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Uber ein Gulleirendiagramm 
Von '.t:>r.::5119. Eduard Maurer. 

Kommt man vom Oebiete der Stahlforfchung, wie 
der Verfaffer, fo liegt einem die Frage nahe, warum bis 
je!,t die verfchiedenen OefGgebeltandteile des Oull
eirens nicht zu einem Diagramm, ahnlich dem Ouillet
fchen fur Sonderltahle, zufammengeltellt wurden. Ein 
Gieller wird vermutlich darauf antworten, daO die Ab
kiihlungsgefchwindigkeit, die Wandltiirke ufw. eine zu 
groOe Rolle rpielen, um ein folches Diagramm zu er
moglichen. Dief er Einwurf ilt aber keineswegs ll-ich
haltig, denn die Abkuhlungsgefchwindigkeit fpielt bei 
den Sonderltahlen kaum eine geringere, man kann rogar 
wohl ruhig fagen, eine noch bedeutendere Rolle als 
bei dem OuOeif en, und doch haben fich die Ouilletfcl1en 
Diagramme als aullerlt wichtig und nG!,lich erwiefen. 

0/oC 
5,-----..-----,---~--..-------.--~--~ 

A 

und die X-Achfe die Siliziumgehalte (Abbild. 1). 
Guillet liell nun fiimtliche Linien feiner Diagram me bei 
dem Kohlenll-offgehalt von 1,65¾ zufammenlaufen, fo 
dall man z. B. aus dem Diagramm der Nickelltahle oder 
der Manganll-ahle entnehmen konnte, ein Stahl mit 
1,65¾ C ware rein aull-enitifch. Ein iihnlicher Punkt 
mull nun auch auf der Kohlenltoffachfe des Oulleifen
diagramms feltgelegt werden, und zwar wahlte ich den 
eutektifchen Punkt mit 4,3¼ C. Es ifl: dies der Punkt A 
des Diagram ms. Den Pun kt B auf der Siliziumachfe legte 
ich zu 2¾ Si felt, da mir von meinen Unterfuchungen 
iiber ,,Schwarzbruch im Stahl 1

)" her bekannt war, daO 
Stahle mit 2°1o Si richer bis 1 °lo C ohne Oraphitab
fcheidung gegorfen werden konnen. Den Punkt C mit 
7¾ Si en'tnahm ich dem Ouilletfchen Diagramm der 
Siliziumllahle 2

). Durch das Verbinden der Punkte B 
und C mit A ergeben fich die obengenannten, gefuchten 
drei Felder, und zwar fiellt Feld I den Bereich desweillen 
Oulleifens dar, Feld II den des perlitifchen und Feld III 
den des ferritifchen. Der Obergang Ila und Ilb zwifchen 
den drei Feldern wurde fo getroffen, dall der Punkt B 
nach oben auf die Horizontale projiziert wurde, die 
<lurch den Punkt 1,7¾ C geht, da wohl <liefer Kohlen
ltoffgehalt ah Orenzpunkt zwifchen Stahl und Oulleifen 

1 c anzurehen ifl:. Umgekehrt wurde der Punkt D nach D' 
o 2 3 4 5 6 lO/oSi auf die X-Achfe projiziert; es wurden dann B' und D' 

Abbild. 1. Oulleifendiagramm, an Hand theoretifcher mit A verbunden und fo die Obergangsfeldergefchaffen. 
Oberlegungen entworfen. 

A. Das Entwerfen des Diagramms. 
Bei einem Oulleifen konnen nun folgende Oefuge

bell-andteileauftreten: Eifenkarbid mit Perlit(Ledeburit) 
im weillen OuOeifen, Oraphit mit Ferrit und Perlit im 
ferritifchen und Oraphit mit Perlit ohne Ferrit im per
litilchen grauen Oulleifen. Diefe Oefugebefiandteile 
hiingen einerfeits vom Kohlenltoff ab, andererfeits vom 
Silizium. Die ganze Aufgabe be fie ht alro darin, die oben
genannten Oefugebeltandteile in 3 Oruppen in ein 
Schaubild einzutragen, derfen eine Achfe die Kohlen
ftoff- und die andere die Siliziumgehalte wiedergibt. 
Zurn Unterfchied von den Ouilletfchen Diagrammen 
gebe nun die Y-Achfe die Kohlengehalte wieder 

B. Belege aus der Literatur. 

Diefes fo theoretifch konltruierte Diagramm laOt (ich 
nun fofort an Hand von einigen Literaturangaben nach
priifen. Nach Wiill: und Bardenheuer 3

) ifl: fur das 
Oefiige hochwertigen OuOeifens mit : 2,5-3,1 °lo C, 
1,2-2,2¾ Si, 0,7-1,2¾ tvln, 0,3¾ P, - °lo S eine 
rein perlitifche Orundmaffe kennzeidmend. Das Oebiet 
(W. u. B.), das <lurch diefe Zufammenfe!)ungsgrenzen 
gegeben ill:, liegt, wie Abbild. 2 (Seite 116) zeigt, inner
halb des Feldes II bis auf zwei kleine, in die Obergangs-

') » Kruppfche Monatsheftc « 4 (1923), 117/119. 
2) Siehe z. B. Mars SpeziaHl.1hle II. Aufl,1ge (1922), 265. 
3) Mitt. des K. W. \. fur Eirenforfd1ung 4 (1922), 127. 
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0/oC 
felder follende Zwick el. Der von Vogl 4) angegebene 5 ~----.----.---,---r----,----,-------. 
Tempergull (V) mit2,65-2,81- 3,020/o C, 0,78-0,80-
0,81 °lo Si und 0,30-0,23-0,280/o Mn liegt rechts und 
links der tiulleren Linie des Obergangsfeldes Ila, jedoch 4 ~~o:::-i-:-:--------+------t------t----t---;-------i 

zur Hauptrache in Feld I. In ziemlich gleichem Abll:and 
von jener Linie halten fich im Felde I die neuerdings 5) J 

iiber amerikanifchen T empergull (A) mitgeteilten Zu
fommenfet,ungen 2,1-2,4-2,7¾ C bei 1,05-0,75-
0,45¾ Si. Aus der Eifenhiitte 6) find folgende drei 2 1--...:,_--=-1=~~r+-_..:.:.--1--~+:-=-=--""-d---"'"---t----; 

deutfche T emperroheifenzufammenf etungen zu ent-
nehmen: 

Gef. C Si Mn 

grau ............. 3,75 1,2 0,15¾ 
meliert .......... 3,50 0,8 0,15¾ 
weill ............ 3,20 0,5 0,15¾ 

Die Lage die fer drei T emperroheifen (H) ifl-im Dia
gramm Gbereinfiimmend mit den von der Eifenhutte 
gemachten Angaben. lnsbefondere wird noch durch 
das zweite Roheifen der bis iett dunkle Charakter der 
Spit,e des Diagramms dahin geklart, dall Gulleifen von 
<liefer Zufammenfetung meliert erll:arrt, wodurch auch 
<las melierte Gulleif en einen Plat in dem Diagramm 
erhalt. 

C. Belege <lurch Laboratoriumsverfuche 
und durch Material eigener und fremder 

Herkunft. 
Das Diagramm wurde auch unmittelbar durch kleine 

Schmelzen in der Kruppfchen Verfuchsanll:alt belegt. 
Zu diefem Zweck wurden aus einem Kruppfchen 10 kg 
Kryptolofen Keile von 450 mm Lange, 100 mm Hohe 
und 50 mm Dicke mit etwa 1 °lo Mn gegoffen. Diefelben 
wurden im dunnen, mittleren und dicken Teilgebrochen, 
angefchliffen und mikrofkopifch unterfucht. Die Zu
fammenfetung der 33 Verfuchsfchmelzen ill: in Ober
ficht 1 wiedergegeben. Aus Abbild. 3 (Seite 117) ill: 
erfichtlich, dall (ich die Verfuchsfchmelzen zwanglos in 
<las Diagramm einordnen. Auch hierbei ergibt fich, 
dall Zufammenfetungen in der Spite und in der Ntihe 
derf elben meliert erll:arren. 

Es fei nun fell:gell:ellt, dalJ GulJeifen von der von 
Feld II angegebenen Zufammenfetung keinerlei 

·') Mitt. des K. W. J. f. Eirenforfchung 3 II (1922) 82. 
5 ) Stahl u. Eifon 44 I (1924) 333. 
6) Eifenhutte (1910) 664. 

11------l---'1!,!__--+---+--+-~r-+--~-R 
o 2 3 4 5 6 71oSi 

Abbild. 2. GurJeirendiagramm, nachgepruft an Hand 
von Liternturangaben. 

Oberficht 1. 
Guffe aus dem Laboratorium zur Nachpriifung des 
GulJeifendiagramms in Form von Keilen: 450 mm lang, 

50 mm breit und 100 mm hoch. 

Nr. C Si Mn Oefuge 
°lo °lo °lo 

1 1,82 1,53 0,98 weifl 
2 3,06 1,23 0,92 perlitifch 
3 3,66 0,68 0,91 

" 
mil etw,.u K,1rbid 

4 2,79 2,43 1,25 
" 5 2,30 1,19 0,87 
" 6 2,00 1,38 0,87 
" " " " 

7 3,60 0,54 1,14 weifl 
8 2,68 0,60 0,90 

" 
9 3,50 1,19 1,00 perlitifch 

" " 
ferrit 

10 3,00 2,60 0,83 ferritifch 
11 1,71 1,71 1,04 perlitifch 
12 1,85 4,32 1,01 ferritifch 
13 1,78 5,12 1,00 

" 14 2,07 2,59 1,03 perlitifch 
15 2,62 2,80 1,03 >, 

16 2,28 4,40 1,01 ferritifch 
17 3,80 1,87 0,92 

" 18 3,90 1,26 0,96 
" 

19 3,32 0,73 0,93 meliert 
20 3,20 0,28 1,02 weifl 
21 3,55 1,00 0,94 perlitifch 
22 3,40 0,70 0,88 meliert 
23 1,85 3,50 1,13 perlitifch 
24 3,43 1,15 1,06 

" 
25 3,65 1,02 0,88 » mit ferrit 
26 3,65 1,05 O,<;O 

" " " 27 3,30 0,80 0,97 meliert 
28 3,60 1,00 1,01 perlitifd1 
29 3,40 0,90 0,96 

" 30 2,33 0,98 0,71 weil! 
31 2,05 1,23 0,85 

" 
32 2,20 1,88 1,01 perlitifd1 
33 2,55 1,50 0,80 

" 
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Abbild. 3. Gufieifendiagramm, nad1gepri:Jft an Hand 
von Laboratoriumsverfochen. 

Neuerung darll:ellt, fo fie! ll:ets das von unferm Werk er
fchmolzene Zylindereifen in die eingekreifle Stelle der 
Abbild. 4, bei einwandfreiem perlitifchen OefGge, wie 
aus Abbild. 5 hervorgehen dGrfte. Auch das OefGge 
von fremdem Material entfpricht dem Oiagramm. In 
Oberficht2 ill: die Zufammenfe!}ung von 5 verfchiedenen 
Kolbenringen angegeben und in Abbild. 4 mit den 
gleichen Nummern eingetragen. Die FeingefGge geben 
Abbild.6 bis 10 (Seite 117 /118) wieder, fie find im vol
ligen Einklang mit der Lage der Proben im Diagramm. 
Probe 1 liegtinmitten desFeldes 1,dasOefuge (Abbild. 6) 
ill: einwandfrei perlitifch bis auf einige Stellen von Phos
phideutektikum. Probe 2 liegt an der Obergangslinie 
zu Feld llb. Die hellen Stellen im Oefuge (Abbild. 7) 
werden von beginnenden F erritabfcheidungen gebildet. 

X 500 

¾C 
5',-----,,---,----,---.....,..----,----,-----t 

Abbild. 4. GuOeifendiagramm; zeigt die Lage von 
Material eigener und fremder HerkunA-. 

Oberficht 2. 
Material fremder und eigener Herkunft zur Nach

prufung des OulJeifendiagramms. 

Bezeichnung Zeichen C Si Mn p 

0/o 0/. 0/o 0/o 
Kolbenringe ........ 1 3,37 1,28 0,74 0,48 

(fremder Herkunf\) 2 3,32 1,86 0,71 0,63 
3 3,29 2,19 0,36 0,54 
4 3,50 1,87 0,30 0,61 
5 3,35 2,84 0,42 0,31 

Kolben, Kleinguflfiiick ... K 2,67 1,37 0,99 0,67 
(Eigener Herkunf\) KO 2,90 1,40 1,05 0,68 

Probe 3 liegt auch in der Nii he des Obergangsfeldes II b, 
aber rechts davon im ferritifchen Oebiet. Das Oefuge
bild (Abbild. 8, Seite 118) liilJt deutlich grolJere Ferrit-

X 500 X 500 

Abbild. 5. Kruppfd1es Zylindereifen. Abbild. 6. Kolbenring 1. Abbild. 7. Kolbenring 2. 
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X 500 X 500 X 5)0 

Abbild. 8. Kolbenring 3. Abbild. 9. Kolbenring 4. Abbild. 10. Kolbenring 5. 

fl:ellen erkennen, dber es find duch die Perlitfl:reifen 
nichtmehr fo eng zufdmmengel~gert wie bei den beiden 
vorigen Proben. Probe 4 liegt noch etwds weiter rechts 
db von dem Obergdngsfelde II b, r o dd!l der F erritgehdlt 
bei derfelben noch fl:arker zum Ausdruck kommen mull, 
Wds auch inAbbild.9deutlich zu erfehen ifl:. Dasfelbe gilt 
dann noch in verfl:arkteremMd!le fiir Probe5 (Abbild.10). 

Aus dem Vorhergehenden diirfte die Ldge des Ober
gdngsfeldes Ilb geniigend gefl:ii!,t fein. Es ifl: nun die 
f rnge berechtigt, inwieweit dies duch fur dds linke 
Obergangsfeld Ila gilt. Die Linien wurden gezogen, 
indem ich mich auf Erfahrungen mit Stahlwerksgiiffen 
ll:ii!,te, fo dall die Moglichkeit nahe liegt, dall fiir diinnere 
W dndfl:arken fich die Lage des Feld es II a nach rechts 
verfchieben konnte. 

Dies wurde an zwei Gullfl:iicken, einem Kolben und 
'/, not. Oro0c. 

Abbild. 11. Kolben ,,K". 

einem Kleingullfiiick, nachgepriift, die in Abbild. 11 und 
12 wiedergegeben find. Die verfchiedenen Wand
ll:arken des Kolbens betrugen vom lnnennocken be
ginnend 42, 7 und 17 mm. Das der dGnnll:en Wand
ll:arke entfprechende Gefi.ige ifl: in Abbild.13 (Seite 119) 
dargefiellt und bell:ehtgleich dem des mittelfl:arken und 
fl:arkeren Wandteils aus einer perlitifchen Grundmaffe 
mit eingef prengtem Phosphideutektikum. Seiner Zu
fammenf et,ung nach liegtder Kolben bei Kim Diagramm 
(Abbild. 4, Seite 117), alfo nahe dem Obergangsfeld Ila, 
fo dall deff en Lage gefichert erfcheint. 

Hieran andert auch der Gefiigebefund des Klein
gullll:iickes der Abbild. 12 nichts, das a.us einem 
Ring mit feitlichen Rippen gebildet wurde. Seiner Zu
fammenfet,ung nach liegt es im Diagramm bei K G, 
alfo von dem Obergangsfeld II a weiter ab a.ls der 

1
/: llllt. OrOflc. 

Abbild. 12. Kleingu(J(hick ,,KG". 
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X SCO X 500 X 500 

Abbild.13. Abbild.14. Abbild. 15. 8 mm Rippe des 
7 mm Wandung des Kolbens 8 mm Rippe des Kleingufllliickes Kleinguflfiiickes ,,KG". 

,,K". ,,K G". Krupprd1er SpezialguO. 

Kolben K. Es erg ab fich namlich, da8 wohl das Gefuge den Laboratoriumsgiirfen auch etwa40aus dem Betriebe 
der Wandungen bei 20 mm oben und 13 mm unten zur Prufung gelangten. Trot; des wechfelnden Mangan
einwandfrei perlitifch war, die Rippen hingegen ent- gehalts von 0,25-1,2¾ fiigten fich auch diefe zwanglos 
hielten bei 8 mm Dicke ausgefchiedenen Zementit dem Diagramm ein, wodurch deffen allgemeines An
(Abbild. 14), fie waren wegen der fehr ungiinll:igen wendungsgebiet weiter bell:atigt wird. 
Abkiihlungsverhaltniffe teilweife weifl erfiarrt. D. Der Krupp r ch e Sp e z i a I g u fl. 

Da in der Einleitung eigens darauf hingewiefen Die im vorgehenden mitgeteilten Oberlegungen und 
worden war, da8 das Diagramm nur fur normale Ver- Verfuche find auf Anregung von A. Rys, dem Abtei
haltnirfe zu gel ten hat, diirfl:e auch an der Lage des lungsdirektor fur <las Kruppfche Gie8ereiwef en in Erfen, 
Feldes II a nichts zu andern fein. entll:anden. An Hand des fo gefchaffenen Gufleifen-

Wie oben ausgefiihrt, wurde das Diagramm an Hand diagram ms wurden in den Gie8ereibetrieben die 
von Laboratoriumsgiirfen von etwa 1 °lo Mn nachgepruft. Verfuche weiter fortgefe!;t mit dem Ergebnis, da8 
Strenggenommen wiirde dasfelbe alfo nur fur diefen man zu einem Gu8 kam, der bei rein perlitifd1em Ge
Mangangehalt gelten. fa f ei nun angefiihrt, da8 neben fiige weitgehendll: von der Abkiihlungsgefchwindigkeit 

X 500 X 500 

Abbild. 16. Ringkorper des Kleingufllliickcs ,,KG". Abbild. 17. 60 mm (1)-Zylindcr ,,Rand". 
Krnppfcher Spezialgufl. Kruppfcher Spezialgull. 
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unabhangig ifl: und vorziigliche Fefl:igkeitseigenfchaR-en 
aufweifl:. 

Das erfl:e ergibt fich am den Abbild. 15 bis 20. Ab
bild. 15 (Seite 119) zeigt das Perlitgefiige in der Rippe 
des bereits oben behandelten Kleingullfl:iickes der 
Abbild.12 (Seite 118). Dall in der Rippe das Perlitgefiige 
nicht auf Kofl:en von Ferritabfcheidung in dem Gefiige 
der Wandung vor fich gegangen ifl:, belegt Abbild.16 
(Seite 119), die, bis auf die Einfprenglinge von 

X 500 

Abbild. 18. 60 mm <D-Zylinder ,,Mitte". 
Kruppfoher Spezialgu8. 

Phosphideutektikum, ein rein perlitifches Gefuge wie
dergibt. Die weiteren Abbild. 17; 18, 19 und 20 geben 
die Feingefiige wieder, die jeweilig autlen und innen 
von einer Scheibe entnommen wurden, die am der 
Mitte eines Zylinders von je 60 bzw. 300 mm Durch
meffer und 500 bzw. 400 mm Hohe herriihrte. Gleich
foils hierbei ifl: das Gefuge einwandfrei perlitifch, wenn 
auch die einzelnen Perlitfl:reifen deutlicher ausgebildet 
find als in dem Kleingufiltiick der Abbild.12 (Seite 118). 

X 500 

Abbild. 20. 300 mm <!)-Zylinder ,,Mitte". 
Kruppfcher SpezialguO. 

Autler den Zylindern von 60 und 300 mm Durchmelfer 
wurden auch folche von 100, 200 und 400 mm Durch
meffer und 500 mm Hohe unterfucht. Die beiden erfl:en 
zeigen naturgemafl das in Abbild. 17 bis 20 wieder
gegebene Gefuge, die Scheibe am dem 400 mm-Zy
linder hingegen hatte in der Mitte fchon deutlich ferri
tifche Stellen. 

Die F efl:igkeitseigenfchaften des Spezialguff es wurden 
in Vergleich mit Zylindergutl von 3,2 °lo C, 1,23 °lo Si, 
0,73 °lo Mn, 0,15 °lo P und 0,09 °lo S gepriift. 

Der Zylindergutl lag einmal vor in Rundltaben von 
15 und 36 mm, wie fie aus Kall-en von 520 mm Breite, 
750 mm Hohe und etwa 20 und 42 mm Wandltarke 
herausgearbeitet worden waren, das andere Mal in 
Rundltiiben gleichen Durchmeffers, gedreht aus ge
goffenen Rundltiiben von 22 bzw. 42 mm Durchmeffer 
und der Spezialgu!1 in gegoffenen Rundltiiben gleichen 
Durchmeff ers, aus drei Chargen von verfchiedenen 
Tagen. 

X 500 

Abbild. 19. 300 mm (j)-Zylinder ,,Rand". 
Kruppfcher SpezialguO. 

Das Grundgefiige fiimtlicher Proben war ein rein 
perlitifches. 

An den bearbeiteten Stiiben wurden Biegungsfeltig
keit, Durchbiegung und Brinellhiirte feltgefl:ellt. Die 
erhaltenen Zahlen find in Oberficht 3 bis 8 zufammen
gefl:ellt. Um die Durchbiegungen, die bei den verfchic
denen Auflagel<'ingen und verfchiedenem Probequer
fchnitt gemeff en wurden, miteinander vergleichen zu 
konnen, wurden die Mittelwerte auf gleiche Lange 300 
und gleichen Durchmeffer von 15 mm rechnerifch redu
ziert. Diesgelingt aus derOberlegung heraus, da!1, gleich
artiges Material vorausgefe!;t, fich die Durchbiegungen f 
proportional dem ~ad rat des Auflageabltandes I und 
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Oberficht 3. 
Zylindereifon. 

Rundfl:iibe (j)=15 mm, aus Kiill:en vo n 20 mm Wand-
20X 15=300 mm. ll:iirke gedreht. Auflageentfernung 

Zcichen 1 2 3 4 Mittel 

Biegefelligkeit 40,5*) 36,1 38,5 

kg/qmm 36,2**) 33,9 31,7 

37,3 38,6 l 
36,0 

32,1 33,5 

Durd1biegung 8,9*) 7,7 7,8 

mm 7,0**) 6,7 6,5 

7,3 
7,9 l 7,2 

6,0 6,5 

182*) 170 195 
Hiirtc 5/750 

I I 172'*) 169 170 

204 
188 l 

I 112 
180 

177 

*) Kopf. 
**) Full. 

Oberficht 4. 
Zylindereifen. 

Rundfl:iibe (j) =36 mm, aus Kafl:en v 
ll:iirke gedreht. Auf lageentfernung 

on 42 mm Wand-
20X 36=720 mm. 

Zeid,en 1 2 3 4 Mittel 

Biegefefiigkeit 36,4 36,4 34,6 
kg qmm 

31,4 34,7 

Durd,biegung 
mm 

18,5 18,3 18,2 17,5 18,1 ***) 

164*) 160 163 
Harte 51750 

I I 164**) 163 153 

157 
161 l I- 161 

161 160 

*) Kopf. 
*•) full. 

**•) Reduzierter Wert 7,55. 

Oberficht 5. 
Zylindereifen. 

Rundll:abe (j) =15 mm, aus GuOfl:iibe n von 22 mm (j) 
15=300 mm. gedreht. Auflageentfernung 20 x 

Zeid,en 1 2 3 4 I Mittel 

Biegcfefiigkeit 45,8*) 49,8 47,7 

kg/qmm 50,1**) 54,4 43,1 

47,7 47,7 l 48,7 
51,1 49,6 

Durchbiegung 6,4*) 8,5 8,0 

mm 9,0**> 8,4 6,7 

8,2 7,8 
8,0 

8,1 8,1 

200*) 210 201 
Harte 5/750 

I I 193**) 207 208 

204 
204 l 

1201 
203 

197 

*) Kopf. 
.. ) full. 

Oberficht 6. 
Zylindereifen. 

Rundll:abe (j) =36 mm, aus Guflfl:iiben von 42 mm (j) 
gedreht. Auf lageentfernung 20 x 36=720 mm. 

Zeid1en 1 2 3 4 Mittel 

Biegefelligkeit 37,9 34,5 34,8 38,0 36,3 
kg/qrnrn 

Durchbiegung 17,7 16,6 17,4 18,2 17,5***) 
mm 

Harte 5 750 

*) Kopf. 
**) Full. 

212*) 186 

208••) I 194 

189 202 
197 l 

I I I 199 198 188 204 

***) Reduzierter Wert - 7,3. 

Oberficht 7. 
Kruppfcher Spezialgufl. 

Rundll:iibe (j) = 15 mm, aus Guflll:iiben von 24 mm (j) 
abgedreht. Auflageentfernung 20 X 15 =300 mm. 

Zeid,en 

Biegefefiigkeit 
kg'qmm 

Durd,biegung 
mm 

Harte 5/750 

*) Kopf. 
**) full. 

2 
a 

72,9*) 

71,3**) 

10,9*) 

14,5**) 

226*) 

240••) 1239 2451225 223 2101226 

0 be r fi ch t 8 .• 
Kruppfcher Spezialgull. 

3 Mittel 
1-3 

3,0 
64,5 

,1 

,1 l 8,8 
5 10,5 

91233) 230 
217 2221221 

Rundll:iibe (j) =36 mm, aus Gullll:aben von 42 mm (j) 
gedreht. Auflageentfernung 20 X 36=720 mm. 

Zeichen 

Biegefefiigkeit 
kg/qmm 

Durd,biegung 
mm 

Harte 5/750 

*) Kopf. 
.. ) Full . 

1 2 3 Mittel 
a b I C a b I C d b I C 

64,5 63,4 56,7 156,2 56163,2 k>2,7 67,ol64,4 61,S 

16,5 17,8 111,6 12,5 I 
14,9r,7 h9,2 22,C ~6,5 18,0***) 

224*) 2241234 229 226!222 2191215 217 224) 

226**> I 211I 22~ ml 2111213121~ 211\ 201!219 
222 

•••) Rcduzierler Wert= 7,5. 
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umgekehrt proportional dem Durchmelfer d der Probe 
12 

verhalten, alfo f. k d" lnfolgedeffen wurden die gefun-

d D chb . . 90000xd I. 1• • t enen ur 1egungen m1t 12 x 
15 

mu tip mer . 

Dauerlchlagproben mit dem Kruppfchen Dauer
fchlagapparat wurden nicht ausgefiihrt, da Erfahrungen 
iiber die Streuung der Schlagzahl bei Gufleifenproben 
nic;ht vorlagen. 

In bezug auf das Zylindereifen ergibt fich, dall die 
Biegungsfel}igkeit fowie die reduzierte Durchbiegung 
der Stabe aus den beiden Kaaen mit 20 und 42 mm 
W andftarke untereinander als auch mit den dickeren 
gegoff enen Rundftaben praktifch gleich ift und 35 bis 
36 kg/qmm bzw. 7 bis 8 mm betragt; die diinneren 
gegoffenen Stabe haben praktilch die gleiche reduzierte 
Durchbiegung bei einer hoheren Biegungsfell:igkeit von 
rund 48 kg/qmm. Im Gegenfa!, hierzu zeigen die Rund
ftabe aus dem Spezialgull in beiden Abmelfungen von 
22 und 42 mm praktifch gleiche Zahlen fur die Bie
gungsfef}igkeit und die reduzierte Durchbiegung von 
63 kg/qmm bzw. 8 mm. 

Zurn befferen Vergleich find die Hauptzahlen der 22 
und 42 mm gegoffenen Rundll:abe bei einem Priifungs-

Ober fich t 9. 
Gegeniiberftellung der f ell:igkeitszahlen von Zylinder

eifen und Kruppfchem SpezialgufJ. 

Biegungs-
Durd1biegung Brinellharte fefligkeit 

kg/qmm mm 5/750 
15mm<l)l36mm<l) 15mm<l)l36111m<l) 15mm<l) 36mm<1) 

Zylindergull*) 48,7 36,3 8,0 17,5 203 198 
Kruppfd1er 
Spezit1lgull*) 64,5 61,5 I 8,8 18,0 230 222 

*) 22 und 42 mm gegolfene Rundll:iibe. 

durchmeffer von 15 und 36 mm und einer Auflageent
fernung von 20 x d in Oberficht 9 nochmals an
gegeben. 

Ein Gulleifen mit diefen Fell:igkeitseigenfchaften 
genugt den hochll:en Anf priichen, die man an ein 
[ olches Material fie lien kann. 

Zufam menfaffung: 
Es wurde ein GufJeif endiagramm angegeben, an Hand 

deffen ein GufJeifen gefchaffen wurde, das weitgehendll: 
von den Abkiihlungsverhaltniff en unabhangig ill:, perli
tifche Grundmalfe als F eingefiige zeigt und hervor
ragende Fell:igkeitseigenfchaften hat. 

Eine Krupprche Punktf chweiflma[chine 
Von Oberingenior J. Pfretzfchner. 

Die Verwendung des Kruppfchen nichtroll:enden 
Stahls zu kiinltlichen Gebiff en*) hat zur Herll:ellung 
einer eigenartigen PunktfchweifJmafchine gefiihrt, die 
nachfolgend befchrieben werden foll. Derartige Ma
fchinen eignen fich dank ihrer einfachen Bedienung, 
ihrer Betriebficherheit infolge ihrer felbll:tatigen Schal
tung auch fur die verfchiedenll:en Arbeitsgebiete; er
wahnt feien nur z. B. die Blechwaren-, die Bijouterie- und 
die Spielwarenindull:rie. Es handelte fich beim Her
ll:ellen der erll:en Mafchine darum, Blechll:iicke aus V2A
Stahl in Starken von 1 mm bis herunter zu 1/10 mm in 
Krummungen, die der Mundform des Zahnkranken an
gepallt werden miiffen, unlosbar und ohne das Gefiige 
des Werkftoffs zu verandern, aufeinander zu befell:igen. 
Da das Weichloten unzulanglich und das Hartloten un-

*) Vgl. »Krupprd,e Monc1tshefte« 2 (1921), 47. 

durchfiihrbar war, blieb als einzige gute .Lofung die 
elektrifche SchweifJung in Form der Punktfchweiflung. 
Bander, Plattchen zur Zahnverankerung, Klammern, 
Saugknopfe fowie alle fonll:igen Befell:igungsvorrich
tungen werden nun entweder unmittelbar oder <lurch 
Lafchen mit der Punktfchweillmafchine feftgemacht. 
Zunachll: wurde hierfiir eine einfache Mafchine, die 
auch je!,t noch in der eigenen Werkltatt mit gutem Er
folg arbeitet, gebaut (vgl. Abbild.1, Seite 123). Die zu 
verfchweiflenden Stucke werden zwifchen die Elek
troden gehalten und, fobald diefe nahe genug anein
ander gebracht find, <lurch den iibertretenden Strom 
wie <lurch einen Niet verbunden. Bei der Hochwertig
keit des zu verwendenden Werkll:offs, noch mehr aber 
bei dem grof1en Arbeitswert, der in den halb oder faft 
ganz fertigen Gebillteilen lteckt, konnte es jedoch nicht 


