebote stehendon Mitteln 
dahin zu wirkon, daB das bozoichueto Ziel iiberall er- 
rcicht wird.

Hilfelelstungen wahrend des Krleges.
Der Y erein deu tscher Ingen ieure hat eino Zen* 

tra le  fur Ingen ieu rarbe iton  eingerichtet, und erlaBt 
einen Aufruf an alle deutsehen Ingenieure, denen es nicht 
Ycrgonnt ist, mit der Waffe ins Fcld zu riicken, ihr tech* 
nisches Konnen in den Dienst des Yaterlandes zu stellen, 
mit der Bit te, dem Yerein (Berlin N\Y. 7, Sommer- 
straBo 4 a) ihre Adresse mitzuteilon unter Angabe, auf 
wclchcm Arbeitsgebiet sie besondero Erfahrungen haben. 
Fiir unsere Wasserwerke, Gas- und Elektrizitatswerke, 
dio unbedingt im Betrieb gehalton werden miissen, sowie 
fiir die verschtedenen Ingenieuraufgaben, vor allem auch 
fiir dio Fabriken, dio Kriegsmaterial herstellen, konnen 
iiber kurz oder lang Ingenieure erforderlich werden.

AuBerdem verbreitet der Yerein deutscher Ingenieure 
dic Mitteilung, daB der K aiserliche M otorjach t- 
K lub mit Genehmigung dos Kriegsrninisteriums die 
Organisation eines fre iw illigen M otorboot-K orps 
beschlossen hat. Die Motorjachten auf den Yerschiedencn 
FluBgebieten Deutschlands sollen in Gruppen yereinigt, 
in Betrieb gesetzt, bomannt und der Heeresverwaltung 
sowohl fiir Kriegszwecko ais auch fiir wirtschaftlicho 
Zwecke zur Yerfiigung gestellt werden. Alle Motorboot- 
besitzer werden aufgefordert, sich lwi dem Yerein deutscher 
Ingenieure zu melden und nahero Angaben iiber ihr Boot 
zu machen; ebenso werden nichtfelddieri3tfahigo fruhere 
Marine-Offiziero und -Ingenieure gebeten, sich zur Fuhrung 
von Motorbooten zur Verfiigung zu stellen.

Der Yerein deu tscher Maschinen bau ans t a lt en 
hat eine K rieg sv erm ittlu n g ss te lle  eingerichtet, um 
fiir die zuriickgebliebenen Bcamten der Industrie Arbeits- 
gelegcnheiten zu yermitteln. Wahrend eine Anzahl Ma
schinenfabriken nach Einbcrufung des Landsturms ihre 
Betriebe voraussichtlich werden stillegen miissen, werden 
andere Betriebe im Interesso des Yaterlandes so lango wie 
moglich arbeitsfahig erhalten werden mussem Um hiorfiir 
dio erforderlichen tcihnischen und kaufmannischen Krafie 
zu yermitteln, bittet die Geschaftestelle des Vereins 
deutscher Masehinenbauanstalten, Dusseldorf, Breite* 
straBe 27, diejenigen Firmen, welche Beamto benotigen, 
ihr dies unter genaucr Aufgabo der erforderlichen Eigen- 
schaften zu melden, und ebenso diejenigon, bei denen Be- 
arutc frei werden, dieso Bearnten zu veranlassen, der 
Geschaftsstelle entsprechendo Mitteilung zu machen.

Der Z en tra lverband  d eu tscher In d u s trie lle r  
und der Bund der IndustrieH eu haben sich Yereinigt, 
um einen K riegsausschuB fiir d ie deutscho In d u 
strie  ins Leben zu rufen. Die Yon diesem AusschuB zu 
lósenden Aufgaben umfassen folgende Gebiete: Es soli 
eine systematischo Yerteilung und Unterbringung der 
Angestellten und Arbeiter sowohl in der Landwirtschaft 
ais auch in der Industrie gosichert werden. Die Unter- 
stiitzung und Beschaftigung der infolge des Krieges not* 
leidenden Zweige der Industrie durch die auBergcwóhnltch 
in Ansprueh genommenen Industrien, die Ueberweisung 
Yon Teilen des ErzeugungsYorfahrens und dgL soli ver- 
inittelt werden. Die schnellste Yerbreitung der Lieferungs- 
ausschreibungen des Staates und seiner einzelnen Yer* 
waltungszweige (Mi li tar-, 1'ost-, E isen ba h n ver w alt tmg) 
soli organisiert werden. Auch sollen die industriellen 
Krafte fiir die Forderung allgemoiner nationak-r Zwecke 
gcsammelt und fiir alle weiteren Aufgaben bereit gehalton 
werden, die in dieser ernsten Zeit an die Industrie heran- 
treten. Dio Geschaftsstelle des Kriegsausschusses befindet 
sich Berlin W 9, Linkstr. 25, III.
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Aus Fachvereinen.
Verein deutscher Eisenhflttenleute.

Waliwerkskommisslon.
Die zweite Sitzung der Wałzwerkskommission am 

% Mai 1914 in Dflssełdorf unter dem Yorsitzo ron Huttcn- 
direktor a. D. H. Ort mann, Bonn, war wieder lebhaft 
besucht, Auf der Tagesordnung stan den folgen d# Funkie:

1. GeschaftUches*
2. TechniscHegi

a) Betriehsorganiaation im Wal/, werk. Bericht- 
©rsi&tter: ’2)t£l.»3łHV A. Falk , Dillingen.

b) Ueber Kalibrieren verschiedcner Handelseisen. 
Be.rich terstat t er: Walzwerkschef C. Holzwciler, 
Aachen.

e) Untersuchungen tiber Walzdruck und Kraftbedarf 
beim Auawalzen von Panzerplatten und Grob- 
Uecheft. Kurz er Bericht tiber die Ilauptergeb- 
nisae der Witkowitzer Yersuche, zusammengestellt 
von der Geschaf tsfuhrung nach den Ausarbeitun- 
gen von J, Puppe,

d) Der Energie^erbrauch von Umkehrantrieben. 
Berichterstatter: Dr. Georg Meyer, Berlin.

e) Frfthzftndungen an Hochofengaamaschinen und
ihre Ursachen, Beriehtersiatter: C. Wal-
deck, Dortmund.

3. Ycrschiedenes.
Z u P unk t 1) wurde die Geschaf tsordnung der Stahl- 

werksko m misaion sdnngem&B auch fiir die Walzwerks- 
kommisston angenommen. In den Ar beit saussch u B 
wurden far die erst© Wahlperiode bis zur ersten im Jahre 
1916 ataUfimlenden Gesamteitztmg der Walzwerks* 
kommission die nachstehenden Herren gewahlt: 
Obcringenieur A. BrOninghaua, RheinLsehe Stahlwerke, 

Duisburg-Meiderich.
Direktor P au l D reger, Feiner Walzwerk, Peine.
Hfittendirektor H ubert Hoff, Yereinigte Hfittenwerke 

Burbach-Efoh-D{i«lelingen, Each a. Ais. {Luxembnrg). 
Direktor F riedrich  von H olt, Georgsmarienhfttte, 

Osnabriick.
Oberingenieur und Wabtwerkschef Carl Hol?, weiler, 

Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., Aaehen-Rothe Erde.

Oberingenieur H erm ann Illie s , KonigshOtte, Koniąs- 
hfltte, O.-S.

Oberingenieur Claus K allenbo rn , Rombacher Hatten.
werke, Bombach i. L.

Betriebschef Adolf L ic h th a rd t, Eisen- und Stahhrerk 
Hoesch, Dortmund,

Oberingenieur Ju liu s  M erker, Gutehoffnungshutte, 
Oberhausen.

Hflttendirektor a. D. H erm ann O rtm ann, Bonn. 
Oberingenieur Carl R ein , Phonix, Duisburg-Ruhrort 
Direktor A lbert Vógler, Deutseh- Luxemburgische Berg- 

werks-A.-G., Dortmund (Vertreter: ^r.^ng. Kurt 
Rum me 1).

Oberingenieur und Betricbschef O. Zeller, Dillinger 
HOttenwerke, Dillingcn-Saar.

Weiter wurde beschlossen, mit Rficksicht darauf, 
dali zwischen den Walzwerken und Maschinenfabriken 
docli erheblich enge Beziehungen bestehen und auf die 
Mitarbeit dieser erzeugenden Industrie nicht rerzicłitet 
werden darf, je einem Vertreter der Maschinen- und 
Elektroindustrie einen Sitz im Arbeitsaussc.huB zu gehen 
und entsprechend diesem Beschltisse SDl>3ng. C. Kieflel* 
bach, Dusseldorf, und Oberingenieur K. M a 1 e y k a , Berlin, 
die schon frilher bei der Kraftbedarfskommission mit- 
gewirkt haben, in den ArbcitsausschuB der Walzwerks- 
kommission zu wahlen.

Z u P u n k t 2) wurden die tecłmischen Beriehte a bis d 
erstattet; der Bericht e) mufite aus Zeitmangel abgesetzt 
werden.

Die Yortrage der Sitzung mit anschlieBender Be- 
sprechung werden in ,,Stahl und Eisen** fortlaufend ab- 
gedruckt1) werden.

Yerband Deutscher Architekten- und 
Ingenieur-Vereine.

Mit Rucksichfc auf die augenbliekłichcn Kriegszn* 
atande wird die Abgeordneten* und Wandcrversammhmg 
des Yerbandes, die demnachst in Hamburg stattfindea 
sollte, verschoben.

J) Ygl. Ś. 1405/8 dieser Nummer.

Patentbericht.
Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

10. August 1014.
KL 1 a, Nr. 012 954. Formąandaieb mit beiderseitiger 

Yerwendbarkeit der Bleehzarge ais FuB und mit aus- 
wechselbarem GeilechtrahRWsi Rudolf Stoffler, Mann
heim, Dammstr. 27.

KL 24 g, Nr, 012-972. FIugaschef angvorrichtung an 
Wa^sem&rkesseln. Yulean-Werke Hamburg und Stettin, 
Akt. Ges., Hamburg.

KI. 31 b, Nr. 613 060. Riittelformmoschine. GieBerei- 
maschinenfabrik Rirohheim-Teck, G, m. b. H., Kirchheim
u. Teek, Wurtteml>erg.

Kł. 31 b. Nr. 13 380, Abhebevorricht ung an Rfittel- 
form maschinen. Emil Geiger, Zurieh.

Kł. 31 e. Nr. 612 965. Regulierbsirer Formkasten- 
und Form piat tenst ift. Kaspar WeiB, Cannstatt.

KI. 31 e. Nr. 613 272. Aus bauchig nach auSen dureh- 
gebogenen T* Eisen łiergestellter Formkasten. Hugo 
EIsoMi, Leipxig'Linde?nau, Gotzstr. 1.

KL 42 i. Nr, 613 Zk\>L Pyrom eter fiir hohe Temj>e- 
raturen. ^cholz, Robert Kochstr. 1, und

Benno Saring, Gladbacherstr. 22, C6!o a. Rh,
KL 48 a. Nr, 613 136. Yorriehtung zum gałvanisehen 

l^eberziehen von Draht. Fabrik elektrischer Zunder, 
G. nu b. H-, C51n‘NiehL

Deutsche Reichspatente.
KI. 10 a, Nr, 272287, 

Tom II. Januar 1913- 
Franz Meguin & Co» 
A.-G. und Wilhelm 
M uller in Dillingen, 
Saar, Fahrbarer dep- 
pelwandiger Be halter zum

l__  Ahlóschen und Ver{ad(^
w n  K oks , in desstn. 
gleichfalh doppclimnii- 
gt'm Bodan alUcitię w* 
Wasser utnspulU 
serzutriitsrokre rorgtM- 
ken sind.

Der durchlochte Bo- 
den des doppdwandigea 

, L^chbehalters a, der
in dem verf&hr baren Ge-
stcU heb- und iwokt« 

anfgehangt ist, kann durch eino Platte b so 
werden, daB dk* I^icher des Bodcns verscbloss«n SJ!J  ̂
Es soli hierdureh das Zutreten ron Loft tn  d«n g“ ' 
henden Koks wahrend der Fahrt rom Ofen luni L8sc.*- 
behalter Terhindert werden.
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KI. 31 b, Nr. 271 903, vom 18. Marz 1913. Vcr- 
einigte Schmirgel* und M aschinen-Fabriken, 
Akt.-Ges., vormals S. Oppenheim & Co. und Schle- 
ginger & Co. in H annover*H ainholz. Verfahrtn

und Rahmen zum 
Verdichten de# 

Formsandes auf 
Rut tdform masek i - 
nen.

Ber Formsand 
wird zuerst iiber 
der Modellplatto a 
unter Einftihrung 
eines Rahmens b, 
dessen AuBeninaD 
etwas kleiner ais 
dio lichte Weito 
des Form kas tens c 
ist, in letzteren 
Yorgeruttelt (Abb.
1) und dann nach 

Umwenden des
Kastens c mit der 
Modeli piat te a fer- 
tiggeriittelt (Abb.
2). BeiBenutzung 
einer Formmaschi-

w  mit doppelseitigerdrehbarer Modellplatto (Wendeplatte) 
wird in einem Arbeitsgang gleichzeitig der eine Kasten 
(der obere) vor- und der andere (der untere) fertiggeriittelt.

KI. 1 b, Nr. 271110, vom 4. Marz 1913. Donners- 
m arek h u tte , Oberschlesischo E isen- und K ohlen- 
worke A ktien-G esellschaft in Z abrze, Oberschle- 
sien. Magneiischer TrommeUcheider zur nassen und

trockenen Aufberei- 
tung von Erzen mit 

abwechsdnd ver- 
schiedenpolig erreg- 
ten Eisenstaben.

Die Magnetstabo 
a, von denen in der 
Seheidezone benach-

5 bartę verschieden- 
polig erregt werden, 
sind rostartig in der 
Trommel b befeśtigt. 
Das entweder von 
aulicn in das Trom- 
melinnere oder aus 
diesem nach auCen 
bewcgte Scheidcgut 
muB die Rostspalten 
der magnctisch er- 

regten Sta be a passieren, woselbst die magnetischen 
Teilchen desselben festgehalten werden und nach dem 
oberen nicht magnetisch errcgten Trommelteile befordert 
werden, woselbst sie in den Trog c abgespiilt werden. 
Das un magnet ische Gut tritt dureh die Rostspalten hin* 
durch und wird hier gleichfalls dureh geeignete Mittel 
entfernt.

Statistisches.
Geschaftsumfang der Eisen- und Stahlberufsgenossenschaften im Jahre 1913.1

>**me der Berufsgenoswnjchaft

Anzahl

der j J ,‘r vcr'  
i *lcherten 

Betriebe : personen

Anrecłinungs- 
fiihlęe rhiiltor 

und l.ohne

A

EntschlLdi'

(TUngl-
zahlungen

.K

F.nt-
*chiidi-

gungkZRh'
lu n t j c n  

auf1Ó00JC 
GehiUter 
u. Loiinc 

JL

Gcsamt-
U in lag i-

A

O en.mt- | 
umiane : 

*uf 1000 
O tłiU lu1 
u. Lohue

A

Hiittcn- und Walzwerks-Berufsgenos*
wnschaft (Essen-Ruhr)...................

Maschinenbau- u. Kleineisenindustrie-
217 212 895 309 350 537 5 721 733 15,49 0 304 772 17,07

Berufsgenossenschaft........................
Siiddcutsche Eisen- und Stahl-Berufs

8 872 288 309 400 932 817 3 520 893 8,65 4 527 274 11,13

genossenschaft ................................
Sachs.-Thiiringische Eisen- und Stahl*

14 075 257 819 330 527 330 3 189 271 9,65 4 082 160 12,35

Berufsgenossenschaft........................
Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufs-

0 589 201 911 249 304 055 1 785 644 7,10 2 129 745 8,54

genossenschaft................................
Nordostliche Eisen- und Stahl-Berufs-

0 050 190 414 272 033 894 2 851 105 10,40 3 588 223 13,10

genosseńschaft ..............................
Schlesische Eisen- und Stahl-Beruf.s-

8 790 148 676 198 054 643 2 439 664 12,31
i •; &

3 024 060 15,22

genossenschaft................................
Siidu estdeutsehe Eisen- Berufsgenossen-

2 377 123 841 138 804 175 2 251 826j 10,22 2 580 244 18,58

schaft . . . . 829 75 423 105 000 921 1 448 093j 13,78 2 130 446 20,27 |

Stciakohlenbergbau der Nlederlande In den Jahren 1905 
bis 1913.

Iter Zeitsehrift „Gluckauf4*) entnehmen wir die 
jebtTołtehcnde Uebersicht iiber die Entwicklung des Stein- 
Kohlenbergbaues Hollanda in den letzten Jahren.
 ̂ Nach der Zahlentafel hat der hollandischo Stein- 
ôhSeabergbau die langsam aber stetig aufsteigende Ent- 

wicklung seiner Forderung auch im letzten Jahre fort- 
gwetzt. Die Fordermenge war im Jahre 1913 mit 18730001

^  QQ0 t o<ler 8,58% groBer ais im Yorjahre. Er-

) Masohinenbau- und KleineŁsettindustrie - Berufs- 
ge&o«*cnschalt, Dusseldorf; Yerwaltungsbericht fiir das 
^iinungsjahr 1913. Anhang. — Ygl. St. u. E. 1913,

A ug., S. 1458,
*) 1914, 8 . Aug., S. 1283.

Jahr i
Bek*g--

1007i 40H

1909 5812

Fć>rd«rumr
|Jmbr |

Forderunę

Wert jch .ft ] Meo^e ' Wert
ttKKł t 1000 .K i IOOO t i 1000 Jl

487 1 4 235 1 1910 6664 :i 1292 i 13 910
549 4 964 i 1911 7477 1477 116 041
723 8312 11912 8528 1725 2̂0 354
908: 10 547 : 1913 97 J 5 1873 24 399

1121 12 429

heblich starker hat die Belegschaftsziffer zugenommen, 
die um 13,92 % hoher war aLs im Jahre 1912. Dieser 
Umstand ist damit zu erklaren, daB noch nicht alle Gruben 
in Toller Forderung stehen und deshalb ein Teil der Beleg- 
schaft in steigendem Umfang mit unproduktiven Arbeit en 
beschaftigt werden muB.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vom belgisehen Eisenmarkte. Unser bisheriger 

Briisseler Mitarbeitcr, żurzeit Miinster i  W., berichtet wie 
fołgt: Die MarktverhiŁltmsse hatfcen in der zweiten Halfte 
Juli zun&chst einvorwlegend stetiges Gcprag© beibehalten. 
Unter der Einwirkung zeitweise ot w as łebhafterer Kauf- 
tatigkeit in S t ab  eisen zur Ausfuhr konnte die Notierung 
f iir F lu B stab e isen  sogar in maBigem Grade auf £  4.—/— 
bis 4.1/— fob Antwerpen aufgebessort werden, jedceh 
lieB sich dieser Sat-z nicht bis zum Kriegsausbruch 
durehhalten. Der B lec h m ark t zeigte ebenfalłs an- 
fanglich ein et was besseres Aussehcn, besonders FI u 13 - 
e is e n -G ro b b le e h e  konnten zunachst, bis zum Ęin- 
setzen der allgemeinen Borsenp&nik, im Preise gut be- 
hauptet werden. Im  In lan d sY erk e h r hatte sich das 
lebhaftere Eingreifen der Handelskreise im letzten Teile 
des Yormonats in giinstiger Weis© bemerkbar gemacht. 
Naehdem die Einteilungen gegen friihcre Abschlfisse und 
auch neue Kaufe um dio Zeit des llalbjahrswechsels 
meist zuruekgestellt worden waren, um die Bestande 
JEOglichst klein zu halten, walirend an anderen Stell cn 
die AbsehluCarbeiten in den weiteren Wochen keine 
Anregung zu neuer Kauftatigkeit auf kom men lieCen, 
galt es spater doch wieder die entstandenen Lucken bis 
zu einem gewissen Grade aufzufullen und die Łager zu 
erganzen. Auch trug der Anfang Juli erneufc niedriger 
eingestellie Preis fur F lu fis tab e lse n  im Inlandsverkehr, 
der auf durehschnittlich 110 fr f. d. t zuriickgegangen war, 
dazu bei, daB man mit der Aufgabe des nachstliegenden 
Bedarfs kein weiteres Wagnis zu laufen gedaehte. In 
Werkskreisen glaubte man unter diesen Yerhaltuissen 
die Betriebe, die S tab e isen , B and e isen , Blec-he usw. 
auswałzen, ohne scharfere Einschrankungen iiber die 
gewohnheitsma&ig sehr ruhigen Ferienmonate August 
und September hinweg au f recb ter hal t en zu konnen. Die 
Lokomofciven- und Wagenfabriken sowie Konstruktions- 
werke, ebenso die Schienen* und bis zu einem gewissen 
Grade auch die T rag e rw a lzw erk e  waren durehgangig 
fur mehrere Mona te, namentlich infolge. der letzten Aus- 
sehreibungen und Bestellungen der belgisehen Staatsbahn* 
verwaltung, noch besser besetzt ais andere Zweige, woraus 
aueh die damit zusammenłiangende K le in e isen zeu g - 
in d u s tr ie  Nutzen zog. In der letzten Juliwoche warf 
dann die standig zunehmende gewaltige Spannung der 
politischen Lage, die SehJieSung der Borsen und die bald 
erfolgende Mobilisierung der belgisehen Armce alle vor- 
herigea Dispositionen um. Mit der Sperrung des Ant- 
werpener Hafens setzle der Aus£uhrverkehr, soweit er 
eich nicht iiber Holland bewerkstelligen lieB, vollstandig 
aus. Zahl r eich e Betriebe wurden g&nz oder zum Teil 
stillgełegt. die Hoeh&fen ausgeblasen. Nur W affcn- 
und  M u n itio n s fa b r ik e n , damit zusammenhangende 
Zweige des M aseh in en b au es und andere fur miłit&rische 
Zwecke arbeitende Industrien sind sfcarker in Anspruch 
genommen.

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dussel
dorf. — Der StahlwerksYerband hat seinen bekannt- 
gegebenen EntschluB iiber die Streichung aller Forraeisen- 
abschlusse und Erhóhung des Preises fur neue Abschliiase 
dahin abgeandert, daB er nur fiir diejenigen neuen Form- 
eisenbestellungen Yon Fali zu Fali eine Preiserhohung 
eintreten liiBt, fiir die erhohte Unkosten in der ZufuŁr 
des Rohmaterials bedingt werden.

Deutsche Drahtgesellschaft mit beschr&nkter Haftung. 
Dusseldorf. — Zur Erganzung unserer friiheren Ao.i- 
gaben1) teilen wir mit, daB die Gesellsehaft nunmekr 
in daa Handełsregister eingetragen worden ist. Gegen- 
stand des Unternehmens ist die Verfeinerung Yon rohem 
Walzdraht und der Absatz der Yerfeinerung, gemaS 
Anlage C des GesellsehaftsYertrages vom 6. Juni 1914, nach 
dem In- und Auslande. Das Stammkapital betra^t 
100 000 Mark. Der GesellsehaftsYertrag ist am 6. Juni 
1914 festgesteHt und auf die Dauer von fiinf Jahren seit
1. Juli 1914 gesehlossen worden. Doch kann nach Ablauf 
von drei Jahren eine vorzeitige Auflosung stattfinden, 
wenn eine zum Zwecke der BeschluBfassung iiber die Auf
losung einberufene Gesellschafterversammlung mit acht 
Zehnteln der vertretenen Stimmen die Auflosung beschliefit 
Wenn der Nettoerlos fiir Walzdraht in der Gesellsehaft 
aus einer Abrechnungsperiode niedriger auskommt, ak 
88 JC fiir 1000 kg ab Lieferungs-Werksstation, so fet 
jedes der Rohwalzdraht liefernden Werke berechtigt, dea 
Yertrag zu kiindigen, und zwar mit der MaBgabe, daS cs 
nach ausgesprochener Kiindigung nur noch verpfłichtet 
ist, fiir die Mengen den Walzdraht zu liefern, die bereits 
in Fertigware seitens der Gesellsehaft Yerkauft sind, dann 
aber die Lieferungen in Walzdraht einstellen kann. Falk 
zwei Werke der Grupj>e A von dem Rechte der Kundigung 
Gebrauch machen, steht es jedem einzelnen Werk der 
Gruppe B frei, den Yertrag in gleieher Weise zu kUmligea. 
Sollte nach dem 1. Januar 1915 in einem H alb jahr der 
Al>satz der Gesellsehaft mehr aU 20 %  unter den im Jahr$ 
1913 erzielten Absatz der Gesellschafter der Gruppe B 
in den syndizierten Waren fallen, so kann die Auflosuag 
der Gesellsehaft in einer dazu einberufenen Gesellseliafter- 
Yersammlung mit einfacher Stimmenmehrheit b^chlossen 
wenlen. Zu Geschaftsfuhrern sind bestellt die Kaufleute 
Friedrich Kassen, Dusseldorf, u.x\lfred Tramnitz, Rombach.

Eisenwerk-Gesellschaft Maxlmilianshiitte in Rosen
berg (Oberpfalz). — Zu dem Yor kurzem veroffentlichtea 
Jahresbericht8} des Untemehmens teilen wir ergan?.end 
mit, daB <lie Generalvcrsammlung im Hinblick auf dra 
Krieg besehlossen hat, von einer DiyidendeuTcrtciluni' 
vorliiufig abzusehen und die BesehluBfassung iiber die 
Yerteilung des Reingewinns sowie die Aufnahme <*iue* 
Obligationsschuld von 0 bis 10 ^Mill. ,*C zu yertagea.

ł ) YgL St. u. E, 1914, 18. Juni, S. 1063/4.
*) St. u. E. 1914, 6. August, S. 1360.

Bucherschau.
C u r tis s , G eo rg c  B ., Counselor-at-law: The in- 

duftrial Deiclojmient of natiom. V o l 1/3. Bingham- 
ton, N. Y .: George B. Curtiss 1912. 8 ". 1 5 ^ . 
Y o l.l .  Eurojiean countries. (X X X II, 6 4 0 S.) 
Voi. 2. The United States from 1607 to 1800. 
(X , 649 S.)
V o l 3. The United States from 1800 to 1912. 
(X , 094 S.)

Schon die Angabe der Seiterwahlen fiir dic drei Bandę 
dieses Werkes — es unifaSt insgesaiat nahezu 1900 Oro8- 
oktayseiten Test in verhaltniamaBig kleinera Drucke —

lSCt erkennen, da8 der Verfasser eineUnsomme von FMS 
und At.sdaaer hat aufwenden miissen. ais e r , ,dio in<ł!:stneU 
Entw icklung der Xationen“ zu  schildern unternahm. 
die Einzeltitel der Bandę ferner zeigen, sind es in 
Linie die Yereinigten Sfcaaten, also das V*terland 
Ver£assers, denen seine Darsetllnng gilt. Aber auch ** 
iibrigen Industrielander sind so weit beriicksichtigt, 
es sich lohnt, dem Werke selbst in einer deutschen FacŁ- 
zeitsclirift wie der unserigen einige Zeilen zu widir.ee. 
wenngleich es naturlich nicht unsere Aufgabe sein 
denj Gwlankengange des yerfaasere (der nebenbei k- 
merkt Schutzzóllner ist and doch abweiehendfn »»• 
politischen Anschauungen Gereehtigkeit widerfahren w
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lassen sich bemttht) in allen Einzclheitcn zu folgen. Am 
boston diirfte eine Wiedergabe des Inhaltes der versehie- 
deuen Abschnitte, in die das Werk z orfa lit, unseren Lesera 
kkriaachen, was in den Banden geboten wird.

Der erste Band enthalt zunachst einfiihrende Worte 
von William M cK in ley  und T hom as B ra e k e tt  
Reed; beide stehen auf dem Standpunkte, daB der Yer- 
imei besonders insofern sich ein Yerdienst erworben habe, 
ais er die Gcschichte der Welthandełspolitik auf Grund 
dea Tatsachenmateriales geschildert und dadureh die 
Moglichkeit gegeben habe, zu beurteilen, welcher der 
herrschenden Theorien in der Praxis die meiste Aussicht 
auf Erfolg zugesproehen werden konne. McKinley hebt
u, a. hervor, daB das Kapitel iiber Deutschland eine 
gianzende Rechtfertigurig der Bisinarckisehen Schutz- 
z.oOpolitik bilde, und rubrnt am Sclilusse seiner Aus- 
ffihruflgen die klare, kraftige und verstandliehe Sehreib- 
weise des Gesamtwerkes. — Dieses bringt dann ais ersten 
Atschnitfc einen AbriB der Geschichte des Handels bis zum 
Jahre 1650; hier werden zunachst allgemein Gewerbe, 
Handel und Industrie gegeneinander abgegrenzt und darauf 
der Handel unter den Yolkern des Altertums, die indu- 
strielle Entwicklung der italienischen und deutschen 
Stadte im Mittelalter sowie die Entwicklung von Handel 
uod Industrie in Westeuropa geschildert. Die weiteren 
Abschnitte behandeln Alt-England unter dem Zeichen des 
Freihandels, das neuzeitliche England unter dem Schutz* 
zoil, die Kuckkehr Englands zum Freihandel und dessen 
EinfluB auf die englisehe Industrie, den Schutz der heimi- 
seben Industriezweige in den Landem des europaischen 
Festlandes und anderen Landem, und endłich England, 
Deutschland und Frankreich von 1800 bis 1912. Bildnisse 
der heiTorragendsten Staatsmanner und Yolkswirte, die 
einen entsebeidenden EinfluB auf die Wirtschaftspolitik 
ihrer Llnder ausgeiibt haben, schmucken den Band und 
laliireiche Zusammenstellungen von AuBenhandelsziffern 
u* dgl. mehr lassen ihn auch ais geeignet fiir Nachschlage- 
zweeke erscheinen.

per z w eite  und d r i 11 e Band umfassen ausschlieBlich 
Yereinigten Staaten, dereń wirtschaftliche Entwicklung 

.somit bei weitern eingehender dargelegt wird, ais das bei 
den anderen Landern der Fali ist. Wie der Verfasser in 
den beiden Banden den Stoff zerlegt hat, geht aus den 
folgenden Ueberschriften der Hauptabsehnitte hervor: 

Zeit von 1607 bis 1789 — Die Zeit des Schutzzolles: 
LS9 bis 1834 — Die Zeit von 1834 bis 1860 (mit ihren

Kampfen zwischen Freihandel und Schutzzoll) — Schutz- 
zollgcsetzgcbung, 1860 bis 1890 — Yon 1892 bis 1896: 
Sicg der J!)emokratie und des Freihandels —  Von 1896 
bis 1912. Die Bandę bieten ahnlich wie der erste, natiirlich 
unter Beschrankung auf die Yereinigten Staaten, ais Bei- 
lagen eine Reihe von Bildnisscn und im Texte ein umfang- 
reiehes statistisches Materiał, das, wie an dieser Stello 
besonders zu erwahnen ist, auch viele Ziffern uber dio 
Entwicklung der Eisenindustrio Nordamerikas wiedergibt.

Die Rediiktion. 

Femer sind der Redaktion folgende Werko zugegangen: 
B a u e r, Dr. H ugo , Privatdozent an der KgL Techn. Hoeh- 

schule Stuttgart: Chemie der Kohlenstoffrerbindungen. 
2., verb- Aufl. Berlin u. Stuttgart; G. J . Gosehen’scho 
Yerlagshandhmg, G. m. b. H. 8 0 (16 a).

Tl. 2 :  Aliphatische Yerbindungen. (Sammlung 
Gosehen. 192. Bdchen.) 1914. (120 S.) Geb. 0,90 JC, 

B aum , Dr. G eorg, Reehtsanwalt am Kammergericht zu 
Berlin, und F r i tz  G ru n sp ac h , Rechtsanwait an den 
Landgerichten zu Berlin: TecknikerrechL Eine syste- 
matisehe Darstellung des Reehtes der Wc-rkmeister, 
Teehniker und anderen Industriebeamten. Dusseldorf: 
Werkmeister-Buchhandlung 1914. (113 S.) 8 Geb. 3 J i . 

Bezugsqudltn fiir Erze/ugnisse dektrotechnischer Spezial- 
fabriken. Ausgabe 1914. Hrsg. von der Yereinigung 
elek(rotechnisełier Spezialfabriken. Berlin (W. 35, 
Steglitzer Str. 36): Selbstverlag der Vereinigung.
(160 S.) 8°. Das Buch wird kostenlos abgegeben. 

R ap a, I)r. pluł. et ing. h. c. A., Professor: Khktriziidt 
und Vdksu'ohlfahrt. Berlin (NW 7): G. SUlke 1914. 
(138 S.) 8°. 2,50 A .

►J? Das Buch ist eine Volksausgabe aus dem groBen 
zum Regierungsjubilaum des Kaisers erschienenen 
Werke „Śoziale Kultur und Yolkswohlfahrt wahrend 
der ersten 25 Regierungsjahre Kaiser Wilhelm s II.** 
Es versucht in gemeinyerst&ndlicher Form darzuatellen, 
wie die Elektrizitat die Volkswohlfahrt im letzten 
Yierteljahrhundert beeinfluBt hat. &

R o h en , G., Professor, und Lehrer an den
Technischen Staatslehranstalten Chemnitz: Matchinen- 
Elemente. Teil 1. Mit 140 in den Text eingedr. Fig. 
(Kollegienhefte. Hrsg. von Professor Dr. F o eh r, 
Frietłrichs-Polytechnikum Coethen. Bd. 8.) Leipzig: 
S. Hirzel 1913. (XII, 216 S.» mit Schreibpapier durch- 
schossen,) 8®. Geb. 7,50 JC.

Yereins-Nachrichten.
Nordwestliche Gruppe des Vereins 

deutscher Eisen- und Stahiindustrieller.
Bie Nordwestliche Gruppe hat an dio Herren Re- 

gierungsprasidenten zu Aachen, Arnsberg, Koln und 
Kobknz nachstebende Eingabe geriehtet. Es sei aus- 
driiekiich darauf hingewiesen, daB die Antrage der Gruppe 
sieh yollig im Rahmen des bisherigen Rechtszustandes 
błrwęgen und keine ahnliche Forderungen enthalten, 
Wie Zeitungsnachrichten zufolge kiirzlich von anderer 
Beitą gest elit und rom Herrn Reichskanzler abgelehnt 
wonlen giiłd.
Betrifft:

l. tjenehmigung von Antragen auf Beschaftiguniz von 
-\rbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- 

Hammerwerken auf Grund der Bekanntmachung 
. des Reichskanzlers vom 20. Mai 1912.
-• Gewihrung von Pausenausnahmen auf Grund der 

Buadesratsverordnurg vom 4. Mai 1914.
Dusseldorf 107, den 14. August 1914. 

£vf. Hochwohlgeboren
^ er^urc^ ergebenst, die Beschaftigung Ton 

■Arbeî rmnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- 
Hammerwerken und die Gewahrung von Pausen-

ausnahmen auf Grund der Bekanntmachung rom
4. Mai 1914 angesichtsdes Krieges in dem  b ish e rig e n  
Um fangę  his auf weiteres auf Antrag gestatten zu 
wollen. Wir halten es in Anbetracht der groBen Sch wierig- 
keiten, in denen sich die Industrie durch die Krieg*- 
lagę befindet, und der nieht zu ubemhenden, bevor- 
stehenden Riickwirkungen fiir angebracht, w enn ih r  
d ie  b ish e rig e n  E r le ic h te ru n g o n  w e ite r  gew&hrt 
w erden. Soli te in dem einen oder anderen Falle ein 
Zweifel dariiber bestehen, ob die beantragte \ Tergiin- 
stigung durch die besonderen Yerhaltnisse des be
treffenden Werkes berechtigt ist oder nieht, so erscheint 
es zweekmaBig, die Yerhandlungen hieruber auf ruhigere 
Zeiten zu vertagen und der Industrie wie ihrer Arbeiter- 
schaft in diesen schweren Zeiten eine ungeschmalerte 
Arbeitsm5glichkeii zu geben. Die Konigliche Regierung 
zu Dusseldorf łiat sdch diesen Griinden nieht ver- 
schlassen und die Gewahrung der Antrage in vorbe« 
zeichnetem Rahmen in Aussicht gest elit.

Wir waren fur eine kurze Mitteilung dankbar, ob 
Ew. Hochwohlgeboren eine gleiche MaBnahme zu treffen 
gewillt sind.

Nordwfjtliche Gruppe 
des Verein•* deutscher E tem - und Stahl-1 nd uMridhr. 

gez. BeumeY.
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V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i l t t e n l e u t e .  

Alexander Butów f .
Am 8. August 1914 verschied naoh schwerem Leiden 

und dennoeh unerwartet ein namentlieh im niederrheinisch- 
westfalisehen Bergbaugebiete bekanntes und hochge- 
schatztes Mitglied unseres Yereins, der Gesehaftsleiter dea 
Dam pfkesseMT eberw ach ungs- Yerei ns der Zeehen im Ober* 
bergaratsbezirk Dortmund, Ober* 
ingenieur Ale san  der Biitow.

Der Heimgegangenc wurde ge- 
boren am 9. Beżem ber 1858 zu Bergen 
auf Rugea. Nach AbsoMerung der 
Koniglichcn Gewerbesehule zu Dan- 
zig im September 1878 besuehie er 
von Oktober 1878 his September 
1882 die Kgl, Technische Hochsehule 
zu Berlin. Im AnschluB hieran ge- 
tt&gte er seiner Militarpflicht beim 
3- Pommerschen Infanterie - Regi
ment Nr. 14 in Sfcralsund. Nach 
YOriUl>ergehender Beschaftigung, u. a. 
bei der Deutschen Edison - Gesell- 
sehaffc in Berlin und der Maschinen- 
fabrik von Adolf Oser Nachfolger in 
Penig (Saehsen) trat er Ende 1885 
ab  Ingenieur in die Dienste dea 
Magdeburger Vereins fiir Datnpf- 
kesselbetrieb, in dem er seit 1894 
mit der Stelłvertretung des Direktors 
betraut war. Im Marz 1900 uber- 
nahm er ab Oberingenieur die Lii- 
tung der Geschafte dea neugegriindeten Dampfkessel- 
Ueberwachungs-Yereins der Zeehen im Oberbergamts- 
bezirk Dortmund, Unter seiner bewahrten Leitung 
entwickelfce sich der Verein zu seiner jetzigen Bliate. 
JSs sei hier kurz angefubrt, daB 1902 die Elektrouber* 
waehung fiir den zustandigen Rezirk angegliedert wurde. 
Heute sind bei dem Yerein fur die Dampfkessel-IJeber 
waehung 12 uml fiir die Elektro-Ueberwachung 0 Inge- 
nieure tatig.

Dic Wertschatznng, die der Yersiorben© erfuhr, 
laBt sich aus der grolien Zahl der Kommissionen, denen 
erangeh&rte, erkennen; so war er u. a. Yorsitzender der

Fiir die Yerelnsbiblłothek sind elngegangen:
(Di* F.itts*ndejr *!nd mit einem * bezeiebnet.)

-4 ceesskms- Katalog [af] Sieriges OffentUga Bibliotek. 
Stockholm. Uppsala. Lund. O&dtonj, 27, 1912. Utgiren 
a r K u n g i B iblio teket*  genom S. H ałłberg. Stock- 
holm 1913. (VI, 698 S.) 8°.

Atixzt$*e* M J  Lake Superior iron ores. (PubEshed by] 
Oglebay, N orton  <fc Co.* (Cleveland, Ohio, 1914.) 
(71 S4 8®.

ReratttUe HU bruiss&cietekn vid dess albmnna ordinarie 
mmtmmkomst i Jemkontoret* ar 1914. (Stockholm 1914.) 
(77 &) 4»

Bergwerke, Die, und Salinen im niederrheinisch-west- 
faUtchm Bergbaubezirk im Jahre 1913. Essen (Ruhr) 
1914. {91 S.) 8°. [Yerein* fiir die bergbaułiehen Inter- 
essen im Gberbergamtsbezirk Dortmund.]

BirizM uber dm U.Gesckaftsjahr 1913—1914 [des] Ruhr- 
orter Dampfkessel- U eberieackungs- Yerein [aj*. (Duisburg- 
Ruhrort 1914.) (24 S.) 4®.

Bericht Ober das Studienjahr 1912—1913 (df t j  Kgl Tech. 
nischefnJ Hoch&cbuh* zu Mune-ken* (Mit 7 Tal) Mim- 
ehen 1914. (Getr. Pag.) 4°.

Bericht uber die Tiitigkeit des Kuratorium# u nd des For- 
Mandes der Jubildums-Stiftmg* der deutschen Industrie 
im Jahre 1913. (Berlin 1914.) (51 &) 4*.

Bericht uber die Laye. der im Yerein* fur die berę- und 
h&Uenftianniscken Intrr^um im Aachener B&irk ver~

Kommission fur dic I^rufung schadhaffc gewordener 
Kesselraatcriałien des Intemationaien Yerbandes der 
Dampfkcssel-Ueberwachungs-Yereine sowie MitgH«id der 
Deutschen Dampfkessel-Normen-Kommission. Datikbar 
scll auch an dieser Stelle fcstgesteUt werden, daS Butów, 

wenn immer der Yerein deutscher 
Eisenhilttenleute seines sach.versUn- 
digen Rat es in Fragen seines j\rbeits* 
gebictes bedurfte, diesen gerno *ur 
Yerfflgung stellte.

\’on den Arbeiten auf wirtschaft* 
lichem Gebiet, die unter Łeituug des 
Yerewigten vom Ueberwachungs- 
Yerein geleistet worden sind, ver- 
dienen vor allem die gemeinschaft- 
lich mit dem Yerein fiir dio bergbau- 
Hchen Interessen und dem Yerein 
deutscher Ingenieure ausgefiihrtea 
Untersuchungen sowohl iiber Wâ * 
serhaltungsmaschinen aU auch iiber 
Fordermasehinen erwahnt zu werden. 
AuBerdem mu8 auf die Yersuche 
iiber die Yerwendung minderwertiger 
Brennstoffe, die gemeinsam mit dem 
Yerein fiir die bergbaułiehen Inter
essen angestellt worden aind. an 
dieser Stelle nochmais hingwiesea 
werden, naehdem „Stahl und EisenM 
schon friiher durch verschiedeae 

Aufsatze ans der Feder eines d e r  Mitarbeiter Biitows dic 
Ergebnisse jener Yersuche den Lesem der Zeitschrift 
bekannt gegebełi hatte.

Wenngleich der Dahingcschiedene noch nicht ein 
Yoiles Jahrzehnt dem in unserem VTerein zusammengs*- 
schlossenen Kreise angehort hat, cmpfinden wir sein xu 
friih<?s Ablelłen auf das schmerzlichstc. Verlieren wir dech 
in ihm einen Freund, dessen Intcresses fiir den Vema 
wir jederzeit sicher sein durften. Die Licbenswurdigkeit 
seines Wcsens, die sich mit einer vornehmen Denkungs- 
art paarte, sichern dem Yerewigten auch bei uns ein 
ehrenvo!łes Gedachtnis.

trdenen Indu&triezweige wahrend des Jahre* 1913. Aachen
1914. (17 a )  49.

Berichi uber die. Tatiqke. it der Pruf ungsamta lt des Yereim* 
deutscher Ei*e nportlandiement' W er kt e. V. im 
1913s erstattet von l>r. A. G uttm ann. (Mit 2 TaŁ) 
Dusseldorf [19141. (U S ) 4®.

YgL St. u. E. 1914, 16. Juli, S, 1229. ‘
BerieM uber die. 34. ordtnilickc Ha uptrermmmluw] des 

Yerein** deutscher Fabriken feuerfester Produkty E. 
am 3. u. 4. Marz 1914. (Mit 2 Bcil.) [Nebst] Anh.: 0f- 
ganisation des V?ereins, Mitgliederliste, Satzung, Jahres- 
bericht 1913. Coln [19141 (198 u. 32 S.) 8°.

BerieM des Yereine** fiir die bergbaułiehen 1 nleresi-m 
nordmstlichen Bóhmen zu Teplitz iiber die tćirtschsfUi  ̂
Lfhje des Bmunkohlenbergbaues im Verein&jebietó 
iiber die Yereinetatigkeit irn Jahre 1913. (O. O. u- &) 
( 7 1 )  4» . . -

Generalrermmmlung, 56, ordentliche, des Yereins* f& !t-  
berghaulicMn Interessen im Oberhtrga mtsbezirk M -  
mund am 25. April 1914. Essen 1914. (23 S.) 4’.

YgL St. u. E. 1914, 30. April, S. 761/2.
OmMfts-BerieM, 4 0 /des/ Dtjmpfkessel-Ueberwachu^^ 

Yereinfs]* fur den Regierungsbezirk Aachen. 1H$* 
Aachen 1914. (149 S.) 8«. .

Geschiiitsbericte, 2Ó.„ des Bra unschiceigisehen Dampfk^^ 
Ueberwachungs-Yereins* mm Jahre 1913, Brauŝ  
sehweig 1914. (91 S.) 8*.


