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Die Kohlenstaubfeuerung in den Vereinigten Staaten.
Yon R o b e r t  J. W e it la n c r  in Philadelphia, Pa.

I Jas stetige Steigen der Roholpreise in den Ver- 
einigten Staaten innerhalb der letzten Jahre 

hat zur Entwicklung der Kohlenstaubfeuerung ge- 
fuhrt, die, obgleich seit langerer Zeit bekannt, doch 
erst jetzt im Eisenhiittenwesen in immer ausgedehn- 
terem MaBe zur Verwendung kommt.

Ihre erste Erwiihnung stammt von dem Englander 
C h ap m an  her, der schon im Jahre 1790 Kohlen- 
staub in einer Explosionsmaschine ver\vcnden wollte, 
ein Gcdanke, der vielleicht in Zukunft wieder auf- 
gegriffen werden wird. Der Versuch scheiterte an- 
geblich an der Sehwierigkeit, die Kohle in geeigneter 
Weise zu pulverisieren. Das erste amerikanische 
Patent fur Kohlenstaubfeuerung stammt aus dem 
Jahre. 18661), und in den Jahren 1882 bis 1888 wurde 
von D. N a v a rro  Kohlenstaub in rotierenden Zement- 
ofen verwendet.

S c h w a rz k op f in Berlin war neben Carl Wegener 
in Deutschland einer der ersten, der vorschlug, diese 
Feucrung im Huttenwesen zu verwenden; auch 
W erner S ie m e n s  hat sich fruhzeitig m it diesem 
Gedanken beschaftigt. Li den Vereinigten Staaten  
wurde bereits vor 30 Jahren von der 01iver Iron Comp. 
Kohlenstaub in Puddelofen versucht, doch war die 
Entwicklung dieser Fcuerungsart eine sehr langsame. 
Diese Aufgabe fur das Eisenhiittenwesen gelost zu 
haben, ist das Verdienst des Chefingenieurs der 
„American Iron and Steel Manufacturing Co.“ in 
Lebanon, Pa., J o h n  B. C u llin ey , der nach un- 
gefiihr zehnjahrigen Yersuchen seine Bestrebungen

l ) Es war dies das Verfahren von Whclpley und Storer 
zur Rostung schwefelhaltigor Erze, nach welchem in einen 
durch gewohnliche Rostfeuerung angewiirmten Schacht- 
ofen Luft und eine Mischung von Erz und Kohle, beide 
in Pulverform, eingeblasen wurden. Etwa um dieselbe 
Zeit begann in England Thomas Russell Crampton Ver- 
suche m it Kohlenstaub ais Brennstoff anzustellen, die 
dazu fuhrten, daB im Jahre 1869 in  Woolwich ein Ofen 
zum Warmen von Eisenpakctcn und einige Jahre spater 
ein Puddelofen mit Kohlenstaubfeuerung betrieben frerden 
konnte. Indessen wurde sohon im Jahre 1831 in England 
auf eine Vorrichtung zum Verbrennen staubformiger
Brennstoffe ein Patent erteilt, dem sich bis Ende der 
sechziger Jahre noch gegen 20 andere anreihten. (V g L  
Z. d. y . <Ł I. 1895, 16. Not., S. 1379.
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von Erfolg gekront sah. Durch ihn gelangte das 
sogenannte „kurzflammige Yerfahren“, im Gegen- 
satz zu dem bisher iiblichen „langflammigen Ver- 
fahren“, zur Einfiihrung. Letztere Flammenart, die 
hauptsachlich bei Drehofcn fur Zement u. dgl. ver- 
wendet wird, erfordert hohe Windgeschwindigkeiten, 
bei der die Forderluft weniger ais 26 % der Gesamt- 
luftmenge ausmacht.

Die Yerbrennung dieser oft 30 bis 45 cm langen 
Staubwolke findet groBtenteils auBcrlich statt, wiih- 
rend im Innern ein unverbramites Kohlcn-Luft- 
Gemisch beobachtet werden kann. Die Wirkung 
einer solchen Flamme alinelt der eines Blasrohres, 
d. h. sie wirkt zerstorend auf das Maiierwerk und ist 
auch wegen ungleichformiger Verteilung der Hitze 
fiir huttenmannische Zwecke nicht gut geeignet.

Im Gegensatze dazu arbeitet das „kurzflammige11 
Yerfahren mit niedererWindpressung, also geringeren 
Windgeschwindigkeiten. Die Flamme ist trage, der 
Kegel kurz, die Entzundung plotzlicher und es findet 
kein „Schneiden“ des Mauerwerkes statt. Diese Art 
der Flamme hat zu erheblichen Erfolgcn im Feuc- 
rungswesen gefuhrt, so daB z. B. auf dem gcnannten 
Werke zu Lebanon, Pa., sowohl die kleinsten Oefen 
fiir Nieten, Bolzen usw., sowie alle Puddel- und 
Paketierofen mit dieser Feuerungsart beheizt, und 
selbst die neu zu bauenden Martinofen damit aus- 
gestattet werden.

In welchem Umfange die erstgenannte Arbeits- 
weise angewendet wird, geht daraus hervorv daB 
auf einzelnen Zementwerken in Pennsylvanien 15001 
pulverisiertc Kohle in 24 st zur Verwendung kommcn, 
bei einer Erzeugung von ungefahr 26000 Fassern 
Zement in derselben Zeit (1 FaB =  484,2 Pfd. =
219,6 kg).

Urn Kohlenstaub erfolgreich verfeuern zu konnen, 
sind gcwisse Bedingungen im Auge zu behalten, die 
auch von den meisten Verbrauchern dieses Brenn- 
stoffes moglichst eingehalten werden, namlich:

1. Die Feuchtigkeit im Kohlenpulver soli unter 
y2 % sein.

2. Die Feinheit der Kohle soli derart sein, daB 
95%  durch ein Sieb von 10 000 Maschen je
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Quadratzoll und mindestens SO % durch ein 
solehes von 40000 Maschen je QuadratzolI hin- 
durchgehen sollen ( =  ungefahr 1550 bzw. 6200 
Oeffnungen je qcm).

3. Richtige und gleichmaBige Kohlenzufuhr zum 
Brenner und entsprechende Windpressung.

4. Moglichst hober Prozentsatz an fluchtigen Be- 
standteilen (nicht unter 30% ) und niedriger 
Aschengehalt (nicht Tiel uber 10%  Asche)1).

Die Vorbereitung der Kohle umfaBt folgende Yor- 
gange:

1. Zerkleinem der Kohle im Brecher auf NuBgroBe,
2. Trocknen der Kohle,
3. Mahlen der Kohle, -
4. Fordem der Kohle zu den Oefen.

Bezuglich der einzelnen Yorgange ware zu be-
merken, daB das T ro ck n en  der K o h le  von gro Bem 
EinfluB auf den Grad der Feinheit und auf das Yer- 
halten bei der Yerbrennung ist. Naeh B a r n h u r st1) 
emiedrigt jedes Prozent Feuchtigkeit die Yerbren- 
nungstemperatur um 29°. Der HeizwertYerlust be
tragt 1,28 %, gerechnet naeh der Temperatur der 
abziehenden Gase. Feuchte Kohle yerursacht ferner 
ein Zusammenballen des Kohlenstanbes zu kleinen 
Kngeln im Yerbrennungsraum. Bezuglich der F e in 
h e it  sei bemerkt, daB, je feiner die Kohle ist, desto 
bessere Ergebnisse im Ofen erzielt werden. Die Zu- 
fuhr der Kohle wird durch eine besondere Yorrichtung, 
densog.„CullineyController\bewerkstelligt, wahrend 
die Luftzufuhr durch Schieber geregelt wird. Diese 
zusammen m it dem Kaminschieber gestatten eine 
yollkommene Regelung des Ofengangcs. Was die 
Kohlenqualitat anbetrifft, die fiir diese Feuerungsart 
verwendet werden kann, seien nachstehend einige 
Analysen von erprobten Kohlen angefuhrt*).

Fur Zement- ; 
ofen łn Ze- ) 
menton, P*- | Tir-

1 ’ 2 i giniea

Kohle ] 
aus |

Pitts- ; no‘. s 
barć :

! Fliicht. Best-andteile . 
EesterKohlenstoff. .

i A sch e ........................
Schwefel ....................

1 Wasser........................

37,SS 
52,32 

8,63 
1,33

41,24' 35,23, 35,17 
45,S3i 50,84 51,79 
S.00 10,80i 9,39 
5 ,li: 2,71 1,28 
*) 3.13 3,65

| Sehr g-eelgTiet

26,20.
51.47
13.93

1,47
8,40

An fluchtigen Bestandteilen reiche Kohlen, wozu 
auch die meisten Lignite zu rechnen sind, sind am 
besten geeignet. Angeblich wurde auch Koksklein 
mit 15%  Asche in Pittsburg ais Staub verfeuert, 
doch dilrfte dies bloB in einem hocherhitzten Yer
brennungsraum oder durch Beimengung von bitum- 
reicher Kohle móglich sein. Auch Anthrazit mit 
25%  Asche und Waschkohle von Koksófen mit 
52%  Asche soli in besonders eingeriehteten Oefen 
Terbrannt worden sein. Die Asche sammelte sich ais

J) YgL hierzu auch St. u. E. 1915, 17. Juni, S. 626.
Iron Age 1913, 23. Okt., S. 906.

>) Naeh Iron Age 1913, 25. Des., S. 1443/4.
4) Nicht fiir Stahlwerksofen geeignet.

feines Pulrer an, das alle % bis 1 st entfem t werden 
muBte.

Nachstehend sei eine der hier gebrauchlichen 
Kohlenstaubanlagen beschrieben, die, fur eine Tages- 
leistung von 45 t  berechnet, leicht das Doppelte 
schaffen kann.

Die vom Eisenbahnwagen kommende Stuckkohle 
(wenn nicht NuB- oder Feinkohle rorgezogen wird) 
fallt von einem Betonbehalterin einen Kohlenbrecher, 
der bis zu 25 t  in 24 st zerkleinert. Ein rertikaler 
Aufzug schafit die Kohle zu einem Behalter m it mehr 
ais einem Waggon Fassungsraum, der an seiner tiefsten  
Stelle durch Schieber regelbare Oeffnungen enthalt, 
denen die Kohle durch eine wagerechte Transport- 
schraube entnommen und durch eine schiefe Rutsche 
in den Trockenzylinder gebracht wird.

Der Kohlentrockner besteht aus dem Trocken- 
ofen und dem sich drehenden Trockenzylinder 
(Ruggles-Coles Diyer). Der Trockenofen ist ąuadra- 
tisch, m it einer Rostfeuerung fur direkte Feuerung, 
er kann aber auch durch einen kleinen Brenner m it 
Kohlenstaub geheizt werden. Die Abgase streichen 
durch einen kurzeń Hals in die innere Trommel des 
Trockenzylinder, der aus zwei konzentrischen Zylin- 
dern besteht, die. miteinander versteift sind. Die 
Gase Yerlassen am unteren Ende den Innenzylinder 
und kehren zwischen den beiden Zylindern wieder 
z.uruck, wobei sie mit der herabrollenden Kohle in 
Beruhrung kommen. Durch die Neigung des Trocken- 
zylinders und die Wirkung der Yersteifungsrippen 
strebt die Kohle dem unteren Ende zu und fallt dann 
durch eine Rinne in einen senkrechten Aufzug. D ie  
Gase werden aus dem auBeren Zylinder durch einen 
Yentilator abgesaugt. Ihre Temperatur ist beim  
Eintritt etwa 760° und im Yentilator ungefahr 38°.

Der Trockenzylinder dreht sich auf zwei Stahl- 
ringen, die auf vier Lagerrollen ruhen, ist ungefahr
7,6 m lang, bei einem Durchmesser von 1370  mm, 
und hat eine Durchsatzfahigkeit von 6 bis 7 t  f. d. st, 
bei 6 y2 Umdr./min.

Die Kohle soli auf weniger ais y , %  Feuchtigkeit 
gebracht werden, selbst bei einem ursprungUchen 
Wassergehalt von 15 %. Ein Kilogramm Kohle auf 
dem Rost treibt ungefahr 6 kg Wasser aus der Kohle 
aus.

In Lebanon trocknet der Ofen 9 t Kohle i. i  s t; 
der Kohlenrerbrauch kann mit 1 bis 2 % angenommen 
werden. Nachdem die Kohle den Trockner Yerlassen 
hat, bleibt sie von der AuBenluft abgeschlossen.

M a h len  der K o h len . Dazu werden entweder 
horizontale Rohrmuhlen oder Yertikale Kugelmuhlen 
verwendet.

D ie getrocknete Kohle wird durch einen Aufzug 
zu einem Behalter von ungefahr 20 t Inhalt gehoben 
und gelangt aus diesem durch Rutschen zu zwei 
Kugelmuhlen (System Fuller-Lehigh), die von je 
einem 40-PS-Motor mittels Riemen angetrieben 
werden. Der Durehsatz einer Muhle betragt 2% bis 
3 t / s t : Die Muhle ais sol che besteht aus zwei Kammern, 
den Boden der oberen bildet ein horizontaler Mahl-
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ring, auf dem vier Stahlkugeln rotieren, die von Arnien 
der yertikalen, drehbaren Achse gestoBen werden. 
Daruber bewegt sich eine Art Yentilator, der, m it 
der Achse rotierend, die feinen Kohlenteilchen hebt 
und sie durch ein zylindrisches Sieb in die auBere 
Kammer schleudert. Dieser Raum steht unmittcl- 
bar m it der unteren Kammer in Vcrbindnng, in der 
ein Saugventilator rotiert, der ebenfalls an der senk- 
rechten Welle sitzt. Es wird so der gesiebte Kohlen- 
staub naeh dcm Boden der Kammer gesaugt, von  
wo er durch Rutschen zu einem Yertikalaufzug fiillt, 
der sie dann zu einem 8-t-Yorratsbehiilter bringt. 
Von hier aus geschieht die Forderung in geschlosse- 
nen Forderschrauben zu den Behiiltern an den ein
zelnen Oefen.

Erganzend sei angefuhrt, daB eine Firma versucht 
hat, die Kohle olme Trocknen zu pulverisieren; dabei 
wurden angeblich gute Ergebnisse erzielt, was aber 
wohl nur auf Kosten eines Mehraufwands an Kohle 
im Ofen geschehen konnte. Aueh kann dazu keine 
Miihle m it Sieben yerwendct und die Kohle niclit in 
Behalter aufgestapelt werden, weil sie sich bald fest- 
setzt.

Die Forderschnecken, die die Kohle zu den Ofcn- 
behaltern schaffen, sind helikoid und gewohnlich 
230 mm im Durchmesser; von der Hauptschnecke 
zweigen kleinere Nebenschnecken zu den Behiiltern 
ab. Am Ende der ersteren sind gewohnlich Ueber- 
fiille angeordnet, um einen allfaltigen Kohleniiber- 
schuB aufzunehmen.

Nachdem dic Kohle aus der Hauptfordersehnecke 
durch eine senkrechte Rutsche und eine wagerechte 
Nebenschnecke gekommen, passiert sie vor Eintritt 
in den Behalter eine Richardsonsche Wage. Diese 
arbeitet selbsttatig. Die Anzahl der Kippungen wird 
auf einem Zahlwerk vermerkt.

Die aus genietetem Stahlblech hergestellten 
Kohlenbunker halten ungefiihr 5 t  und gleichen itm- 
gekehrten Pyramiden mit mindestens einer rertikalen 
Wand, um das Hiingeu der Kohle zu vermindern.

Der Controller (Patent Culliney) ist wohl der 
wesentlichste Teil der ganzen Anlage. Er besteht 
aus einem guBeisernen Gehause m it zwei Schrauben, 

■die unter einem Winkel von ungefiihr 15° angeordnet 
und auBen mit zwei Kegelriidern von einem */8-PS- 
Motor angctrieben werden. Die horizontale Schraube 
cntnimmt den Kohlenstaub der Spitze des Kohlen- 
bunkers und befordett ihn bis oberlialb einer Oeff- 
nung, wo er durch eine Diise von einem Luftstrom  
mitgerisscn und in einer 50' mm weiten Rohrleitung 
weiter befordert wird. Dieser Luftstrom, „Forder- 
lu ft“ genannt, hat eine Pressung von ungefiihr 
250 mm WS und macht etwa ein Viertel der Gesamt- 
verbremiungsluft aus. Das Forderrohr mundet in das 
Kniestiick eines ungefahr 250 mm weiten Rohres 
und bildet m it diesem den Brenner. Das Knicstuck 
liefert den groBeren Teil der Yerbrennungsluft unter 
einer Windpressung von ungefahr 50 bis 75 mm WS. 
Das Brennerrohr schnejdet innerhalb des Verbren- 
nungsraumes m it dem. Mauerwerk ab, wahrend das

diinnere Forderrohr einige Zoll zuriicksteht. D ie  
schwachere Windpressung der „Sekundarluft“ reicht 
gerade liin, um die Kohlenteilchen in Schwebe zu 
erhalten und erzeugt so eine kurze Flamme von  
hoher Temperatur. Beide Luftrohren sind durch 
Schieber regelbar, um die notige Pressung und Mengen 
zu erhalten.

Der Wind wird von einem gemeinsamen Ventilator 
m it Primiirluftpressung geliefert, die Sekundarluft 
wird auf das gewiinschte MaB abgedrosselt. Man 
zieht es jedoch vor, getrennte Gebliise fiir beide 
Luftarten anzuordnen. Die beschriebene Einrichtung 
bezieht sich auf einen Doppelwiirmofen m it zwei 
Brennernauf jederSeite, mit einem Gesamtrerbrauch 
von ungefahr 360 bis 4500kg Kohle i. d. st. Die Brenner 
konnen bis zu 135 kg Kohle i. d. st fordem; durch 
eine besondere Vorrichtung kann der Motor auf 10 
verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden.

An der Bauart eines auf Kohlenstaub uinzuandern- 
den Wiirmofens ist wenig zu andern; der Verbren- 
nungsraum ist etwas zu rergroBern, so daB der Ab- 
stand der Feuerbriicke vom Brenner fiir oben- 
genannten Ofen ungefahr 1,2 bis 1,5 m betragt, um 
der Flamme Zeit zur Ycrbrennung zu geben. Die 
Feuerbriicke ist gewohnlich etwas hoher ais der 
obere Rand des Brenners. Eine besondere Ofcn- 
zustellung ist niclit notig; das gewohnliche feuerfeste 
Materiał iiberzieht sich naeh einiger Zeit m it einer 
Aschenkruste, die sozusagen eine schiitzende Decke 
bildet.

Ein Teil der Asche, die sich bei der Ycrbrennung 
absondern muB, sammelt sich im Verbrennungs- 
raum an. Bei Puddelofen hat man die Roststabe der 
alten Feuerung belasscn, auf denen sich nun die 
Asche wegen der hohen Temperatur in teigigem Zu- 
stande anhiiuft und von Zeit zu Zeit ausgezogen wird, 
nachdem die Roststabe herabgelassen wurden. Ein 
anderer Teil der Asche sondert sich im Herde und 
teilweise auf dem zu heizenden Materiał ab. Dies 
ist kein Nachteil, sondern wirkt eher schiitzend 
gegen Ox)'datioii, aueh fiillt die Hammerschlag- 
Aschenkruste leicht vom Stahl ab. Im Yorwarm- 
raum setzt sich ein weiterer Teil des Aschenpulvers 
ab und kann von Zeit zu Zeit leicht entfernt werden; 
etwas verbleibt ini Essenkanal, und der Rest ent- 
weicht aus dem Schornstein in Form eines leichten  
weiBcn Rauches. Unangenehm wird die Asche nur 
bei hohem Prozentsatz i u der Kohle, weshalb bessere 
Kohlen vorzuziehen sind. Die Lebensdauer des Ofens 
leidet, wie bemerkt, keineswegs durch die Aschcn- 
absonderung. X icht verbrannte Kolile scheidet sieli 
bei ungeniigender Verbrennung ais Kokspulver ab.

Obwohl ein Yorwarmen der Luft wegen der aueh 
so erreichbaren hohen Temperaturen nieht unbedingt 
notwendig erscheint, und aueh eine Anzahl von 
Warmofen noeh ohne solche arbeiten, ist doch aus 
wirtschaftlichen Griinden zu empfehlen, die Sekundar
luft durch die Abhitze des Ofens vorzuwarmenł).

>) Iron Age 1913, 23. Okt., S. 906/8.
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In Lebanon z. B. wird die Luft fiir alle Oefen auf un- 
gefahr 260° erwiirnit und damit angeblich eine Er- 
sparnis bis zu 20 % erzielt. Die Róhren fiir die Vor- 
warmung bestehen aus gewohnlichem Schmiedeisen, 
sind der Lange nach unterhalb der Abhitzekessel 
eingebaut und mit Asbest oder Mauerwerk an der 
Eintrittsstolle der heiBen Gase geschiitzt. Die Ab- 
hitzekessel, m it denen diese Oefen ausgestattet sind, 
sind gewohnliche Róhrenkessel, die sich sehr leicht 
reinigen lassen. Die Flamme streicht zuerst iiber 
die Luftvorwarmer, dann durch die Kesselrohre und 
endlich zum Kamin. Diese Kessel geben eine erstaun- 
licli hohe Verdampfung| durchschnittlich 7 kg Dampf 
auf 1 kg Kohle, so daB der Gesamtdampfverbrauch 
des Werkes dadurch fast vollstandig gedeckt wird. Bei 
gewohnlichen Warmofen ist es jedoch yorzuziehen, 
die Abhitze im Yorwarmeraum so weit wie moglich 
auszunutzen und den Rest zur Luftvorwarmung zu 
yerwenden.

Was das Aussehen der Flamme betrifft, so fallt 
Yor allem ihre groBe Strahlung und Reinheit auf, 
die mehr einer Gasflamme ahnelt. Die Wiirmeiiber- 
tragung auf das Materiał findet groBtenteils durch 
Strahlung statt. Die Bedingungen dafur sind wie 
geschaffen und werden wohl kaum von einem anderen 
Brennstoff darin iibertroffen. Die Flamme kann uber- 
dies in kiirzester Zeit durch Veranderung der Luft- 
zufuhr oxydierend, neutral oder reduzierend gemacht 
werden, was fiir manche hiittenmannische Verfahren 
groBe Vorteile bietet.

Das Anfeuern eines Ofens geschieht sehr schnell, 
ahnlich einer Oelfeuerung, indem im Verbrennungs- 
raum ein kleines Holzfeuer entzundet und nach 
einiger Zeit das Luft-Kohlen-Gemisch eingeblasen 
wird. Die mit dieser Feuerungsart zu errcichenden 
Temperaturen sind wegen der fast theoretischen Ver- 
brennung und der starken Warmestrahlung, selbst 
bei kaltem Wind, sehr hohe; sie sind nach oben 
durch die Haltbarkeit des Mauerwerks begrenzt. 
Wie sehr z. B. die Flammcntemperatur durch 
LuftiibcrschuB herabgedruckt werden kann, ist aus 
Zalilentafel 1, theoretisch gerechneter Temperaturen, 
ersichtlich1).

Zalilentafel 1. V e rb re n n u n g s te m p e ra tu re n .
Boi 0 %  LuftiiberschuB .........................  2 0 1 5 '

„ 2 0 %  „  .........................  1794»
„ 4 0 %   ........................................... 1616®
„ 6 0 %  „  ......................... 1 4 6 9 0
„ 8 0 %  „  .........................  1 3 4 7 “
„ 1 0 0 %  „  .........................  1243°
„ 1 5 0 %   ...........................................  1037°

Durch die Kohlenstaubfeuerung wird zugleich ein 
anderes Uebel hintangehalten, namlich die Rauch- 
entwicklung, die bei so vielen Oefen eine unangenehme 
Rolle spielt. Dem Kamin eines derartigen Ofens ent- 
weicht bloB ein leichter weiBer Rauch Yon feinster 
Asche. Yon groBter Wichtigkeit fiir den Praktiker

ist aber die Ersparnis an Brennstoff, die m it Hilfe 
der Kohlenstaubfeuerung erzielt wird. Im nach- 
stehenden fiihre ich einige Zahlen an, die in der Fach- 
literatur veroffentlicht sind, ohne mich indessen auf 
eine Kritik derselben einzulassen.

Auf dem schon eingangs erwahnten Werke in 
Lebanon, Pa., war der Durchschnitt’) von vier Puddel
ofen bei Verarbeitung grauen Roheisens auf hoch- 
wertiges Materiał im April und Mai 1913: 587 und 
624 kg f. d. t  Puddeleisen’ bei minderwertigem Ma
teriał 562 kg. Der Brennstoffverbrauch bei direlct 
gefeuerten Puddelofen war friiher 999 bis 1044 kg 
f. d. t  Stahl und wurde im Durchschnitt auf ungefahr 
545 kg herabgedruckt. Dies kommt einer Efsparuis 
von 47 % gleich. Bei Heizófen mit kaltem Einsatz 
in den Herd wurde eine Herabminderung von 409 
auf 250 kg Kohle oder eine Ersparnis von 39 % er
zielt. Von anderer Seite werden folgende Kohlen- 
yerbrauchszahlen angefiihrt1):

Rostofen................................ 7,5 %  der Charge
Vorrollofen............................76 kg f. d. t
Puddelofen............................ 658 „ „ „ „
SohweiBofen........................  238 „ „ „ „
M artinofen............................  227 „■ „ „ „

In Copper Cliff, Ontario, werden an zwei Regene- 
rativofen von 3 4 x 5 ,8  m 140 t  Kohle in 24 st ver- 
feuert, bei einem Durchsatz von 700 bis 800 t. Die 
Kohle hatte 2 bis 3 % Feuchtigkeit, 38,7 % fliichtige 
Bestandteile, 8,45 % Asche und 2 % Schwefel2).

Zahlentafel 2 gibt eine Gegeniiberstellung der bis- 
herigen Beheizung in der Kohlenstaubfeuerung3):

Zahlentafel 2. G eg en iib e rs te llu n g  dor V erb rauohe- 
zah len .

OfenjAttung

Mit
Kohlcn-
staub-

feuerung
kg/t

Ulaher

kg/t
Kontinuierlicher Warmofen fiir

K niippel........................................ 76 100
Martinofen i. 35 t  39 Chargen . . 294 —

k 30 „ 45 227 —

ig kg

Puddelofen, Luft 260 ", 2 Schichten 
„ 260°, 3 

„ kalto L u f t ................

558 
424 

658 bis 
692

Heizofen fiir 12“-WalzenstraBo 
„ 1«“-

243 \  
235/ 409

Buschelofen fiir 16“-WalzenstraBe 246
Fagollofen fiir 16“-WalzenstraBe . 241 1

Kach Angaben einer Ofenbaufirma wird folgende 
Ersparnis gegeniiber bisher iiblichen Feuerungen 
erzielt:

1) Iron Age 1913, 23. Okt., S. 908. 
») Iron Age. 1913, 23, Okt.,. S. 1442.

Iron Ago 1913, 23. Okt., S. 908.
*) Proceedings of the Engineers Society of Western 

Pennsylyania, Okt. 1913.
3) Proceedings of the Engineers Society of Western 

Pennsylyania 1913, Okt., S. 387.
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Kontinuierliche W armofcn............................ 29
Martinofen m it G en e ra to rg a s ....................30—35
Puddelofen........................................................33—50
Gewohnliehe Warm- und Paketierófen . . 20—26

E x p lo s io n s -  od er  F e u e r sg e fa h r .

Von mancher Seite wurde auf die Explosions- 
und Feuersgefahr bei der Venvendung von Kohlen- 
staub hingewiesen, und tatsiichlich ereignete sich 
vor mehreren Jahren im Zementbezirk eine groBere 
Explosion in einer KóhlęnmUhle. Es stellte sich dabei 
heraus, daB sich eine Unmenge von Kohlenstaub im 
Gebiiude angesammelt hatte, der, durch irgendeine 
Ursache aufgewirbelt, das Ungliick verursachtc. Bei 
Einhaltung ganz selbstverstiindlicher Reinlichkeit 
und Staubfreiheit ist eine Explosion ganz ausge- 
schlossen, da bloB ein inniges Gemisch von Staub 
und Luft zu einer Explosion fiihrt, wie dies ja bei 
allen kohlenstoffhaltigen feinen Materialien eintreten 
kann.

Da der Kohlenstaub erst kurz vor dem Brenner 
m it Luft gemischt wird, ist auch in der Leitung oder 
im Bunker eine solche Gefahr ausgeschlossen. Rein- 
halten der Gebiiude, Dichthalten der Apparate, Ver- 
meiden von offenem Licht und Staubaufwirbeln sind 
Gebote, die sich von selbst verstehen. Eine andere 
Moglichkeit ist noch vorhanden, die jedoch keine 
unmittelbare Gefahr zur Folgę hat, nSmlioh eine 
Entziindung der Kohle. Wird z. B. die Kohle im 
Trockner zu hoch erhitzt, so besteht die Moglichkeit, 
daB sich die Kohle im Bunker entziindet, da Luft 
zwischen den Kolilenstiicken vorhanden ist. Durch 
Anbringung von Pyrometern im Trockner und Bunker 
(Alarmglocken) und durch Einhaltung richtiger 
Trockentemperaturen kann eine Selbstentziindung 
vermieden werden. Sollte sich jedoch die Kohle ent- 
ziinden, was immer eine gewisse Zeit in Anspruch 
nimmt, so wird die Kohle einfach entleert. D ie Staub- 
kohle scheint sich weniger leicht ais die NuBkohle 
zu entziinden, ausgenommen, daB der Bunker mit 
Kohlenstaub durch die Nahe des Ofens nicht zu 
stark erwarmt wird, was aber durch geeignete Kon- 
struktion vermieden wrerden kann. Es ist ferner an- 
geseigt, die Kohle nicht zu lange im Bunker zu be- 
lassen, sondern denselben besser zu entleeren. Auch 
sind tiefe Behalter wegen zu groBen Druckes zu ver- 
meiden. In Feuer geratene ICohlę verbrennt oder ver- 
kokt langsam.

Um einen Ueberblick iiber den V e r w e n d u n g s-  
b e r e ic h  der K o h le n s ta u b fe u e r u n g z u  gewinnen, 
seien einige Werke angefiihrt, in denen dieselbe schon 
in Betrieb oder in Ausfuhrung begriffen ist. So ver- 
wendet z. B. die „American Iron and Steel Manu- 
facturing Company" auf ihren Werken in Lebanon 
und Reading taglich je 140 bzw. 70 t  Kohle fast 
ausschlieBlich ais Kohlenstaub, wobei sich zugleich 
die dort friiher sehr unangenehme Rauchfrage von  
selbst gelSst hat. Anfangs zeigte sich ein Widerstand 
von seiten der Puddler, die an eine rauchige Flamme 
gewohnt waren, jetzt aber ziehen sie die Feuerung

m it Kohlenstaub wegen der einfaehen und schnellen 
Hitzekontrolle vor.

Die „American Locomotive Works11 in Schenec- 
tady, X. Y ., benutzen Kohlenstaub zum Heizen von 
Blocken in Oefen von 1,68 x  5,48 m, wobei der fruhere 
Kohlenverbrauch von 295 kg auf 159 kg f. d. t herab- 
gebracht und die Heizdauer um 20 % vermindert 
wurde. In der Gesenkschmiede betrug die Heizdauer 
mit Oel 15 min fiir ein Stiick, m it Kohlenstaub 
12 min. Ebenso verwenden die „General Electric 
Works11 daselbstj die „American Steel Foundry 
Works11 in Sharon, P. A., und die „Lima Loco- 
motive Works11 dieses System. Die „Burdon Iron 
Co.11, Troy, N. Y., hat 42 Puddel- und 9 Warmofcn 
fiir Kohlenstaubfeuerung eingerichtet. In einer 
RohschweiBerei Pennsylvaniens, die bislang 55 t  
Anthrazit im Tag verbrauchte (zu 24 Jl),  wurde 
durch Verwcndung der Kohlenstaubfeuerung der 
Brenstoffaufwand auf taglich 2 0 1 Gaskohle (zu 16 Jl ) 
herabgcbracht. Die Mahlkosten betragen aus ort- 
lichen Griinden 4 J l  f. d. t  und soli m it 172 000 Jl  
Anlagekosten eine jahrliche Ersparnis von 280 000 Jl 
erzielt werden.

Die Verwendung von Kohlenstaub unter Kesseln 
ist noch zu sehr im Versuchsstadium, um einen SchluB 
auf dic Anwendbarkeit zu ziehen. Es scheint not- 
wendig zu sein, unter dem Kessel eine eigene Ver- 
brennungskammer, iihnlich der an Oefen, zu bauen1).

Wohl die friiheste und ausgedchnteste Vcrwen- 
dung hat dio Kohlenstaubfeuerung in d e r Z e m e n t-  
in d u s tr ie  des Landes gefunden, doch will ich dabei 
nur kurz verweilen, da die hierbei in Anwendung 
kommende Langflamm-Methode fiir den Eisenhiitten- 
mann weniger in Betracht kommt. Ein vielfach im 
Gebrauch stehender Brenner besteht aus einer unter 
dem Iiohlenbunker rotierenden Schraube, welche dio 
Kohle zu einer Oeffnung in der Windleitung schafft, 
wo diese durch die Saugwirkung des Bliisers in den 
Brenner gerissen wird und im Ofen eine lange Stich- 
flamme erzeugt. Die Schraube ist regelbar, macht
30 bis 60 Umdrehungen i. d. min und bringt je Um- 
drehung im Mittel 0,2 kg Kohle in den Ofen. Die 
rotierenden Zementofcn sind bis iiber 45 m lang 
und ahneln iiuBerlich sehr dem Trockenzylinder 
eines Kohlentrockners. Der Kohlenverbrauch betragt 
23,4%  des eingesetzten Rohmaterials.

Eine Anwendung, die wohl zuerst von den meisten 
Stahlwerkcrn bezweifelt wTurde, hat die Kohlenstaub
feuerung in der B e h e iz u n g  v o n  M a r tin o fe n  ge
funden. Die Sache ist ebenfalls noch zu sehr im Ent- 
wicklungsstadium, um dariiber genauere Angaben 
machen zu konnen*). Die Schwierigkeiten, die hier
bei erwartet werden muBten, waren die Ansammlung 
von Aschenstaub in den Gittenverken und die Mog
lichkeit eines nachteiligen Einflusses auf die Be- 
schaffenheit der Schlacke. Man scheint jedoch dar- 
uber zum groBten Teil hinweggekommen zu sein,

i) VgL Z. d. V. d. I. 1913, 27. Dez., S. 2084.
!) Wir werden demnachst auf den Gegenstand i u - 

ruckkommen. Die Schriftleitung.
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indem an Stelle der Gitter eine Anzahl von Feuer- 
oder Fuchsbriicken quer gegen die Stromrichtung 
in den Kammern angeordnet wurden. Die Asche 
wird yon Zeit zu Zeit m it Kriicken vom Boden der 
Kammern ausgczogen. Der EinfluB der Asche auf 
die Schlacke und das Bad scheint nicht sehr bedeu
tend zu sein und kann dureh Aenderung der Zusatze 
wieder aufgehoben werden. DaB die KolUenstaub- 
feuerung auch hier in W ettstreit mit der Gasfeuerung 
treten kann, zeigt die Tatsache, daB bereits eine An
zahl von Werken ihre Martinofenfiir diese Feuerungs- 
art baut. AnschlieBend gebe ich einige in der Fach- 
literatur veroffentlichte Resultate, die bei Martin- 
ofen angeblich erzielt worden sind.

Dic „National Malleable Castings Co.“ , Sharon, 
Pa., maclite Versuche mit einem 35-t-Ofen mit 
Kohlenstaub, doch wurden erst Erfolge erzielt, nacli- 
dem die Kohle auf eine sehr groBe Feinheit (95 % 
durcli 6200 Maschen je qcm) gebracht wurde. Bei tiig- 
lieh drei Hitzen wurden 110 nćicheinander ohne Repa- 
raturen erschmolzen. Genauere Angaben fehlen leider.

Die „Sharon, Pa. Steel Hoop Co.“, venvendete 
Kohle von 95 % Feinheit durcli 1550 Maschen je qcm. 
Die Gitter wurden durcli Feuerbriicken ersetzt und 
die Asche durcli Oeffnungen ausgczogen. Es wurden 
150 Chargen naclieinander ohne Rcparatur ge-, 
schmolzen. Bei beiden Anlagen wurden angeblich 
Ersparnisse gegenuber Generatorgasheizung erzielt.

Auf einem anderen Martinwerk betrug der durch- 
schnittliche Kohlenverbrauch yon 45 Chargen bei 
kaltem Einsatz 22,5 bis 25 %. Die Zeitdauer war 
angeblich geringer ais m it Oel.

K r a ftv e r b r a u c h  un d  K o ste n . Um einen Ver- 
gleich mit anderen Brennstoffcn ziehen zu konnen, 
ist es notwendig, die Kosten der Kohlenstaub- 
bereitung zu kennen. Es sind daruber verschiedene 
Angaben in die Oeffentlichkeit gelangt, die zeigen, 
wie sehr diese Kosten von ortlichen Verhaltnissen, 
maschinellen Einrichtungen und insbesondere der 
GroBe der Anlage abhangig sind. R a y m o n d  gibt 
in Iron Age 1912, S. 1443 die Kosten des Pulveri- 
sierens fiir sechs groBe Werke an. Hinsichtlich der 
Betriebskosten sei auf die angefuhrtcn Abhandlungen 
in der Zeitschrift Iron Age verwiesen.

E s,is t  yorzuziehen, eine Zentralanlage m it Ver- 
teilungsschnecke zu bauen, und nicht, wie auch vor- 
geschlagen wurde, eine Anzahl kleiner Einheiten. 
Nicht zu yergessen ware ferner, daB im Vergleich 
zu Generatorgas oder direkter Rostfeuerung keine 
Stiick-, sondern Feinkohle yon den Zechen gekauft 
zu werden braueht, weloh letztere fiir amerikanische 
Verh;iltnisse um 1 JC bis 1,40 J l  f. d. t  billiger zu 
stehen kommt und auch gleichzeitig der Gebrauch 
eines Kohlenbrechers unnotig wird.

Verglichen mit den bisher gebriiuchlichen Feue- 
rungsarten finden wir bei der Kohlenstaubfeuerung 
eine Reihe entschiedener Vorteile. An Oefen, die von 
Rohól auf Kohlenstaub umgebaut werden, hatte ich 
Gelegenlieit zu beobachten, daB unter gleiehen Be
dingungen und bei gleicher Erzeugung bloB 4 kg

Kohle gebraucht wurden, um denselben Warme- 
effekt wie 1 G allon e.(=  3,785 1) Oel zu erzeugen, 
anstatt 4 bis 5 kg ,wie sie eine vergleichende Warme- 
rechpung ergibt. Wenn wir ferner die Kohlenstaub
feuerung der Rostfeuerung gegenubcrstellen, so sind 
vor allem die gróBere Reinlichkeit in der Hand- 
habung, ihre leichte Regelbarkeit, die Moglichkeit 
hoherer Temperaturen, vollstandige Rauchfreiheit bei 
fast theoretischer Verbrennung heryorzuheben. Was 
die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zur direkten 
Feuerung anbetrifft, so kann an Stelle der teueren 
Stuckkohle billigere Kleinkohle verwendet werden. 
Auf manchen Werken ist das muhsame Umladen 
und Herbeifordern der Kohle zu den Heizofen zu 
beriicksichtigen sowie der Fortfall von eigenen 
Heizern bei mittleren und groBeren Oefen. Diese 
zuletzt erwahnten Kosten sind zuweilen so hoch, 
daB dadurch allein schon die Herstellungskosten fur 
den Kohlenstaub gedeckt werden; dazu kommt natilr- 
licli nicht zuletzt die Kohlcnersparnis, dic gegen
uber Rostfeuerung zwischen 25 und 50%  betragt. 
Die Kohlenstaubfeuerung ist aber auch, wie sich 
zahlenmaBig nachweisen laBt, imstande, m it dem 
Gaserzeuger in Wettbewerb zu treten, dort, wo es 
sich um dic Yerwendung guter, bitumenreicher Kohle 
handelt; man wird daher in Zukunft, besonders auf 
groBeren Werken, gut tun, dies im Auge zu behalten. 
Zu dem kommt noch, daB diese Feuerungsart an- 
passungsfahiger ais die Generatorgasfeuerung ist, da 
jede beliebige Kohlenmengc sofort zur Yerfiigung 
steht, wiihrend der Gaserzeuger einige Zeit braueht, 
bis er sich geiinderten Verhaltnissen anpaBt, um gutes 
Gas zu liefern. Die Ofenkonstruktion diirfte im all
gemeinen viel einfacher ausfallen ais fiir Gasheizung, 
wodurch sich die Erhaltungskostcn ebenfalls er- 
niedrigen.

Werfen wir zum ScliluB einen kurzeń Riickblick 
auf die bisherigen Ergebnisse, die m it der Staub- 
kohlenfeuerung erzielt ■wurden, so mussen wir zu- 
geben, daB uns diese einen guten Schritt in der Feue- 
rungstechnik vorwartsgebracht hat und somit auch 
in der Erhaltung der heimischen Naturschatze. A'or 
allem fiillt der Vorteil der vcllstandigen Ausnutzung 
des Brennstoffes, die schnelle, fast thcoretische Ver- 
brennung und die konzentrierte Flamme ins Auge. 
Weiter die leichte Regelbarkeit und Anpassungsfahig- 
keit an alle Verhaltnisse im Ofen und die Erreichbar- 
keit hoher Temperaturgrade, selbst bei Venvendung 
kalter Luft, der Fortfall des lastigen Herbeischaffens 
festen Brennstoffes und der Stocharbeit. Die mecha
nische Aufbereitung der Kohle, die sonst im Gas
erzeuger auf Kosten eines Teiles des Heizwcrtes von- 
statten geht, wird in die Kohlenmiihle vcrlegt und 
kommt der Brennstolf in denkbar gunstięster Form 
m it Luft in  Beriihrung, der er die groBtmogliche 
Angriffsflache bietet, und yereinigt daher alle Vor- 
teile der Oel- oder Gasflammc. Die Ofenkonstruktion 
ist einfach, die Erhaltungskosten sind niedrig. Die 
oft sehr unangenehme Rauchfrage findet dadurch 
ihre Losung. Es ergibt sieli ferner dic MOgliehkeit,
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die Gestehungskosten dureh Verwendung von Klein- 
kohle und durcli Schaffung groBer Einheiten stark 
herabzusetzon.

Gegen die Kohlenstaubfeuerung wSre anzufiihren, 
daB damit die Errichtung einer teueren Anlage 
Terbunden und daB sie vorlaufig noch auf die 
Verwendung besserer bituminoser Kohle beselirankt 
ist. Die Moglichkeit eines Feuers in den Bunkern ist 
bci gewissenhafter Aufsicht sehr gering, wenn nicht 
-ausgeschlossen.

Z u sa m m e n fa ssu n g .
Im vorstehenden wurde versucht, den derzeitigen 

Stand der erst in Entwicklung begriffenen Kolilenstaub- 
feuerung in den Yereinigten Staaten zu schildern und 
die Aufmerksamkeit deutscher Eisenhiittenleute auf 
diesen neuen Zweig der Feuerungskunde zu lenken1).

l) Die yorstehende Arbeit bezieht sioh auf die Zeit 
vor dem Kriege. Die seitherigen Neucrungen werden in 
nachster Zeit in dieser Zeitschrift behandelt werdon.

Die Schri/tleitung.

Betrachtungen uber Flufieisenblócke.
(SchluB yon Seite 775.)

I | i e  Frage der Herstellung von dichtem FluBeisen 
hat bereits R. H ad fie ld^ eingehend  behandelt. 

Es gibt Stahlwerker, die bestreiten, daB ein in der 
iiblichen Kokille von unten gegossener Błock vollstan- 
dig dicht sein kann, wenn ein langer EinguBtrichter 
gebraucht wird. Dics ist jedoch hochst unwahr- 
scheinlich, wie lang aueh der EinguBtrichter sein 
mag; das FluBeisen wird stellenweise in den Kanal- 
steinen erstarren und dadurch den Błock, bevor der 
innere Teil fest wird, luftdicht abschlieBen. Was 
den Rauminhalt des Schwindungshohlraumes be- 
trifft, so besteht zwischen einem gleich schnell von 
unten oder von oben gegossenen Błock kein Unter- 
schied. Der dureh ersteres Verfaliren gewahrte Vor- 
tcil ist der, daB die Hohlraume voraussichtlich vor 
Osydation bewahrt werden. LaBt man das Auffiillen 
eines von unten gegossenen Blockes dureh deii E in
guBtrichter auBcr Betracht, und stellt man sich vor, 
daB die Kokille unverziiglich m it fliissigem Metali 
gefiillt wurde, so spielt es keine Rolle, ob nun das 
Fiillen von oben oder von unten stattfand. Die Lago 
und GroBe des Schwindungshohlraumes sind in 
jedem Falle gleich. Yon Vorteil ist bei von unten 
gegossenen BlScken jedoch, daB die Schwindungs- 
hohlraume hochst wahrscheinłich blank sind und 
dann spiiter verschweiBen.

Das Metali steigt beim GieBcn von unten in der 
Kokille langsamer, einmal wegen der Menge der zu- 
sammengestellten Bl6cke und fernerhin, weil jede 
Kokille gegen den Druck der darin befindlichen 
Metallsaule gefiillt wird. Das FluBeisen erstarrt 
wahrend des GieBens dureh seine Beriilirung mit 
der Kokille an den AuBenflachen; gegen Beendigung 
des GieBens ist — lieBe man den Błock auslaufen —  
die Erstarrungshiille bei einem von unten gegossenen 
Błock dicker ais bei einem gleich groBen, aber von 
oben gegossenen Błock. Diese Tatsache wirkt be- 
zuglich der sich bildenden. Hohlraume gunstig ein, 
aueh wird der Bloek unter Druck durcli Metali aus 
dem EinguBtrichter so lange aufgefiillt, wie die 
Kanalsteinc offenbleiben, wodureh wiederum die 
Schwindungshohlraume vermindert werden.

‘) Vgl. s t . u. E. 1912, 9. Mai, S. 793; 17. Okt.,
S. 1751.

Die geringere Gesehwindigkeit, mit der zu einer 
Gruppe zusammengestellte Bl8cke gegossen werden, 
ist vorteilhaft, solange sic nicht zu langsam ist. 
Unter gewohnlichen Umstauden wird die Geschwin- 
digkeit bestimmt dureh die Anzahl der dureh eine 
Rinne zu fiillendcn Kokillen, dereń Querschnittc, 
die Hohc des EinguBtrichters, die Menge des dureh 
den GieBpfannenausguB laufenden Metalles und die 
Durchlaufłlachen in den Kanalsteinen. Hierzu kommt 
dann noch die Temperatur des FluBeisens nnd sein 
Erstarrungspunkt.

Die saubere Oberflache, die man bei von unten 
gegossenen Blocken zu erhalten hofft, wird nicht 
immer erzielt. Werden die Blocke zu langsam ge
gossen, so zeigen sie auf der Oberflache Falten, wie 
sie bereits in Abb. 8 gezeigt wurden. Lauft das FluB
eisen zu schnell im EinguBtrichter abwarts, so 
sprudelt es wie eine Quellc aus der Bodenoffnung, 
bespritzt die Kokillenseiten und yeranlaBt dureh die 
dabei gebildeten Spritzer leicht Schalenbildungen. 
Bei maBiger Gesehwindigkeit gegossen, lauft das 
fliissige Metali zicmlich scłiwerfallig die kalten Kanal- 
steine entlang und erreicht den Boden der Kokille 
ais halberstarrte, teigige Teilchen. Infolge des Drucks, 
der dureh die steigende Fliissigkeitssaule im EinguB
trichter ausgcubt wird, werden die teigigen Teilchen 
aus dem Bodenloch ausgetrieben, und das Metali 
tritt mehr oder weniger ruhig in die Kokille ein. Da 
der freie Querschnitt im EinguBtrichter kleiner ist 
ais der Gesamtąuerschnitt der Oeffnungen in den 
Kanalsteinen, fiillt das FluBeisen, wenn es einmal 
in die Kokille eingetreten ist, diese ruhig auf. Spater- 
hin bildet sich in dem EinguBtrichter eine Metall
saule, die den Flussigkeitsdruck in der Kokille zu  
iiberwiiiden und gegebenenfalls aueh die Kruste zu 
durchbrcchen hat, die sich etwa auf der oberen Ober- 
flachc der Blocke gebildet hat. Das auf diese Weise 
dureh eine rundę Oeffnung gedriickte Metali wird in 
Richtung der Kokillenachse hochsteigen und hierbei 
in das benachbarte Metali hineindiffundieren. Aus 
yerschiedenen Grunden jedoch wird sich das Metali 
zuweilen anders verhalten. Die Dicke des Kanal- 
steines an der Stelle der senkrechten Oeffnung be- 
tragt etwa 12 mm. Selbst wenn diese Oeffnung 
mathematisch genau gefertigt und der Stein genau
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in die Grundplatte eingebaut ware, so wiirde der 
Strom seine Richtung doch nicht senkrecht nach 
oben durch die sich bewegende Metallmasse nehmen; 
er wurde durch verschiedene nicht zu iibersehende 
Einfliisse entweder nach der einen oder anderen Seite 
abgelenkt werden. Die Kanalsteine konnen jedoch 
praktisch nicht vollkommen genau in die Gespann- 
platte gelegt werden; die Oeffnung wird oftmals 
schrilg verlaufen oder beschadigt sein, wodurch das 
unter Druck einflieBende Metali von der senkrechten 
Richtung abgelenkt wird. Der in gerader Linie mit 
der schriigen Kanalsteinoffnung liegende Kokillen- 
teil wird von dem einlaufenden FluBeisen, wie in 
Abb. 13 gezeigt, bespiilt. Diese Ablenkung des 
heiBen Strahles nach einer Seite der Kokille be- 
giinstigt, besonders bei hartem Materiał, das Springen 
der Blocke. Befindet sich die Oeffnung des Boden- 
steins nicht in der Mittc, der Achse des Blockes, so 
kann der einlaufende Strom aus leichtbegreiflichen 
Griinden unmoglich einen Błock von gleichmaBiger 
Temperatur ergeben. Steht die Kokille iiber Eck  
auf dem Kanalstein und lauft der Metallstrom in 
Richtung der Diagonale des Blockes, was infolge 
schlechter Bauart der Gespannplatte oder schlechter 
Raumverti81tniśse vorkommen kann, so wird die 
Ecke des Blockes, nach welcher der Metallstrom ge- 
richtet ist, leicht springen. In solehen Fallen ist 
jedoch nur immer ein Springen im unteren Blockteil 
zu befiirchten; weiter nach oben hin wird die Kraft 
des Metallstromes m it steigender Saule gebrcchen.

Die vorteilhafteste Anordnung zum GieBen von 
Gruppen von Blocken ist nach den Erfahrungen von 
A. W. u n d ll. B r e a r ly  eine Kokille m it festem Boden, 
wie sie in Abb. 14 veranschaulicht ist. Der Boden 
dieser Kokille ist in derMitte mit einem kegclformigen 
Loch versehen, das m it einem feuerfesten Kanalstein 
ausgefuttert ist. Hierdurch wird die Auffullung des 
Blockes durch einen in Richtung der Kokillenachse 
eintretenden und hochsteigenden Metallstrom sicher- 
gestellt. Auch ist der feuerfeste Kanalstein groB 
genug, um dem einlaufenden Stahl die Richtung zu 
geben. Beschadigungen der Kokille und Auftreten 
von Langsrissen in Blocken werden durch diese An
ordnung praktisch ausgeschaltet. Wird in dieser 
Weise gegossen, so muB die Kokille notwendigerweise 
m it dem breiteren Ende nach oben stehen.

Geht man von der Annahme aus, daB eine Kokille 
m it fliissigem Metali von gleichmaBiger Temperatur 
gefiillt ist, so kami der feste Błock eigentlich nur dicht 
sein, wenn er m it dem breiteren Ende naćh oben 
gegossen wurde. In allen von oben gegossenen Blocken 
ist das den unteren Kokillenteil einnehmende Metali 
in  dcm Augenblick, wo das GieBen beendigt ist, 
kalter ais das den oberen Kokillenteil einnehmende 
Metali. Bis zu einem gewissen Grade, der von den 
Abrnessungen des Blockes und der GieBgeschwindig- 
keit abhiingt, ist dies, ungeachtet der Richtung der 
Kokillenverjungung, giinstig fur die Bildung dichter 
Blocke. Auch der quantitative EinfluB der Ver- 
jiingnng von etwa 25 mm auf 300 mm ist bei einem

kleinen und groBen Błock nicht gleicli; in einer 
kleinen Tiegelkokiłle z. B. ist das Flachenverhaltms 
von zwei 300 mm voneinander liegenden Quer- 
schnitten wie 42:52, bei einer groBen Kokille hin- 
gegen wie 203:213. Werden beide Blocke von oben

Abbildung 13. EinfluB 
einer sehragen Oeffnung 

im Kanalstein beim 
GuB yon unten.

Abbildung 14. 
Kokille zum GieBen 

yon unten.

gegossen, so ist im letzteren Fallo die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit hinsichtlich der Erhaltung dichter 
Blocke natiirlich giinstiger ais im ersteren Falle. Aus 
diesen und ahnlichen Griinden kann man die Ergeb
nisse der an kleinen, reichlich konischen Blocken ge- 
machten Beobach- 
tungen nicht ohne 
weiteres auf groBere 
BlBeke iibertragen, 
die geringere Ver- 
jiingung aufweisen.

Zur Auffullung 
derunvermeidlichen 
Schwindungshohl- 

raume indem  oberen 
Teile eines Blockes 
ist die Anwendung 
eines warm gehal- 
tenen Kopfes aus 
feuerfesten Steinen 
das einfachste und
wirksamste Mittel. Bei keiner sonstigen Vorrichtung 
zur Herstellung dichter Blocke ist der AusschuB so 
gering wie in diesem Falle. Fiir sehr groBe Blocke oder 
fiir von unten auf Gespann gegossene Blocke wird diese 
Vorrichtung nicht gcbraucht. Bei Verwendung einas 
im oberen Kokillenteil angebrachten feuerfesten 
Kopfes oder besser eines besonders aufgesetzten  
Kopfes (vgl. Abb. 15) kann mit Ausscheiden an 
undichtem und geseigertem Materiał von 10 bis 15%  
gerechnet werden.

Abbildung 15. 
Aufgesetztor yerlorener Kopf.
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Zahlentafel 2. E in z c lh e ito ń  d e r in  Abb. 16 und 17 d a rg e s te l l te n  F luB eisenb locko .

Bloolt Art der Terwendeten Kokillc Durchschnlttltabe Lunkcp- und 
Selgcrungszonc Oberllache -

A Von oben gegossen; schmalcres 
Ende naeh oben; ohne Kopf aus 
feuerfestem Materiał; gowohnliche 

Bessemerkokille.

Bis zu 50 % des Bloekes. Neigt zu 
sekundarer Lunkerbildung.

Risse und 
Spritzer.

Praktiseh frei von 
ei ngeschlosscnen 

Teilchen geschmol- 
zenen feuerfesten 

Materiales.

B Von oben gegossen; brciteres Ende 
naeh oben ; ohne Kopf aus feuer- 

festera Materiał.

Bis zu 35 % des Bloekes. Spuren 
eines sekundiiren Lunkers.

Wie bei A. Wie boi A.

C Wie bei B ; m it Kopf aus feuer- 
festem Materiał.

Unter 12 %  des Blockes. Wie bei A. Wie bei A.

D Wie bei B ; mit „Sand“ -Kopf. Wie bei C. Wie bei A. Wio bei A.

E Von unten gegossen; sehmales 
Ende naeh oben; oben geschlossen.

Bis zu 80 %  des Blockes. Hat 
immer sekundiiren Lunker. 

Schleohtester Bloek hinsiohtlich 
Lunkerbildung und Seigerung.

Gut. Enthalt oft Teilchen 
geschmolzener Ka- 

nals teino.

E Von unten gegossen; sehmales 
Ende naeh oben; ohne feuerfesten 

Kopf; oben offen.

Bis zu 60 %  des Blockes. Hat 
immer sekundiiren Lunker.

Gut. Wie bei E.

G Wie bei F ; aber m it feuerfestem 
Kopf.

Bis zu 40 % des Blockes. Hat 
nahezu immer sekundaren Lunker.

Gut. Wie bei E.

H Von unten gegossen; breites Ende 
naeh oben; .mit feuerfestem Kopf.

Unter 10 %  des Blookes. Ohne 
sekundaren Lunker.

Gut. Wie bei E.

I Von unten gegossen; aber mit 
„Sand“ -Kopf.

Wie bei H. Gut. Wie bei E.

Teilweise den glaichen Gegenstand, den A. W. 
und H. Brearley vorstehend erórtern, behandelt J. N. 
K il b y  in zwei Vortragęn vor dem Iron and Steel 
Institute iiber F e h le r  an F lu B e is e n b lo c k e n .

Die Frage der Vermeidung des groBen Abbrandes 
in der Stahlerzeugung und die allzu groBe Menge 
von AusschuB, der auf unzweckmaBiges oder unvoll- 
kommenes GieBen zuruckzufiihren ist, bildet von 
jeher eine groBe Sorge. Rund 99 % aller bis jetzt in 
FluBeisenblocken aufgedeckten Fehlerąuellen sind 
zuruckzufiihren auf Bildung von Gashohlraumen, 
Seigerungserscheinungen oder auf Oberflachenfehler. 
Diese Fehlerquellen werden hervorgerufen durch ein

| T

H f j'

Q
0

V j
C &

Abbildung 16.
XXXVI..,

Yon oben gegosseno Blocke.

ungeeignetes Kokillenmodell und durch schlechtes 
VergieBen.

Ais man erkannt hatte, daB die Art des VergieBens 
der HauptanlaB fiir die genannten Fehlerquellen war, 
schritt man dazu, die Blocke statt von oben von 
unten zu giefien; doch aueh jetzt versohwanden die 
fehlerhaften Blocke niclit. Dies ist wohl darauf 
zuruckzufiihren, dafi die Kokillen durchaus nieht den 
an sie gestellten Anforderungen entsprachen. In  
Abb. 16 und 17 sind versshieden6 Arten von Ko
killen, die zurzeit zur Herstellung von Blocken mit 
einem Stuckgewicht von 3 t  und weniger in Gebrauch 
sind, zusammengestellt. Zahlentafel 2 gibt eine Ueber-

J
Abbildung 17. Von unten gegossene Blocke.
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sickt Ober die einzelnen Betriebserfahrungen, wie 
sie m it diesen Formen erzielt wurden.

Fur GuB ron unten ist die einzige zuYerlassige 
Form die m it breiterem Ende nach oben, und bei der 
der fliissige Stalli durch eine Einlaufoffnung in der 
Mirtę des Bodens eindringt. Die Kokillen sind auf 
der GieBplatte derart anzuordncn, daB die Blócke 
kreisfórmig in gleicher Entfernung von dem EinguB- 
trichter stehen. Die Kokille selbst ist m it einem  
feuerfesten Kopf versehen.

Fur GuB von oben ist ebenfalls die oben breitere 
und m it feuerfestem Kopf rerschene die geeignetste 
Kokille. Uimiittelbar aus der GieBpfanne in die 
Kokille Ycrgossener Stahl wird leicht undicht und 
zeigt oft beim Walzen oder Schmieden Risse; diese 
Fehlerstellen treten oft so fein auf, daB sie der ge
wohnlichen Priifung entgehen und erst durch Aetzen 
aufgedeckt werden. Bei mehr oder weniger starker 
Durcharbeitung eines solchen umnittelbar gegossenen

maBig gute Ergebnisse sind bei einem GieBen von  
oben damit erzielt worden, daB eine zweite kleinere 
GieBpfanne zwischen GieBpfanne und Kokille einge- 
schaltet wird. Diese ZwischengieBpfannen sind ent- 
weder m it den Kokillen fest verbunden oder ruhen 
auf den Kokillen. Yerschiedene Ausfuhrungsarten 
dieser ZwischengieBpfannen oder GieBaufsatzc sind 
in Abb. 1S wiedergegeben. Je nach der zu vergieBen- 
den Sfehlmenge und der Gr5Be des Ausgusses in der 
GieBpfanne sind Aufsatze mit einer oder mehreren 
AusguBóffnungen zu rerwenden. Bei Benutzung 
solclier Aufsatze sind teilweise recht gute Ergebnisse 
erzielt worden. Untersuehungen an hiermit Yergos- 
senen Stahlblócken zeigten, daB die beim Walzen 
oder Schmieden auftretenden Risse und Spriinge 
auf einen ganz zufriedenstellenden ifindestwert herab
gedruckt werden konnten. Die Temperatur des 
Stahl es braucht bei diesem GieBverfahren nicht uber- 
maBig hoch zu sein.

Eingehendere Aus- 
fuhrungen iiberFeh- 
ler in StahlblScken 
macht Kilby in sei
nem im Friihjahr

1917 gehaltenen 
Vortrag. E in hoher 
Prozentsatz der in  

FluBeisenblocken 
anzutreilenden Feh- 
lersindLunker- oder 
Seigerungserschei- 

nuugen, Schlacken- 
einscliliissen, Ein- 
schlussen von feuer

festem Materiał, 
Schalen- oder RiB- 

bildungen zuzuschreiben. E in gegebenes Yolumen 
flussigen Stahles erstarrt m it einer bestimmten  
Schwindung. Die Form der Kokille bedingt die 
Lage der Lunkerhohlraume in dem Błock und 
damit die GroBe des undichten Teiles des Biockes. 
Schwankungen in der GieBtemperatur und GieBge- 
schwindigkeit, Aenderungen in dem GieBverfahren 
sowie die chemische Zusanimensetzung des Matcriales 
beeinflussen mehr oder weniger die Lunkerbildung 
je nach der verwendeten Kokillenart. Auf Grund 
der angestellten eingehenden Untersuehungen bewirkt 
die oben breitere Kokille diegeringste Lunkerbildung. 
Je langer die Kokille im Verhaltnis zu ilirem Quer- 
schnitt ist, run so schlechtere Ergebnisse wird die 
oben schmalere Kokille zeitigen.

Nach der Frage der KokiUenform ist dieNotwen- 
digkeit der Yerwendung eines Fullkopfes und dessen 
Form zu erórtern. Abgesehen bei Sonderstahlen, hat 
sich die Yerwendung eines feuerfesten Fullkopfes 
nicht sehr eingeburgert. DaB er zur Herstellung 
groBtmoglicher gesunder B15cke giinstig ist, steht 
auBer Zweifel. Die Form des Fullkopfes macht bezug- 
lich der Yerringerung des Lunkers nicht viel aus, vor- 

. ausgesetzt, daB seinfe GroBe hinreicht. Die Kosten

Biockes treten genannte Fehler mehr oder weniger 
deutlich in die Erscheinung.

Die GieBtemperatur des Stahles hangt in groBem 
ilaBe von dem Arbeiter ab, der ein groBes Interesse 
daran hat, móglichst riel auszubringen. Es wird 
meistens nach dem Grundsatz rerfahren, daB dem 
Arbeiter Pramien auf die Anzahl der ausgebrachten 
Tonnen bezahlt werden und nicht auf die Aus- 
beute an gesundem Materiał, das dasWalzwerkoder die 
Schmiede verlaBt. Der Temperaturunterschied des 
heiBvergossenen Stahls von demjenigen, der noch 
kaum fiieBt, ist nicht so groB wie gewóhnlich ange- 
nommen wird; doch sind nach dieser Richtung hin 
bisher leider noch wenig praktische Yersuche durch- 
gefuhrt worden. Sind erst einmal die Vorgange, die 
sich beim unmittelbaren GieBvorgang abspielen, 
wissenschaftlich klargestellt, d. h. ist der EinfluB 
der GieBtemperatur auf die Gestaltung der Blócke 
und die auftretenden Fehler einwandfrei ermittelt, 
so werden sich Wege und Yerfahren, wodurch diese 
Yerinieden werden konnen, ohne Schwierigkeiten 
von selbst ergeben.

Im Laufe der letzten Jahre sind Yerschiedene 
GieBYerfahren vorgeschlagen worden. Yerhałtnis-
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fiir den Fiillkopf jo t Stahl schwankcn je naeh der 
GrGBc des Blockes und jo naeh der ver\vendeten 
Kopfform, werden jcdoch durch das crzieltc Mehr an 
gesundem Materiał ausgegliclicn. Bei einem Stahl 
m it 0,45% Kohlcnstoff z. B. erzielte man bei einem 
mit Fiillkopf gegossenen Błock durchweg 90%  des 
Blockcs ais dichtes Materiał und 10%  Abfall; bei 
Blocken ohne Fiillkopf gegossen machte das dichte 
Materiał 65 %, das zweifelhafto Materiał 15 % und 
der Abfall 20%  aus.

Von unten zu kalt oder zu langsam gegossener 
Stahl bcwirkt dic Biłdung sclialiger Błocko. Bei 
gewohnlichcn Kohlenstoffstahlen tritt diese Erschei- 
nung weniger auf, sehr haufig hingegen bei Chrom- 
stahlen und hochsiliziumhaltigen Stiihlen. Dic ŚJahl- 
werker nehmen zum Teil an, daB der schalige Teil 
des Blockes m it einer Oxydschicht uberzogen ist, 
die in dem Błock durch don daruberflieBcnden Stahl- 
strom zugedeekt wird, und daB hicrdurch Anrisse 
in dem gcwalztcn Stab gebildet werden, dic dann 
spiiterhin zu RiBbildungen fiihren. Naeh Kilby llin- 
gegen hat jeder RiB in einem gewalzten odcrgeschmie- 
deten Stab keine Bezichung zu irgendwelcher Schalcn- 
bildung im Błock. Diese Ansicht griindet er auf die 
Untersucliung einer Anzahl Nickelchrom- und Chrom- 
blocke, die wahrend ihrer Herstellung sorgfaltigst 
uberwacht wurder.

Bcijedem von unten gegossenen Stahl zerfriBt der 
Metallstrom mehr oder weniger das feuerfeste JSTaterial 
des EinguBtrichters und der Kanalsteine, wobei die 
zerstOrten Teilchen in den Błock gefilhrt werden. 
Dic GroBe der Zerstorung hangt hauptsachlich von 
der Zusammensetzung und der GieBtemperatur des 
Stalihs ab. Niedriggekohlter Stahl greift das feuer- 
festc Materiał vicl schneller an ais hoshkolUcnstoff- 
haltiger Stahl. Die Eirsclilusse sind bestrebt, naeh 
dem Eintritt in die Kokille an dic Oberflache und 
naeh den Seiten des Blockcs hin zu steigen, und sind 
daher hauptsachlich in den Randzcncn der Błocko 
zu findeo.

Z usam  m e n fa ssu n g .

Auf Grund an Stearinblocken aijgestellter Unter
suchungen werden der Kristallisations- und Er- 
starrungsvorgang, die Entstehung und Lage der 
Schwindungs- und durch Zusammenzichen ent- 
stehende Hohlraume, der EinfluB der GieBtemperatur 
auf dic mechanischen Eigenschaften u. a. m. in FluB7 
eisenblocken eingehend erórtert. Es werden An- 
leitungen zur Herstellung dichter Blócke gegeben 
und Angaben iiber die durch Yerwendung ungecig- 
neter Kokillenformen und ungeeigneter GieBverfah- 
ren hervorgerufencn Fehler an Blocken gemacht.

A . Stadclcr.

Umschau.
Entwasserung- und Klaranlagen des Homburger Walz- 

werkes der Firma Gebr. Stumm.
Bei der von der deutsohen Abwasserreinigungs- 

gesellschaft m. b. H., Stadtereinigung Wiesbadon, ent- 
worfenen und ausgeftthrten Entwasserungsanlago fQr das 
neuorbaute Walzwerk und die alte Werksanlage wurde 
das Mischverfahron zugrunde gelegt. AuCer den Schmutz- 
wassern werden somit auch die Dach- sowie die Hof- 
regenwasser des Werkes dem Sammelknnal zugcfiihrt, 
des weiteren gehen ihm in seinem unteren Teile die 
Regcnwasser des Stadtgebietes zu, welches erdurcliflieBt. 
Bei Berechnung der Regenwassermengen wurdo eine 
JCiederschlagsmcnge von 100 sek-l/ha angenoinmen. Er- 
fahrungsgemaB betragt der zum AbfluB gelangende Teil 
der Niederschlagswasser fur Dachflachcn etwa 90 %, 
fiir offene Behauung etwa 60 % und fiir unbebaute 
Flachen etwa 10 %.

Bei der Festsetzung der Tiefenlage der Kanale waren 
die Forderungen zu beriicksiclitigen, daB einmal eine 3 m 
tiefe Schwungradgrube entwassert werden muBte, und 
zweitens der hoolistehende Grundwasserspiegel, welcher 
sich naeh den angestellten Erraittlungen 1,15 m unter 
Gelande befindet, moglichst bis zur Unterkante der -Ma- 
schinenfundamente, die rd. 3 m unter Walzwerksflur 
liegt, abgesenkt werden sollte. Zu diesem Zweck wurden 
seitlich von den Kanalen 100 mm weite Drainagerohre 
in einer Schotterpackung verlegt, des weiteren wurden 
in Abstanden von 5 m senkreehtc Schottcr-, Kies- oder 
Steinschlagpaekungen von der Kanalsohle bis zu den 
oberen Sandschichten hochgefiihrt.

Die Berechnung der Kanale ergab Kreisprofile von 
200 bis 500 mm Lichtweite und Eiprofile Ton 400/600 mm 
bis 900/1350 mm Lichtweite. Die eiformige Profilform 
wurdo gewiihlt, damit sich bei Trockenwetter noch gunstige 
AbfluBverhaltnisse ergeben. Die Kreisprofile ubersehrei- 
ten nioht diejenigen der im Handel rorkommenden Rohre, 
und so wurden denn aueh hier, wie allgemein iiblich, die

Steinzeugrohre Terwendet, Nachweislich eignet sich dieses 
Materiał in  herrorragender Weise fiir Abwasserkaniile, 
teils wegen seiner Undurchdringlichkeit gegen Sauren 
und andere chemischo Substanzeu, teils auch wegen seiner 
glatten, glasierten Oberflache, an welcher die votn Wasser 
mitgcfuhrten festen Bestandteile nur sehr schwcr haften 
bleiben. Auch ist wegen der glatten Oberflache der Rei- 
bungsverlust beim DurchfluB des Wassers ein auBerst 
geringer. Fiir die Eikaniile wurden Zementrohre ver- 
wendet, welchezum Schutz gegen den Angriff des Schmutz- 
wassers im unteren Teil ilires benetzten Umfanges mit 
Steinzeugschalen ausgelegt, im oberen Teil mit Asphalt 
gestrichcn sind. Samtliche Kanalo sind geradlinij ausge- 
fiihrt, damit dieselben leichter gereinigt und naehgcsehen 
werden konnen.

An allen Punkten, wo ein Richtungs-, Qucrschnitts- 
oder Gefallweohsel eintritt, sind Schachto angeordnet, 
an geeigneten Stellen aber auch da, wo die Kanale sehr 
lange geradlinigo Rohrfahrten bilden. Sie wurden in Ze- 
mentmauerwerk und Beton hergestellt. Bei Kanalrohren 
bis zu 500 mm 1. W. wurdo ein kreisformiger Querschnitt 
von 0,90 m Durclunesser gewiihlt. Die m it Einstcige- 
eisen versehenen Schachte sind oben auf 0,70 m 1. W. zu- 
sammengezogen und mit einer kraftigen guileisernen 
Platte verschlossen, die auch von den schwersten Wagen 
befahren werden kann. Damit da3 Wasser von der Ein- 
laufstelle aus moglichst ohne Stillstand dem Aufnehmer 
zuflieBt, sind die Kanale sohlig mit ilircn Profilen inein- 
ander iibergehend und letztero auBerdem noch in i lirem 
unteren Teil durch die Schachtsohle incinander fort- 
gesetzt worden. Durch diese Anordnung wird noch er- 
reicht, daB die kleinen Kanale zum Yorteil des raschercn 
Abflusses bei geringerer Fiillung ein besseres Sohlen- 
gefalle erhalten. Absturzschachte sind moglichst ver- 
mieden worden. Wo solches nicht tunlieh, wurden bei 
geringeren Absturztiefcn gemauerte Gerinne, bei groBerea 
Absturztiefen Abstiirze aas Steinzeugrohren Yorgcsehen.
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der kleineren Eisenteile flieBt jedooli m it dem Wasser 
in den Kanał ab, ebenso Oele und Fette. Fiir die Klarung 
der Walzwerksabwasser wurde ein mechanischer Kliir- 
brunnen, Bauart„OMS“ (Abb. 3), yorgesehen. Das Ab
wasser flieBt zuerst durch einen mit Sandfang versehenen 
R oohenB ohach t, in welchem alle groberen, vom Wasser 
mitgefiihrten Sperrstoffe dureh einen eingebauten Rechen, 
der eine genau bestimmte Stabweite besitzt, aufgehalten 
werden. Von Zeit zu Zeit werden die Stoffe mittels einer 
flaohen Sehaufel oder dergleiohen in die hinter dem 
Rechen befindliche Abstreichrinne und sodann in den dort 
angebraohten, herausnehmbaren Eimer gofordort, weleher 
in ge£iilltem Zustande iiber Gclande entleert wird. Vom 
Reehensehaeht aus flieCt das Wasser in den K la r-  
b ru n n en . Derselbe besitzt einen lichtcn nnteren Durch- 
messer von 4,70 m und eine Wassertiefe yon rd. 3,60 m. 
Dio Oberkante seiner Sohle befindet sieh 7,90 m unter 
Geliinde. Der nutzbaro Qucrschnitt des Absitzraum e»

dieses Brunnens ist 
so bemessen, daB sich 
die Abwasser eine be-

ł---------r- stimmte Zeit in dem
I Absitzraum aufhalten

konnen, eho dor Ab- 
n fluB erfolgt. Die vor- 

-U- geseheno Aufenthalts- 
i zeit ist reichlich ge-

nug bemessen, um 
auoh bei einer Erwei- 

^ . [ terung des Walzwer-
 ̂ | kes fiir den gesteiger-

|  | ten AbwasserzufluB
|  noch auszureichen, so

daB auf lange Zeit 
V) hinauskostspioligeEr-

'X - 4—f - weiterungsbauten der
i  Sfef Klaranlage yermieden

zrf) werden. D ioD ureh-
— —f i  flu B g esch w in d ig -

k e i t  ist auf Grund 
yon langjiihrigen Er- 

n—■—n fahrungen bestimmt
■TTl " ' worden. Das dem Klar-

_  brunnen zuflieBende
Wasser fiillt- zuerst 
die mittlere, kleinere 

'))) /; Rinno und stromt 
dann gleiehmaBig 

dureh vior mit Schie- 
bern yersehene Oeff- 
nungen in radialer 
DurchfluBriohtung in 
den Absitzraum ein,

Um zur Regenzeit eine allzustarke Belastung der 
Hauptklaranlage zu yermciden, wurde yor derselben ein 
RegenauslaB (ygl. Abb. 1) angeordnet, der don Zweck hat, 
die bei Regenfallcn ankommendon Wassermengen, welcho 
eino yierfacho Verdiinnung des Sohmutzwassers iiber- 
steigen, duroh einen NotauslaB unmittelbar der Ableitung 
zu iiberweisen. Der naeli der Klaranlage weiterfiihrende 
Kanał kann durch einen Sehieber yerschlossen werden. 
Fiir dio Aufnahme des Regenwassers sind auf dem Werk- 
hofo einige Sinkkasten mit nie yersagondem Ueberlauf, 
Bauart Geiger-Mohr, eingebaut worden. Dio Sinkkasten- 
korper sind mit einem Einlaufrost yersehon und stehen 
durch eine 150 mm weito Steinzeugleitung mit den Haupt- 
kaniilen in Verbindung. Bei dem in Abb. 2 dargestellten 
Sinkkasten wird dor zuriickbleibende Schlamm in troeke- 
nem Zustando gewonnen, woduroh dio Entleorung dureh 
den yerminderten Wassergehalt nur in groBen Abstanden 
notig wird. Durch Einbau eines Eimers mit geschlossonen

Schnitt B-B 
Rosteinbuf

Schnitt A-A

tPs—hyj&r

Schnitt C-C Schn/tt O-D
Abblldong 2. Sinkkasten.

Bauart Geiger-Mohr m it nie yersagendem Ueberlauf.
Abbildung 1.

Querschnitt durch den RegenUberfall.

Wandungon kann der anfallendo Sohlamm auoh nach 
der alten Art gewonnen werden. In diesem Falle sind die 
Betriobs- und Unterhaltungskosten aber um mindestens 
80 % groBer.

Die zu klśirende Schmutzwassermengo setzt sieh zu
sammen aus den Abwassern des alten und des neuon 
Werkes. Nach den Ermittlungen betragen diejenigen des 
neuen Walzwerkes 22 obm/st, wovon 2 cbm der Beizorei 
entstammen, diejenigen der alten Fabrikanlage 30 cbm/st, 
die Gesamtmenge somit 52 cbm/st. Die Betriebsdauer 
wahrt 20 st, so daB taglich 1040 cbm Abwasser geklart 
werden miissen. Dio Beschaffenheit der Abwasser ist 
je nach Art des Betriebs, in welohem sie entstehen, ver- 
schieden.

Die Abwasser des Walzwerkes entstehen im vor- 
liegenden Falle dadurch, daB beim Walzen der gliihonden 
Eisen3tucke die Walzen zur Kuhlung mit Spiilwasser be- 
traufelt werdon. Dieses Wasser fiillt zum Teil auf das 
gluhende Eisen. Dio weitaus groBte Menge des Walzen- 
sinters in dem Ktthlwasser des Walzwerks wird durch be- 
eondere Fangkorbe zuriiokgehalten, ein geringer Teil

um hierauf zwei ring- 
formig angeordnoto Absitzbecken, welohe duroh be
sonders eingebaute Tauchzylinder yoneinander ge- 
trennt sind, zu durchlaufon, worauf sich das Wassor 
auf dor auBersten Rinne wieder sammclt und abflioBt. 
Bei diesem Vorgang wird erreicht, daB sich alle Ocl
ij nd Fettstoffe auf der Wassoroberflache ansammeln, 
wahrend sioh die schweren Stoffe sowio die vora Abwasser, 
namentlich zu Regenzeiten, mitgefiihrten Sohlammteilo 
auf die Sohle des groBen, trichterformigen Ringes absetzen 
und in den unterhalb yom Absitzraum gotrennt liegenden 
Schlammraum hinabrutschen. Durch entsprcchonde 
Schieberstellung kann das Wasser unmittelbar durch dio 
auBerste Rinne abgeleitet werden, ohno den Absitzraum 
boriihren zu miissen. Dureh diese Anordnung wird e3 
ermoglicht, den Brunnen bei Bcdarf jederzeit auBer Be- 
triob setzen zu konnen. Um ein moglichst gleiohmaBiges 
Ueberfallen des geklarten Abwassers in die iiuBere Rinno 
zu erreiohen, ist der Rand derselben mit einer Verzahnung 
yersehen.

H at sioh eine groBere Menge F ett und Oel auf der 
Wasserspiegeloberflache angesammelt, so wird sie duroh
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Abschópfcn entfernt. Die im Scblammraum sich an- 
sammelnden Schlanim- und Walzonsintermengen miisson 
in groBoron Zeitabstanden daraus bescitigt werden. Das 
Wesentliche der naeh dem Trennyerfahren ausgebildeten 
Klaranlage bestelit darin, daB das F ett gesondert yon dom 
Schlamm angesammelt wird und daB der ausgefalieno 
Selilamm m it Fettmengen niolit mehr in Beriihrung 
kommt. Insbesondere wird auch dor ausgefalieno Schlamm 
nicht mehr yon dem aus dem Absitzraum kommenden 
Wasser aufgewirbelt, wodurch das Absetzcn 
auBcrordentlich giinstig beeinflufit wird.
Um bei Bodarf dio DurchfluBzeit und Auf- 
enthaltsdauer des Wassers in dem Absitz
raum abzuktirzen, wurde der auBere Tauch- 
zyUnder m it DurchfluBoffnungen yersehen, 
welehe dureh Sclneber yerschloasen werden 
kiinńen. Naeh dor jeweils in Betracht kom- 
monden Wassermenge kann dureh ent- 
sprechendo Sohieberstellung jederzeit der 
Wasserwog abgekiirzt oder dureh sinnge* 
maBe Drosselung derselben yerlangert wer
den. Von dem Ablaufscliacht des Klar- 
brunnens flieBt das gut geklarte Wasser 
dureh eine geschlossene Rohrleitung in 
den Hauptsammler ab.

Die B eizere iabw assersindsauerund  
enthalten Metallsalze, auBerdein machen 
sio dureh ihro Ausscheidungen das FluB- 
wasser miBfarbig. Ihre Reinigung kann 
nicht ausschlieBlich auf inechanisehem 
Wege gesohehen; es ist yielmehr eine Neu- 
tralisation .mit Kalk und darauffolgende 
Behandlung in ununterbroehen arbeiten- 
den Absitzbeoken, m it besonderen Ein- 
richtungen naeh Bauart „OMS“ (Abb. 4), 
yorgesehen. Die Menge der Beizereiabwiis- 
ser betragt 2 cbm/st, bei einem 20stun- 
digen Betrieb somit 40 cbm am Tage. Das 
Abwasser gelangt zunachst in einen ent- 
sprechend bemessenen Ausgleiohbehalter.
Derselbe regelt den ZufluB zur Klaranlage, 
damit die Abwasser moglichst gleichmiiBig 
lyid ruhig in dio nachgeschalteten Fallungs- 
Ijifcken gelangen konnen. Von hier aus 
durchlauft das Abwasser eino Misch- und 
Vcrteilungsrinne, beyor es in das jeweils 
im- Betrieb befindlioho Beeken gelangt.
EKo das Wasser in ein Kliirbeeken ein- 
tritt, wird ihm aus einem besonderen Auf- 
bereitungsbehalter eine ausreichendo Mengo 
Kalkmileh zugesetzt. Zweeks gleichmaBiger 
Zufiihrung und guter Miśchung sind zwei 
besondere Behiilter, welehe mit Riihrwerk 
yersehen sind, ausgefuhrt worden. Der eine 
Behalter dient zur Aufbereitung der Kalk- 
niileh; der Boden des zweiten Beekens ist 
triehterformig ausgebildet, damit sich in 
demselben keino Ablagerungen bilden kon
nen. Die jeweils erforderliche Menge 
Kalkmileh kann beliobig eingestellt werden.

Dureh Sohieberstellung kann das zu- 
flieBende Wasser dem einen oder anderen 
Beeken zugefiihrt werden. Vermittels Ver- 
teilungsyorrichtung, Bauart „OMS“, wird 
das zuflieBende Wassersowohl auf derganzen 
Beckenbreito wie auch dor ganzen Beckentiefe gleiohmiiBig 
yerteilt. Nachdom dio Fiillungsmittcl eine Zeitlang auf das 
Wasser eingewirkt haben, wird das geklarte und neutrali- 
sierto Wasser in den AbfluBkanal abgelassen. Wahrend ein 
Beeken ruht, wird das andere gefiillt. Am Ein- und Aus- 
lauf sind Tauohwande zur Unterstiitzung der gleichmaBigen 
Yertcilung der Abwasser und Zuriickhaltung yon Schlamm 
angeordnet. Die Riickstande werden dureh in der Decke 
befindliche Einsteigoffnungen entfernt. Der Sauregrad

des Wassers, die Durohschnittstemperatur und die prak- 
tisoh zu wahlende Aufenthaltszeit in den Beckon sowio 
die erforderlieh werdendon Kalkmengen konnen nur auf 
Grund langjahriger und eingehender Feststellungen er- 
mittelt werden. Dio beiden Anlagen sind unter Gelande 
eingebaut, mit einer Betondecke yersehen und in allen 
Teilen leicht zuganglich.

Dio Entwasserungs- und Klaranlagen fur das neuo 
Walzwerk der Firma Gebr. Stumm, G. m. b. H., Hom-

Abbildimg 3. Kiarbnmnen, B auart ,,OM.S“ .

Abbildung 4. Klaranlage fUr die BelzerelabwKaser, Bauart 
Elnlauf m it Au^glelchschacht. b =  FUlluogsbecken. c =  Auslaufachacht, 

d =* Hischbeh^lter. e --- Sammelbebalter.

burg, ermoghohen die ungehinderte Abfiihrung der Regcn- 
und Gebrauchswasser des alten und neuen Werkes in 
technisch und gesundheitlich einwandfreier Weise. Dic 
Reinigung ist so weitgehond, daB eine Wiederyerwendung 
des Wassers im Bedarfsfalle ohne weiteres moglich ist. 
Gleichzeitig konnten dureh die geschaffene Grundwasser- 
senkung die Ausfiihrungskosten fiir die Fundamenta des 
Walzwerkes in niedrigsten Grenzen gehalten werden.

Direktor O. Mohr.
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Betrieb mechanisch gekuppelter Elektroraotoren bei Roll- 
gangs- und ahnllchen Antrieben.

S t r a t t o n  berichtet1) uber Schaltung und Steuerung 
von Antrieben, bei denen sta tt eines gróBeren Motors 
mehrere kleinere Motoren yerwcndet werden, die durcli 
Zahnantriebe oder andere Ucbertragungsgliedcr starr 
oder elastisch miteinander gelcuppelt sind. Diese bei uns 
wenig iibliche Anordnung mag wohl aus dem Bestreben 
nach groBercr Normalisierung der Motoren henrorgegangen 
sein. Man will m it einer kleinen Zalii von Motortypcn 
auskommen und ordnet beispielsweise sta tt eines 40pferdi- 
gen zwei gekuppeltc 20pferdige Motoren an. Mnn gewinnt 
zugleich den Vorteil, bei Versagcn des einen Motors den 
Betrieb m it dem zwei ten allein noch notdiirftig weiter- 
fiihrcn zu konnen; aueh steht mitunter fiir dio Unter- 
bringung des gro Ben Motors wenig Platz zur Verfiigung, 
wahrend zwei oder mehrere kleinere sich beąuemer an- 
bringen lassen. Tatsachlich gibt es Werke, dio fiir ihre 
Walzwerkshilfsantriebo und Krane in der Hauptsaclie 
m it einer oder zwei Motorarten auskommen: ein unleug- 
barer Yorteil.

Ais einzig einwandfreie Schaltung bezeichnet Stratton 
die in Abb. 1 wiedergegebeno Parallelschaltung m it ge- 
trenntem (notigcnfalls abgestimmtem) Ecld und getrenn-

L y w w
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Abbildung 1. Schaltung (Ur mechanisch gekuppelte 
Elektroraotoren.

tem Widcrstand; bei allen anderen Anordnungen treten 
groBe UngleichmaBigkciten in der Stromaufnahme oder 
gefahrliche Pendelstrome beim Umsteuern auf. Dureh 
Versuche mit yerschiedenen Schaltungen wurde dieses 
nachgewiesen. In mechanischer Beziehung ist, namentlich 
bei Kranantrieben, aueh auf entsprechende Bemessung 
der Lagerdcckelschrauben Riicksicht zu nehmen, auf die 
infolge der gegenseitigen Beeinflussung der Motoren beim 
Bremsen Zugwirkungen ausgeiibt werden konnen; er 
Bprieht hier wohl aus Betriebserfahrungen heraus. Die 
Zalil der Steueratufen ist je naoh den Anfordcrungen zu 
bemessen: Falls schnell umgesteuert werden muB und 
wenig Riickwirkung auf das Netz zu bcfiirchten ist, be- 
miBt man die Zahl so, ais hiittc man nur e in en  Motor, 
nimmt also eine kleinere Anzahl Stufen; ist dagegen eine 
Riickwirkung zu bcfiirchten, oder will man guto Regulier- 
fiihigkcit haben, so richtct man sich nach der gesamten 
zu iibertragenden Leistung. Stratton zieht dio Anordnung 
einer einzigen Steuerwalze im Gegensatz zu anderen 
Faehleuten, die fiir jeden Motor eino Walze aufstellen, yor, 
da bei letzterer Ausfiihrung unausgeglichene und kreisende 
Strome zu befiirehten sind.

Berlcht iiber die TaUgkeit des Kóniglichen Material- 
priilungsamtes Im Jahre 1915.

Der Krieg hat die Tatigkeit des Amtes im Beriolits- 
jahre nooh tiefergehend beeinfluBt ais im Vorjahre. Das 
Personal erfuhr dureh Einberufungen zum Heeresdienst 
weitere Yerminderung, ohno daB es moglich gewesen ware, 
die entstandenen Liicken dureh geeigneten Ersatz auszu- 
fiillen. Trotzdem ist das Amt mit Erfolg bestrebt gewesen, 
den Anforderungen zu geniigen, die im Interesse der 
Landesvertcidigung seitens der Heeres- und Marinever- 
waltung, sowie der m it Rriegslieferungen beschiiftigten 
Industrie in crhóhtem MaBe gestellt wurden. Auf ver- 
schiedenen dieser Gebiete ist das Amt nicht nur priifend, 
sondern aueh schaffend tatig gewesen.

») Iron Age 1916, 23. Nov., S. 1166/8.

Die Einnahmen fiir die erledigten Arbeiten beliefen 
sich auf 269 278 M, die Ausgaben auf 623 656 A ,  gegen- 
iiber 354 337 und 692 652 M, im Vorjahre.

Die Dauerrersuche wurden in der gleichen Weise 
wie im Vorjahre weiter durchgefiihrt.

Die Abgabe von Nonnal-Eisen- und -Stahlprobeti 
zur Kohlenstoffbestimmung zur Analyse hat weiter an 
Umfang erheblich zugenommen.

Aus den einzelnen Abtcilungen sei folgendes mit- 
geteilt:

In  der A b te ilu n g  1 fiir  M e ta llp riifu n g  wurden 
584 Antrage (505 im Vorjahr) erledigt, von denen 41 (76)- 
auf Behorden und 543 (429) auf Privatc entfallen. Be
sonders zahlreich waren im Berichtsjahr 1915 die Unter- 
euchungen von MaterialprUfungseinrichtungen.

Die P riifu n g  d e r  S p iege lappara teo rstreck te  sioh 
nicht nur auf dio Ermittelung der Festwerto (Schneiden- 
breiten und hieraus folgendem Abstande des AblcsemaC- 
stabes vom Spiegel) dureh Ausmcssen, sondern auoh auf 
den Yergleich m it den Spiegclapparaten des Amtes dureh 
Dehnungsmcssungen an Kontrollstaben. Bei diesen Unter
suchungen betrugen die Unterschiede in den Dehnungs
mcssungen bis 10 t  im Mittel: 0,029, 0,044, 0,080, 0,084 
und 0,150 %. Hiernach reicht das Ausmcssen der Sehnei- 
denbreiten vor der Benutzung der Apparate zu praktisehen 
Versuchen, bei denen es sich um die Ermittelung der 
Elastizitatszahl des Materials handelt, hin. Sollen aber 
m it den Spiegclapparaten an K o n tro l ls ta b e n , dereń 
Dehnungssoll im Amt m it dessen Apparaten ermittelt 
ist, Dehnungsmcssungen Torgenommen werden, um 
Maschinen auf die Richtigkeit der Kraftanzeige zu 
priifen, so empfiehlt es sich, bei der Ermittelung des 
Dehnungssolls zugleich feststellen zu lassen, ob und in- 
wieweit die Ergebnisse der Dehnungsmessungen m it dem 
zu benutzenden Spiegelapparat von denen mit den Appa
raten des Amtes abweichen.

Neben der Verwendung von Kontrollstaben und 
Spiegclapparaten kommen zu Maschincnunterauchungen 
sogenannte K ra f tp ru fe r  immer mehr in Aufnahme. 
Besonders der Kraftprufer von Wazau findet zunehmende 
Vcrbreitung. Mit den Kraftpriifern, die dem Amt zur 
Untersuchung vorlagen, waren die Maschinenpriifungen 
auf Zug m it der gleichen Genauigkeit durchfiihrbar wie 
m it Kontrollstaben. Immerhin erfordern aueh die K raft
prufer eino sehr sachverstandige Handhabung, um zu 
zuverlassigen Ergebnissen zu gelangen.

Bei den M asch in en p riifu n g en  ergaben sich die 
Fehler der Kraftanzeige in der Mchrzahi der Falle kleiner 
ais 1 % , so daB diese Maschinen ohno weiteres zur Aus- 
fiihrung lnaBgebendcr Versuche zugelassen werden konn- 
tcn. Wo Fehler in unzulassiger Hohe auftraten, wurde 
versuoht, ihre Ursacho zu ergrunden um daraufhin die 
Riehtigstellung der Kraftanzeige vcranlassen zu konnen. 
Ais Fehlcrquellen ergaben sich bei Kraftanzeige dureh 
Federmanometer, neben der Veranderlichkeit der Mano- 
meter selbst, dio zum Teil groBen Bewegungswiderstando 
der vom Eauptzeiger mitzunehmenden Maximumzciger. 
Der gleiche Mangel fand sioh an Maschinen, bei denen die 
Kriifte mittels Pendels gemessen und die Pendelausschliige 
mittels Zcigers auf einer Kreisteilung angezeigt werden. 
Bei den genannten Anordnungen ist cs zur Erzielung zu- 
verlassiger Kraftanzeige unbedingtes Erfordernis, dcm 
Maximumzeiger tunlichst geringen aber aueh unverśinder- 
lichen Bewegungswidcrstand zu geben. An Maschinen, 
bci denen die E ja ft aus dem Fliissigkeitsdruck im Zy- 
linder und der Kolbenflaohe ermittelt und ontsprechend 
angezeigt wird, haben sich Warmeeinflusse, dureh dio die 
Zahigkoit der Druekfliissigkeit verandert wird, fiir die 
Genauigkeit der Kraftanzeige vornchmlich dann ais nach- 
teilig erwiesen, wenn die Kolben ohne besondere Diehtung 
arbeiten.

An Hebelwagen, bei denen der Haupthebel unten 
liegt, so daB er an das untere Ende des senkrecht ange- 
ordneten Probestabes anzuschlieBcn ist, wurde stark 
wechselnde Ungenauigkeit in der Kraftanzeige darauf



6. September 1917. Umschau. Stahl und Eisen. 823

zuriickgcfiihrt, daB sich die Stiitzpfanne der Einspann- 
klauo in der unbelasteten Maschine von der Schneide des 
Hebels abhob und beim Anheben der Belastung nicht 
immer in dieselbc Lage zur Schneide zuriickkehrte. Bei 
solchen Maschinen sollten Anordnungen getroffen sein, 
die die gleichmiŁBige Anlago der Pfannen an den Schneiden 
auch bei den entlastcten Maschinen sicherstellen.

Den Maschinen m it MeBdosen pflegen von den Ma- 
schinenfabriken sogcnannte Krafttabellen beigegeben zu 
werden, aus denen die Belastungen des Probestabes ent- 
nommen werden sollen, die den Anzeigen der mit der 
MeCdose Yerbundenen Manometer entsprechen. Bei der 
Priifung solcher Maschinen sind Unterschiede zwischen 
der wirklichen Belastung und dem Werte der Krafttabelle 
bis zu 10 %  ermittelt. Wio dem Amt bekannt, werden die 
Krafttabellen Yon den betreffenden Fabriken auf Grund 
sorgfaltigster Priifungen der MeCdosen aufgestellt. Wenn 
trotzdem bei der Naehpriifung Fehler in der erwahnten 
GroBe ermittelt sind, so diirfte hierin ein Beweis fiir dio 
Veranderlichkeit der Kraftmessung m it MeBdosen ge- 
geben sein, zugleieh aber auch dafiir, daB eine hiiufige 
Naehpriifung der Maschinen dringend erforderlich ist. 
Dies gilt zwar besonders von den Maschinen m it MeBdosen, 
aber auch an Maschinen anderer Bauart sind, wie die 
rcichen Erfahrungen des Amtes lehren, Nachpriifungen 
der Kraftanzcige von Zeit zu Zeit erforderlich.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen fiir den 
V ere in  d e u ts c h e r  B riicken - u n d E ise n b a u fa b r ik e n , 
jetzt „Deutscher Eisenbau-Verband“, sowie die Versuche 
m it Eiscntcton fiir den D eu tsohen  A usschuB  fiir 
E ise n b e to n  muBten wegen Personalmangels und starker 
Inanspruchnahme der noch Torhandenen Beamten mit 
Yersuchen im Interesse der Heeresvcrwaltungen im Be- 
richtsjahre ganzlich ruhen.

Ein Beitrag „Zur Klarstellung der Wirkungsweise 
der Umsohnurung bei Eisenbetonsaulen" konnte durch 
Versuche aus Mitteln des Amtes erbracht werden.

Aus den Ergebnissen der Versuche zu Priifungsauf- 
tragen sei folgendes berichtet:

1. Bei 11 Sorten Rundeisen von 10 bis 20 mm Durch- 
messer f iir  E ise n b e to n  betrugen im Mittel aus je drei 
Versuchen:

die Zugspannungen os an der
Streckgrenzo..........................  23,1 bis 31,3 kg/qmm

die Bruchspannungen oB . . 35,7 „ 44,5 „
die Bruchdehnungen 5n  3 . . 21,4 „ 36,0 %

Die in den neuen „Bestimmungen fiir Ausfiihrung Yon
Bauwerken aus Eisenbeton" vom 13. Januar 1916 „fur 
Bauteile, die besonders ungiinstigen, rechnerisch nioht 
faBbaren Bcanspruchungen ausgesetzt sind", geforderten 
Mindestwerte: <JB = 3 7  kg/qmm und o =  20 %  wurden 
nur von einem der gepriiften Rundeisen m it 19,0 mm 
Durchmesser nicht erreicht.

2. Bei der Ermittelung der durchschnittlichen F es tig - 
k e its e ig e n sc h a f te n  des Materials s ta rk e r  Schm iedc- 
oder W alz stiio k e  ist es im Amt ubiich, sofern keine 
anderweitigen Vereinbarungen fur die Probenentnahme 
getroffen sind oder es sich nicht um die Beantwortung 
von Sonderfragen handelt, dio Proben an verschiedenen 
Stellen des Querschnittes des Schmiedestuckes zu ent- 
nehmen, und zwar in den meisten Fallen drei Proben, 
je eine aus dem Kern (symmetrisch zur Achse des Stiickes), 
am Rando und in der Mitte der beiden ersteren. Bei neun

Durchmesser der D r i i h t e .........................................d =
Bruohlast „  „  ........................................p =
Bruchspannung „ ,, ........................................aB =
Anzahl der Litzen im S e il.................... ............................... =
Gesamtfestigkeit der Drahte m it AusschluB der Kern*

d r a h t e .......................................................................2p =
Bruchlast der Seile . ; . . . . . ............................P==
Verhaltnis P /2p . 1 0 0 ............................................... ...  =

derart untersuchten Stiicken ergaben sich die aus Zahlen
tafel 1 ersichtlichen Werte.

Zur Bestimmung der Stelle der Probenentnahme oder 
zur Aufklarung der Ursache von Festigkeitsunterschieden 
in demselben Stiick dienen Aetzproben.

Yom Amt wird die Einsendung von Materiał mit auf- 
fallend ungiinstigem Verhalten im Betriebe angeregt. 
Falls auch vom Einsender Versuche mit dem eingesandten 
Materiał nicht beantragt werden, so bietet doch solches 
Materiał dem Amt die Moglichkeit, durch eigene Versuche 
seine Erfahrungen zu erweitern, die dann bei Priifungs- 
antragen auf Beurteilung iihnlicher Falle oder der Betriebs- 
sicherheit von gleichartigem Materiał der Industrie zugute 
kommen.

3. S tre ifu n g e n  au f S c h n ittf la c h e n . Beim Durch- 
schneiden eines Schmiedestuckes von 85 mm Durchmesser 
mittels Kaltsage waren auf der Schnittfliiche vier parallele 
Streifungen entstanden, dio samtlich auf der einen Seite 
eines Durchmesscrs lagen. Der Einsender Yermeinto diese 
Streifenbildung auf Harteunterschiede im Materiał zu- 
ruckfuhren zu sollen, wahrend das Amt sie ais Folge- 
erscheinung Yon Schwingungen der Kaltsage ansprach. 
Kugeldruckproben, samtlich auf derselben Schnittflache 
in 25 mm Abstand Yon der Achse des Schmiedestuckes 
gclegen, bestatigten, dafi Harteunterschiede dio Ursache 
nicht waren. Im Mittel aus je zwei Versuchen ergab sich 
fiir die einzelnen Streifen H =  230, 235, 234, 233 und fiir 
die streifenfreie Hiilfte des Querschnittes H  =  233.

4. Von zwei S tra B e n b a h n sc h ie n e n , dereń Ma- 
terjal boi der Abnahme den Vorscliriften fiir die Zug- 
Kegeldruck- und Schlagprobe geniigt hatte, war dio eine 
(I) im Betriebe am Kopf stark einseitig Ycrschlissen, 
wiihrend die andere (II) unter ii 1 ml i chen Betriebsverhalt- 
nissen aber in einem anderen Teil des Gleises sich gegen 
Abnutzung gut verhalten hatte. Zudem zeigte die erstero 
nach dcm Herausschneiden yerschiedener Stiicko mittels 
Siige auf den Schnittflachen ahnliche Streifenbildung wie 
das unter 3 besprochene Probestiick. Auch hier wurden 
vom Antragsteller Harteunterschiede vermutet. Die 
Untersuehung der Schnittflaehen ergab folgende mittlere 
Hartezahlen:

Schicne I II
unter der Laufflaclie. 182, 167, 164 176, 172, 171
Mitte Kopf . . . .  169, 169 172, 171
S t e g ........................ 174 175
FuB ........................ 175 175

Der Wert 182 bei I  unter der Laufflache war an der 
Stelle starkster Abnutzung beobachtet. Seine Abweichung 
von den beiden anderen Wertcn wurde ais Folgo der Kalt- 
bearbeitung unter dem' Raddruck angesprochen. Im 
ubrigen erschienen die Harteunterschiede nicht hin- 
reiohend, um damit das Yerschiedenartige Verlialten der 
beiden Sohienen im Betriebe und die Streifenbildung 
erldiiren zu konnen.

5. G uBeisensta.be Yon 30 mm Durchmesser lieferten 
im Mittel aus je drei Vcrsuchen 41,3, 33,4 und 42,7 kg/qmm 
Biegefestigkeit bei 19,3. 17,8 und 20,9 kg/qmm Zug- 
festigkeit. Das V e rh a ltn is  von  Z u g fe s tig k e it zu r  
B ie g e fe s tig k e it betragt somit bei diesen Proben 0,47,
0,53 und 0,49.

6. Z u g v ersu ch e  m it D ra h ts e ile n  in Rundschlag 
gefertigt aus 6 und 7 Litzen m it je 14 Drahtcn, hiervon 
ein Kemdraht, drei erster und zchn zweiter Lage, ergaben 
folgende Werte:

0,5 0,5 0,5 0,25 mm
38,5 39,9 39,5 10,9 kS

192 192 192 219 kg/qmm
7 7 6 6 —

3504 3630 3080 850 kg
3630 3533 3118 741

104 97 102 87 °//o
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Unter dom ublichen AussehluB der Kemdrahto bei 
der Bereohnung der Gesamtdrahtfestigkeit 2p ergab aieh 
hiernaeh die letztere im Mittel gleioh der Seilfestigkeit bei 
den Seiien aus Drahten von 0,5 mm Durohmesser und 
192 kg/qmm Bruehspannung. Bei den Seilen aus Drahten 
yon nur 0,25 mm Durohmessor, aber 219 kg/qmm Bruch- 
featigkeit blieb dagegen die Seilfestigkeit um 13 % hinter 
der Gesamtdrahtfestigkeit zuriick.

7. G esohw eiB te K e tto n  von 2,39 kg Metergewieht 
und 11 mm Eisenstarke rissen bei 26,8 bis 33,7 kg/qmm 
Zugapannung. Der Bruoh lag bei allen Proben in der 
SehweiBatello.

8. Vonzwei W a lz tra g e rn N P . 55, die in einer Briicke 
an  Ausklinkstellen Anbruohe gezeigt hatten, wies Nr. 2 
gegen dio Lieferungsbedingungen zu hoho Materialfeatig- 
keit, 45,7 kg/qmm sta tt der zuliissigen hochsten Fcstig- 
keit yon 44 kg/qmm, auf. Den Vorsohriften fiir die Kalt- 
biegeprobe geniigto das Materiał beider Trager, ebenso bei 
der Abschreek- oder Hartebiegeprobe mit Ausnahmo eines 
Langsstreifena aus dem Steg des Triigers 2. Dio Kerb- 
aehlagproben auf dem 75-mkg-PendelsehIagwerk lieferten 
bei beiden TriŁgern iibereinstimmcnd im Mittel r d
2 mkg/qem Sehlagarbeit fiir den Bruoh. Dio Kerbzahig- 
keit dea Materials war hiernaeh nur gering, woduroh die 
Entstehung der Anbriioho an den Ausklinkungen jedenfalls 
begiinstigt worden ist.

9. N io ty e rb in d u n g e n  aus Flaoheiaen yon 
130x10 mm, mit drei Nieten von 20 mm Durohmesser 
iiberlappt yernietet, zeigten starkeres Gleiten in der Ver- 
bindung bei 18,1 t , und bei 33,9 t  wurden die Nieten ab- 
geschert. Naeh Zwischenlegen eines Futters von 10 mm 
Dieko tra t Absoheren der Niete bei 34,91, daa Gleiten aber 
bereits bei 14 t  ein.

In der A b to ilu n g  2 f i ir  B a u m a to r ia lp r i ifu n g  
wurden im Betriebsjahre 1915 insgesamt 332 Antrago m it 
10 344 Vereuchen erledigt gegen 775 Antrage mit 24 693 Ver- 
suehen im Vorjahro. Von den 10 344 Versuobcn entfallen 
5347 auf Bindemittel und 3997 auf Steine aller A rt und 
Versohiedenes.

AuBer Bauatoffen wurden in dringenden Fallen ver- 
einzelt andere Materialien untersucht, z. B. Sohleifmittel 
auf ihro Verwendbarkeit ais Sebleifmaterial, yerbleites 
Eisen auf Verhalten gegen die Einwirkung des Sandatrahl- 
geblaaes, Wetterlampen, Hartglaser auf Widerstand gegen 
StoBo und Koohgesehirr auf Widcrstandsfiihigkeit gegen 
plotzlichen Temperaturweohsel.

Feuerfeste Steine und Tone wurden mehrfaeh auf 
ihre Feuerbestandigkeit und Formanderung in der Hitze 
gepruft. In  einem Falle wurdo die Formyeranderung dea 
Materials yeraohiedener Sohamottesorten in der Hitzo 
unter gleichzeitiger Belastung voh 4 kg/qom untersucht. 
Bei Segerkegel 13/14 zeigte das eine Materiał noeh keine 
Formanderung, die anderen Materialien wieaen bereita 
zwischen Segerkegel 3 a und 10 merkliohe Formanderung 
auf. Die Hohenyerminderung betrug zwiachen 1,3 und 
16%  der urspriinglichen Lange der Versuchskorper (aus 
den Steinen herausgebohrte Zylinder yon 5 cm (J) und 
5 om Hohe).
t Kiinstliche Steine anderer Art ais Ziegel, wic Kalk- 
sandsteine, Zementateino, Schlackensteine usw. wurden

nur in beschranktem Umfange untersucht, ohne beson- 
deres Interesse zu bieten.

In  der A b te ilu n g  3 fu r  p a p ie r -  un d  to x t i l to c h -  
n isch e  P riifu n g e n  wurden im Bericbtajahre 875 (im 
Vorjahre 1086) PrufungaantrSge erledigt, 368 (490) im 
Auftrage yon Behorden, 507 (596) im Auftrage yon Pri- 
yaten. Unter den 368 Behordenantragefl atammten 353 
von pre"Bischcn, 15 yon nichtpreuBiachen Behorden.

(SchluB iolgt.)

Regelung der Kohlenver(eilung in^GroBbritannlen1).
Angesiohta der zurzeit im Gango befindliohen Rege

lung der Kolilenversorgung in Deutsohland darf folgendo 
Mitteiłung iiber britische MaBnahmen auf dem gleiohen 
Gebiet aueh bei uns Beachtung beanspruchen: 
f Laut „Times" yom 7. Ju li 1917 hat der britisohe 
Kohlenkommissar mit Wirkung yom 10. Juli einen Ver- 
teilungaplan aufgestellt, durch den 700 Millionen Tonnen- 
Meilen (engl.) an Kohlen-Bahntransporten erspart werden 
sollen. Der Plan sieht eino Einteilung GroBbritannicns 
in 20 Distrikto vor. Er umfaBt einstweilen nur den Ver- 
kehr auf weite Entfemungen, also yon Distrikt zu Distrikfc 
fiir den Inlandyerbrauoh, soli aber, sobald sioh seine Wirk- 
samkeit erwiesen hat, aueh fiir kurze Entfemungen zur 
Anwendung kommen.

Folgende yier Hauptpunkte liegen der Regelung 
zugrunde:

1. Der Verbrauch der Kohle soli mogliohst nahe der 
Erzeugungsatelle erfolgen.

2. Der Transport der Kohlo soli mogliohst auf den 
Hauptyerkehrslinien der Eisenbahnen stattfinden, 
da hier die besten Tranaportmogliohkeiten nnd Ge- 
legenheiten yorhanden 8ind.

3. Der Tranaport der Kohle soli mogliohst in klar be- 
zeichneten Riohtungen, wio yon Norden naeh Suden, 
yon Norden naeh Siidost, yon Osten naoh Weaten 
uaw., auagefuhrt werden.

4. Ein Bezirk, der weniger Kohlo liefert, ais fiir 
seine Bediirfnisse ausreichend sind, darf keine Kohlo 
an andere Bezirko abgeben; dagegen darf ein Bezirk, 
der mehr Kohle ergibt, ais er benotigt, seinen Ueber- 
schuB yerteilen, aber nur unter dio angrenzenden 
Bezirke.
Diese letzte Bestimmung ist indeaaen folgender Ein- 

aohrankung unterworfen: Wo eine besondere Sorte Kohlo 
fiir beaondere Zwecko benotigt wird, bo fiir Gaaerzeugung, 
Bergwerke oder Fabriken, miissen besondero Zertifikate 
fiir dio Lieferang naehgesuoht werden; fehlen solcho Zerti
fikate, so durfen Kohlengruben, Agenten und Handler 
diese beaonderen Kohlensorten nieht an dereń Verbraucher 
liefem.

Die Durohfiihrung dieses Programms wird dadurch 
erleichtert, daB samtliohe britische Kohlenbergwerko 
bereits seit langerer Zeit unter staatlicher Verwaltung 
atehen.

J) Kriegaamt, Amtliche Jlitteilungen und Naeh. 
richten 1917, 7. Aug., S. 3/4.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

r27. August 1917.
KI. 7 a, Gr. 15, M 60 946. Entlastungsvorriohtung 

fiir Walzwerksdruckschrauben; Zua. z. Pat. 254 761. 
Maschinenfabrik Sack, G. m. b. H., Dusaeldorf-Rath.

KI. 7 f, Gr. 1, U 6076. Kutlvorrichtung fur Walzen- 
spindeln und Walzenzapfen. Ignatz Urbaniak, Beuthen
O.-S., Babnhofatr. 19.

Ł) Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsioht und 
Einspruoherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

'1 .  31 e, Gr. 11, »G 43 899. f GieBform mit Gas- 
auslasaen zur Herstellung eines dichten Gusses mittels 
Pressung. Friederiko Gramss, MetallgieBerei, Charlotten- 
burg.

EU. 31 o, Gr. 15, B 82 725. Yerfahren und Form zur 
Erzielung eines dichten und aparsamen Gusse3 yon Zink- 
korpern. Bornkesselwerke m. b. H., Berlin.

)0.’August 1917.
KI. 23 o, Gr. 1, S 45 850. Verfahren zur Herstellung 

yon kaltobestandigen Teerolen oder Teerfettolen aller 
Art. Dr. Leopold Singer, Dusseldorf, Kuhlwetterstr. 38.
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Ziehwelle c sitzenden Teller d yerbunden; sie wird beim 
Abnelimen des Bundes seitlich geklappt. Damit sie beim 
Betriebe nicht umklappen kann, wird die Trommel 
selbsttatig durch eine Klinkc c yerricgelt.

XXXVI.,,

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
27. August 1917.

KI. 10 a, Nr. 666 805. Mehrglcisige Fórdcranlago zur 
Beschickung von Koksofen oder iihnlichen Reihenofcn, 
Lagerplatzen o. dgl., yermittels elektrisoh betriebener 
Trichterwagen. Franz Mćguin & Co., A.-G., und Wilhelm 
Muller, Dillingeri, Saar.

KI. 10 a, Nr. 007 012. Fullochring an Koksofen. 
Johann Hauhoff, Bochum i. W., Gneisenaustr. 13.

KI. 10 a, Nr. 6G7 060. Ausdriickstange fiir liegende 
Kammerofen zur Erzeugung von Gas und Koks. Hein
rich Koppers, Essen-Ruhr, Moltkestr. 29.

KI. 19 a, Nr. 667 099. Schraubenklemme zur Ver- 
hiliung des Schienenwanderna mit I-formigcm Stemm- 
stiick und inneren Flanschenansatzen an der Anlage gegen 
den SchienenfuB. Albert Mathee, G. m. b. II., Aaohen.

KI. 19 a, Nr. 667 100. Schraubenklemme zur Ver- 
hiitung des Schienenwandems mit I-formigem Stcmm- 
stiick, dessen Flansche einseitig ycrsUirkt und umgebogen 
sind. Albert Mathee, G. m. b. H., Aaohen.

KI. 19 a, Nr. 667 182. Schraubenklemme zur Ver- 
hiitungdes Seliienenwanderns. Albert Mathće, G. m. b. H., 
Aachen.

KI. 21 h, Nr. 666 850. Vorrichtung zum clektrischen 
SchweiBen yon Bobren. Carl Heinrich Fischer, Char- 
lottcnburg, Kaiserdamm 13.

KI. 21 li, Nr. 6G6 852. Elektrische SchwciBmaschine. 
Alfred Schulz, Berlin, Fiirstenstr. 18.

KI. 24 b, Nr. 667 092. Gasfeucrunę,. Wcstfiilische 
Maschinenbau-Industrie G. Moll & Co., A.-G., Neu- 
beckum i. Westf.

KI. 24 e, Nr. 667 103. Rostgenerator mit Wasser- 
abschluB. Stcllawerk Akt.-Ges., vorm. Wilisch & Co., 
Berg.-Gladbach.

KI. 24 e, Nr. 667 104. Rostloser Generator fiir un- 
unterbrochenen Betrieb. Stcllawerk Akt.-Ges., yorm. 
Wilisch & Co., Berg.-Gladbach.

KI. 31 o, Nr. 666 853. Formstifthakchen zum GuB 
yon Eierhandgranatcn. Gebriider Simon, Aalen.

KI. 81 e, Nr. 667 036. Einrichtung fiir dio getrenntc 
Verladung von GieBercikoks und Hochofcnkoks. Rein
hold Wagner, Charlottenburg, Kaiserin-Augusta-Allee 30.

Deutsche Reichspatente.
KI. 18 b, Nr. 295 923, vom 7. Mai 1915. Zusatz zu 

Nr. 294 022; vgl. St. u. E. 1917, S. 363. A k tien g ese ll- 
c c h a f t  L au ch iiam m er in  Ł auchham m er. Verfahren 
zum Mischen und Entschwefcln von Roheisen bei Benutzung 
des Rohcisenmischers.

Es wird jcdesmal so viel frisches Roheisen durch den 
EinguBkanal nach dcm Hauptpatent in den Mischer ge- 
geben, daB dic Menge des Roheisens groBer ist ais der 
Rauminhalt des EinguBkanals.

KI. 7 b, Nr. 297 302, vom 24. Juni 1910. W a lth e r  
N acken  in  G riina, C hem nitz . Drahtziehłrommel.

Die Ziehtrommel a ist zwecks erleichterter Abnahme 
des Drahtbundes durch ein Gclenk b mit einem auf der

KI. 10 a, Nr. 297 339, vom 2. Dezember 1915. Gebr. 
H in se lm an n  in  E ssen , R uh r. Kokslósch- und Ver. 
ladcwrrichtung.

An dor schragen Rampę a, welche an ihrer Vordcr- 
seite dic Lo3chwasserrinne b tragt, sind die Stauklappen o 
so angebracht, daB sie in hoehgeklappter Stellung den 
AbfluB des Loscliwassers in dic Binne gestatten, in herab- 
geklapptcr Stellung aber dio Rinne b abdecken.

KI. 40 a, Nr. 295 027, yom 23. Februar 1916. A k tien - 
G esc llsch a ft fUr B erg b au , B lei- u n d  Z in k fa b r ik a -  

tio n  zu S to lb e rg  und  in  W est- 
fa len  in  A achen. Róstsohlen ton 
mcchanischen Rund - Róstójen mit 
mehreren inneren Ablallóchcm.

Dio Rostsohle a besitzt nach innen 
zu mehrere yerschieden weit yom 
Mittelpunkte liegende Abfallochcr b. 
Durch diese soli das auf der Rost- 

sohlc von auBen nach innen Ijewcgte Rostgut yor An- 
haufungen nach dem innen zu bcwabrt werden, in dem 
durch sic ein Teil des Gutes auf die darunter betindliche 
Rostsohle fiillt.

KI. 21 h, Nr. 295 668,
vom 24. November 1915. 
E le k tro c h e m isc h e  W erko
G. m. b. II. in  B erlin . Ileiz- 
und Ruhrwerkzeug fur metal- 
lurgische elektrische Oefen.

In das Metallbad oder 
die GuBform (Blockform) a 
wird yon oben ein mit Ka- 
niilen b yersehener Korper c 
eingesetzt, die samtlich oder 
zum Teil zu je einem oder 
mehreren, zur Aufnahme yon 
Elektroden d bestimmten 
Raumen e fiihren und solche 
Abmessungcn besitzen oder 
so gencigt zueinander ange- 

ordnet sind, daB in ihnen in bekannter Weiso auf dem 
Pincheffekt beruhende oder andere elektrodynamische 
Stromungen oder beide entstehen.

KI. 12 e, Nr. 296 636, yom 
27. Juni 1914. A lw in B a r t l  
in  C o ttb u s. Oasreiniger.

Der Gasreiniger gehort zu 
der Gattung, bei der das zu 
reinigende Gas durch yersetzt 
gegeneinander angeordnete, 
aufrecht stehende Element© 
und abwarts geneigte Leit
wande unterteilt und ent- 
staubt wird. Erfindungsge- 
miiB sińd die Gaswege zwi
schen den aufreoht stehenden 
Elementen c durch abwarts 
geneigte Leitwande a unter
teilt. In  den Elementen selbst 
sind ąuerliegende, abwarts 

geneigte und nicht bis zum Boden der Elemente reichende 
Rieselwiinde b eingebaut.
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Statistisches.
Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.

Ueber die Leistungen der Koka- und Anthrazithoch- 
ofen der Vereinigten Staaten im J u n i  1917, verglichen 
mit dem Torhergehenden Monate1), gibt folgende Zu- 
sammcnstellung2) AufschluB:

Mai 1917 Juni 1917 
t  t

1. G esam terzougung................  3 469 536 3 385 829
Darunter Fcrromangan und

Spiegeleisen.................... 39 700 40 969
Arbeitstagl. Erzeugung . . 111 921 112 860

Vgl. St. u. E. 1917, 9. Aug., S. 745.
*) The Iron Trade Rovicw 1917, 5. Juli, S. 13.

Mai 1917 Juni 1917 
t  t

2. Anteil der Stahlwerksgcsell-
sohaften ............................  2471237 2436970
D am rter Eerromangan und

Spiegeleisen....................  3) 3)
am 31. Mai am 30. Juni

3. Zahl der Hochofen . . . .  425 427
Davon im Feuer . . . .  340 347

Naoh derselben Quelle belief sioh dic Roheisen- 
erzeugmig der Vereinigten Staaten im  e rs te n  H alb - 
ja lire  1917 auf 19 437 687 t  gegen 19 933 434 t  in der 
gleichen Zeit des Vorjahres und gegen 20 132 319 t in 
der zweiten Hiilftc des Jahres 1916.

’) Angaben felden in der Quelle.

Wirtschaftliche Rundschau.
Dringlichkeitsbescheinigungen im Eisenbahnverkehr‘).

— Dringlichkeitsbescheinigungen fiir dio bevorzugto 
Wagengcstellung werden zweckmaBigcrweiso von allen 
Bestellern soloher mittelbaren und uninittelbaren mili- 
tiirisohen Giiter oingeholt, dio n io h t in der Transport- 
dringliohkeitslisto enthalten sind. Die Antriigo auf Aus- 
stcllung der Bescheinigungen sind an die Kriegsamt- 
stelle (Nebcnstclle) zu richten, die fiir den Empfangsort 
zustandig ist. Zur Erleichtermig fiir dio betciligtcn Krcise 
hat der Kriegsamt-Stab einen besonderen A n trag s- 
v o rd ru c k  herausgegeben, der bei der Linden-Druokerei 
und Verlags-G. m. b. H., Berlin NW 6, Sohiffbaucr- 
damm 19, bezogen werden kann. (Preis boi postfreier Zu- 
stellung: 50 Stiiok 1,30 Jl, 100 Stiick 2,30 M, 500 Stiiok 
9,00 .<£, 1000 Stiiok 17,50 M.) Die kricgswirtschaftlichcn 
Unternehmungen tun gut, sich fiir allo Falle eine Anzahi 
dieser Vordrucke bereitzulegcn. — Antrage auf Wagen- 
gestellung, denen Dringlichkeitsbescheinigungen derKriegs- 
amtstellen (Nebenstellen) beigefugt sind, werden von 
den Linienkommandanturen und Wagenbureaus gleich 
dringlioh bchandclt wie Antrage auf dio Befórdcrung 
soleher Giiter, die in der Dringlichkoitsliste enthalten sind, 
und bei denen ea an sioh keiner besonderen Beschcinigung 
oder eidesstattliohen Erklarung der Dringliehkeit bedarf. 
Irgendwelche Verzogcrungen im Versand konnen nicht 
eintroten, wenn dic Bescheinigungen auf den ordnungs- 
miiBig ausgcfullten Vordrucken nur rechtzeitig beantragt 
werden. — Zu den zahlreichen Wiinschen um die Auf- 
nahme weiterer Giiter in die Transportdringlichkeitslisto 
wird bemerkt, daB dic Listę grundsatzlich nur auf die 
allerkriegswiohtigsten Giiter beschrankt bleibcn soli; 
denn nur unter dieser Voraussetzung kann dic bcvor-

1) Kriegsamt, Amtliche Mitteilungen und Nachrich- 
ten, 1917, 16. Aug., S. 3/4.

zugte Wagcngestcllung fiir die Giiter der Listę ais gcsichert 
gelten. Ein Anscliwellen der Listę auf den friiheren Um
fang wiirde am allerwenigsten auch im Interesse der 
Industrie liegen; denn die Folgę wiirc, daB Linienkom
mandanturen und Wagenbureaus auch fiir die Giiter der 
Listo wieder besondere Ausweise und Bescheinigungen 
verlangen miiBtcn, was zu einer weiteren Erschwerung 
des gesamten Giiterverkehrs f iihren wiirde. Vielo Anfragen 
an den Stab des Kriegsamtes wurden iiborfliissig sein, wenn 
der „N e u e  W eg w o ise r f iir  den  E is e n b a h n g i i te r -  
v e r k e h r “ immer genauo Beachtung fiinde. E r gibt in 
kurz zusammengedrangter Form iiber alle Fragen Aus- 
kunft, die an den Versender und Empfiingcr von mittel
baren imd unmittelbaren militarischen Giitern heran- 
treten konnen. „Der Wegweiscr“ ist der Nummer 20 
der Zeitsohrift „Kriegsamt, Amtlicho Mitteilungen und 
Naohriohtcn,“ ais Beilage beigefugt. Die T ra n sp o r t-  
d r in g lic h k e its l i s tc  wird regclmaflig im „Kriegsamt" 
veroffentlicht. In ihrer derzcitigen Fassung findet sie 
sich in Nummer 18, S. 7. Seitdem ist ein Nachtrag er- 
gangen, der in Nummer 25, S. 7, abgedruckt worden ist. 
Sonderdruoke der Listo werden nicht angefertigt.

WeiBblech1). — Die W eiB b lcchstc llc  der K rie g s - 
R o h s to ff-A b tc ilu n g  des Kriegsamtes ist am 1. August 
1917 naeh Essen a. d. Ruhr verlegt und dort der Abtcilung 
„Blecho" des Deutsohen Stahlbundes, Lindenallce 23, 
angegliedert worden. Antriigo auf Zuteilung von WeiB
blech sind daher kiinftig nicht mehr ar. die Kriegs-Roh- 
stoff-Abtoilung, sondern er. den Beauftragten des Kriegs- 
ministeriums beim Deutsohen Stahlbund, Abtcilung 
Bleche, in Essen a. d. Ruhr, Lindenallce 23, zu richten.

1) Kriegsamt, Amtliche Mitteilungen und Nachrich-
ten, 1917, io. Aug., S. 1.

Bucherschau.
K e ilh a c k , Dr. K o n ra d , Gełi. Bergrat, Prof., Ab- 

teilungsdirigent der Kgl. Geołogischcn Landes- 
anstalt in Berlin: L eh rb u eh  der praktischen Geo
logie. Arbcits- und Untersuchungsmethoden auf 
dera Gebiete der Geologie, Mineralogie und Palaon- 
tologic. Mit Beitriigen von Dr. G. Berg [u. a.]. 
3., vollig neubearb. Aufl. 2 Bandę. Stuttgart: 
Ferdinand Enke. 8°.

Bd. 2. Mit 196 Testabb. 1917. (X I, 524 S.) 
14,20 M ,  geb. 16 M.

Dom kiirzlich an dieser Stelle1) besprochenon orsten 
Bando des Keilhackschen Samnielwerkes ist trotz Kriog 
und erschwerendcn Umstanden dor SchluBband in wonigen 
Monaton nachgefolgt. Das geauBerte giinstige Urteil 
findot auch in diesom zweiten Bando seino volle Bestiiti- 
gung: da3 Buch gibt eine erschopfendo Darstellung iiber 
das gesamto Arbcitsgebiet des im Feldo wio daheim 
tatigen Geologen und lehit, wie die an ihn horantrotenden 
Aufgaben dem houtigon Stando des Wissens ontsprechend 
praktisch anzufassen und zu loscn sind. Es mag daher 
geniigen, wenn hier nur ein kurzer Bliek auf den Inhalt 
des reichhaltigen zweiten Bandes geworfen wird.

l) St. u. E. 1917, 18. Jan., S. 70.
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Eingeleitot wird der Band durch dio Vorfiihrung aller 
Untersuchungsarbeiten, die sieli auf dio Eriorsehung dor 
Erdboben beziehen. Durch die Art der Behandlung wird 
dieser von A. S ieb e rg  herriihrondo Abschnitt zu einer 
zwar knapp RefaBten, sonst abej ziemlich yollstandigen 
Erdbebenkundo. Ihra zuniiclistsclilieBtsichandasin prak- 
tischer Hinsioht besonders wiehtigo und darum reclit aus- 
f ii hrlioli dargestellto Kapitel yonder Aufsucbung und Unter
suchung des Wassers. Hier ist der Herausgobor zugleich 
aueh der sachluindigo Verfasser. Das Wasser in seinen 
yerschiedenen Forinen, je naehdem es sieh an dor Ober
fiacho, ais Grund-, Quell- und artesisehes Wasser findet, 
wird behandelt, und allo Fragen, dio Wissenscliaft und 
Technik zu stellen habon, finden ihre Bcriicksiclitigung. 
Neu, aber von don Zeitumstiinden gefordert, sind die Aus- 
fiihrungen iibor dio Kriegsgeologie und die dem Kriegs- 
geologon erwaolisenden Aufgaben.

Betrafen dio bisherigen Abschnitte vorzugsweiso die 
Arbeiten des Geologen im Felde, so scliildert die zweito 
Ilalfto des Bandes jene, dio zumoist dalieim, im Institut 
odor Laboratorium, zu orledigen sind. Dahin gelióren die 
auf yielerlei Punkte gerichtctcn Verfahren zur Unter
suchung und Bourteilung des Bodens. Einer besonders 
liobovollen und ausfiihrliclion Behandlung orfreut sich 
<lann dio Bosprechung der mineralogisch-petrographischen 
Untersuohungsverfahren, fiir die jeder Mineralog und 
Petrograph dem Veifasser, Profossor E. K a ise r  in GieBen, 
dankbar sein wird. Allenfalls macht sich der Wunsch 
rege, daB aueh dio mikroskopisehe Untersuchung undurch- 
sichtiger Mineralien, wio es dio Erzo sind, einocingohendere 
Bcriicksiclitigung erfaliron hatte. Dio metallographischen 
ForschungsTorfahren haben doch inzwischon in dor Ueber- 
tragung auf dio Untersuchung von Erzstufcn eine groBe 
Bedeutung und aucli betraclitlichon Umfang gewonnen. 
Don BesehluB des Werkes bilden dio in der Paliiontologie 
iiblichen Verfahren zum Priiparieren und Behandeln von 
fossilen Resten aller Art. F. Klockrnann.
R e ic h s - K o h le n s t e u e r g e s e t z  vom 8. April 

19 i 7 nebst den Ausfuhrungsbestimmungen des 
Bundesrats vom 12. Juli 1917 und der hierzu 
ergangenen Allgemeinen Verfiigung des Preufii- 
schen Finanzministers sowie der Verordnung 
des Koniglieh Sachsischen Finąnzministeriums. 
Et-1. von H a n s  v . R a u m e r , Landrat a. D ., 
K riegsreferent im lleichsschatzam t, und Dr. 
E w a ld  M o ll, R egierungsrat im Reichsschatz- 
amt. Berlin: Carl Hoymanns Y erlag 1917  
(V III, 188 S )  8". 8 J l ,  geb. 9 Ji.

Der Kommentar bringt naeh einer Einleitulig, in 
der auf die Entstehungsgesehiehte des Gesetzes und seine 
steuerlieho und wirtschaftliche Begriindung eingegangen 
wird, zunachst den Wortlaut des Gesetzes, dessen ein- 
zehien Paragraphen zur besseren Uebersicht schon teil- 
wciso Vorbcmerkungen beigegeben sind. Seinen wesent- 
lichen Inhalt bilden jedoch die eingehenden Erlauterungen, 
die das Gesetz naeh allen rechtlichen und wirtschaft- 
liehen Gesiehtspunkten, dio in Betraeht kommen konnen, 
ausbeuten und so in der Tat nieht nur yorziiglich in das 
Gesetz selbst einfiihren, sondern aueh seine Auslegung 
erleichtem. Den Bem.erkungen kann man um so eher 
folgen, ais die Herausgeber an der Ausarbeitung des 
Gesetzentwurfes beteiligt gewesen sind, deshalb dio Ab- 
sichten des Gcsetzgebers genau kennen und Zweifeln 
bei der Auslegung yorbeugen konnen. — In einem An- 
hange sind die Ausfuhrungsbestimmungen des Bundes- 
rates beigegeben, die, soweit notig, ebenfalls erlautert sind, 
ferner eine Bekanntmachung des Reichskanzlers, die die 
SteuerermaBigung fiir Hausbrandkohlen regelt, und so- 
dann dio allgemeino Verfiigung des preuBiachen Finanz
ministers zur Ausfiihrung des Kohlensteuergesetzes. 
Ais letztes bringt das Buch ein gutgearbeitetes Saeh- 
TeTzeichnis.

Der Kommentar hat seine Vorziige yorwiegend in 
dem tiefgehenden Verstandnis der Verfasser fiir den Stoff. 
Der Leser gewinnt dadurch das Gefiihl einer unbcdingt 
sichcren Fiihrung. Fiir die Zweeke der industriellen Prasis 
ist das Buch besonders zu empfehlen. 11'. Lohmann.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:

P ad e l, W.: T iirk isch . Eine Einfiihrung in den prak- 
tischen Gebrauch der tiirkisehen Spraeho nebst einem 
Wórteryerzeichnis. Mit 1 Kartę. Leipzig, Berlin und 
IConstantinopel: B. G. Teubner 1917. (V, 179 S.) 8°. 
Geb. 3,GO

(Teubners kloine Spraclibiicher. 8.)
•fi Das Spraehbuchlein hiilt in seiner Anlage dio 

Mitte zwischen einem sogenannten Sprachfiihrer, der 
fiir den taglichen Gebrauch hauptsiiehlich die wich- 
tigstcn Redewendungen aus der fremden Sprache mit 
Uebersetzungen bringt, und einer wissenschaftliclien 
Grammatik, in der planmaBig der Aufbau der Spraoho 
yon ihren einzelnen Wortbestandteilen und -formen 
bis zum yielseitig gcgliedertcn Satze entwickelt wird. 
Das Buchlein wendet sieh damit an den Gebildeten, 
der das Turkische allerdings fiir praktische Zweeke, aber 
doeh auf Grund der in den deutschen Schulen erwor- 
benen Kenntnis anderer Fremdsprachen derart erlernen 
will, daB er sieli nieht nur einige Redensarten aneignet, 
sondern geniigend Einblick in Wesen und Eigcnart der 
tiirkisehen Spraeho gewinnt, um zu ihrer bewuBten 
Anwendung bcfiihigt zu werden. — Der Titel des 
Buehes triigt u. W. zum ersten Mało neben Berlin und 
Leipzig, den bisherigen Niederlassungen der bekannten 
Verlagsfirma, ais Erscheinungsort aueh den Auf- 
druek ,,Konstantinopel“. Dies und der Umstand, daB 
die Fa. Teubner gleichzeitig oin kurzgefaBtes Auskunfts- 
bueh fiir den Handel mit der Tiirkei hat erseboinen 
lassen1), diirfte zu dem Sehlusse borechtigen, daB die 
Firma fiir die Folgę bei ihrer Verlagstatigkeit aueh dom 
Austausch geistiger und materieller Werte zwischen 
Deutschland und der Tiirkei ihre besondere Sorgo zu 
widmen gedenkt. Die Kreiso unseres deutschen Handels 
und Gewerbes, die zur Tiirkei in niihere Beziehungen 
treten wollen, werden daher u. E. gut tun, an jenen 
Bestrebungen des genannten Verlagea nieht aclitlos 
yoriiberzugehen. Hi

S chm id t, II. W., Konstantinopel: A u sk u n ftsb u o h  
fiir den Handel mit der Tiirkei. KurzgefaBtes Nach- 
schlagebuch fiir Handel und Industrie2). Mit 3 Karton. 
Leipzig, Berlin und Konstantinopel: B. G. Teubner 
1917. (178 S. u. 16 BI. Schreibpapier) 8 °. Geb. 3,50 Jl.

•fi (Inhalt:) Allgemeines iiber das Osmanische 
Reich — Wissenswertes fiir den Aufenthalt in Kon
stantinopel (Auskiinfte, Banken, BUohoreien, Bot- 
schaften, Gasthofe usw.) — Behorden und Beamte 
desReiches — Post-Bestimmungen— Tiirkischc Gcsotze
— Zollwesen — Der Handel mit der Tiirkei — Handcls- 
und gewerblieho Unternchmungcn in der Tiirkei — 
Deutsche und osterreichisch-ungarisclie Unternehmun- 
gen in der Tiirkei — Einfuhr der Tiirkei — Ausfuhr der 
Tiirkei — Verfrachterfinnen — Anhang: Yerschiedene 
handelswissenscliaftliche Darlegungen (Rohstoffe der 
Tiirkei und dereń Ausfuhr, nutzbare Gestoine Klein- 
asiens, Kupferbergwerke in der Tiirkei u. a. m.). -fi 

T rcp tow , E m il, Kgl. Sachsiseher Geheimer Bergrat, 
Professor der Bergbaukunde an der Bergakademie 
Freiberg: G rundziige der Bergbaukunde einschlieB- 
lich Aufbereiten und Brikettieren. 5., yerm. u. vollst. 
umgearb. Aufl. Wien: Waldheim-Eberle, A.-G. — 
Leipzig: Otto Klemm. 8 °.

Bd. 1. Bergbaukunde. T. 2. Mit 446 Testabb., 
1917. (S. 263/579.) Zus. mit T. 1 16,80 K  oder 14 Jl.

Vgl. wciter unten S ch m id t, H. W. 
:) Vgl. dazu weiter oben P ad e l, W.
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Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

FQr die Vere!nsbOcherei sind eingegangen:
(Die Elnsender Ton Geschenfcen sind mit einem * bezetchnet.)

S c h r if te n  der Gesellschaft fiir Soziale Reform. Hrsg. 
yon dem Yorstande. Jena: Gustav Fischer. 8°.

H. 56. (Bd. 7. H. 1.) Das R eo h t der Organi- 
sationen im neucn Deutsehland: I. Koalitionsrecht und 
Strafrecht. lin Auftrage des Yorstandes der Gesell- 
schaft fiir Soziale Reform hrsg. vom UnterausschuB fiir 
Arbeitsrecht. 1917. (IX, 67 S.)

S c h r if te n  der Zentrale fiir Volksbucherei. Berlin: 
Weidmannschc Buchhandlung. 8

i. Stiick. Die offentliche B iicherci. Sechs Ab- 
handlungen. 1917. (3 BI., 125 S.)

(Inhalt : Die offentliche Biicherci. Yon Dr. P au l 
L adcw ig. — Bucherei und Yolksbildung. Yon Dr. 
G. F r itz . — Biicherci und Yolkswirtscliaft. Yon Dr. 
J. J a s tro w . — Biicherci und Museum. Yon Dr. P e te r  
Je ssen . — Jngcndbiicherei. Yon Dr. E rw in  A cker- 
kn eeh t. — Werbemittel und Bcnutzertaktik der Yolks- 
bucherei. Von Dr. E rw in  A ck erk n ech t.)

S iem ens, Dr. Dr. h. c. W. v.: Die F re ih e i t  der Meere.
Berlin: E. S. Mittlcr & Solin 1917. (55 S.) 8°. 

V e rw a ltu n g sb e ric h t der Siiddeutschen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft* fiir das Jahr 1916. Mainz 
(1917): H. Prickarts. (68 S.) 8°.

W ach , D. Dr. A dolf: S ta a ts m o ra l und Politik. Zwei 
Reden. Leipzig: S. Hirzel 1917. (51 S.) 8°. 

(Zwischen Krieg und Frieden. 39.)

Feiner
ig Zum A usbau  d e r  Y e re in sb iic h e re i1) $  

noch folgende Geschenke:
214. Einsender: Ingenieur O tto  Y ogel, Diisseldorf- 

Oberkassel.
B e r ic h t der k. k. Gewerbe-Inspektorcn uber ilire Amts- 

tatigkeit im Jahre 1909. Mit 5 Taf. u. 12 Testabb. 
Wien: K. k. Hof- u. Staatsdruckerei 1910. (CXXXYI1I, 
619 S.) 4°.

B e ric h te  der cidgenossischen Fabrik- und Bergwerks- 
inspektoren uber ihre Amtstatigkeit in den Jahren 1908 
und 1909. YeroffentL roni schweizerischen Industrie- 
departement. — R a p p o r ts  des Inspecteurs federaux 
des fabriques et des mines sur leur fonctions officielles 
dans les annćes 1908 et 1909. Publies par le Departa
ment federal de l’industrie. (Mit Abb.) Aarau: H. R. 
Sauerlander & Cie. 1910. (251 S.) 8°.

B ru h n , Dr. B ru n o : W ann  rerdient bei Drehofcnbetrieb 
die trbekne, wann die nasse Aufbereitung den Yorzug ? 
Yortrag, gehalten auf der 32. HauptYersainmlung des 
Vereins deutscher Portlandzcment-Fabrikanten zu Ber
lin am 10. Marz 1909. (Ais Manuskript gedr. M. zahlr. 
Abb.) (Magdeburg: A. Wohlfeld o. J.) 4°. 

J a h r e s -B e r ic h t  der GroBlierzoglich Badischen Fabrik- 
Inspektion fiir das Jahr 1909. E rstattet an GroBherzog- 
liclies Ministerium des Innern. Karlsruhe 1910: Friedrich 
Gutsch. (119 S.) 8°.

— Ds. — fiir das Jahr 1910. Ebd. 1911. (177 S.) 8°. 
J a h r e s b e r ic h t  der GroBh. Hessischcn Gewerbeinspek-

tionen fur das Jahr 1909. Hrsg. im Auftrage des GroBh. 
Ministeriums des Innem. Darmstadt: Staatsverlag 1910. 
(YII1, 253 S.) 8°.

— D s.— fur das Jahr 1910. Ebd. 1911. (YII, 2S7 S.) 8°. 
J a h r e s b e r ic h te ,  Die, der Koniglich Bayerischen Ge-

wcrbeaufsichtsbeamten, dann der Koniglich Bayerischen 
Bergbehdrden fur das Jahr 1910. Im Auftrage des 
Koniglichen Staateministeriums des Koniglichen Hauses 
und des AeuBera Yeroffentlicht, [Munchen:] Theodor 
Ackermann 1911. (XXVI, 361 S.) 8".

‘) Ygl. St. u. E. 1917, 26. Juli, S. 707.

J a h r e s b e r ic h te  der Koniglich Siichsischcn Gewerbe- 
Aufsichtsbeamten fiir 1909. Nebst Berichtcn der 
Koniglich Siichsischen Berginspektoren, betreffend die 
Venvendung weiblicher und jugendlicher Arbeiter beim 
Bergbau, sowie die Beaufsichtigung der unterirdisch 
betriebenen Bruche und Gruben. Sonder-Ausg. naeh 
den Yom Reichsamte des Innern vcr5ffentlichten Jalires- 
berichten der Gewerbe - Aufsichtsbeamten. (Mit Abb.) 
Berlin 1910: Reichsdruckerei. (XIV, 339 S.) 8°.

— Ds. — fur 1910. Ebd. 1911. (XIV, 293 S.) 8°.
J a h r e s b e r ic h te  der Gewerbeaufsichtsbcamten im Ko- 

nigreich Wiirttemberg fiir 1909. Stuttgart: H. Linde- 
mann’s Buchli. i. Komm. 1910. (IV, 191 S.) 8°.
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