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Beitrage zum Studium yón Steinkolilcn, Koks und Holzkohlen 
ais Hochofęn-Brennmater ial.

I I .  T h e il.

Von Dr. Wilh. Thbrner in Osnabriick.
(Mit 1 Lichtdrucktafel, Blatt V.)

sm Septemberheft I8S4 dieSer Zeil- 
schrift* maclite ich einige Mitthei- 
lungen iiber die Wichligkeit der Poro- 
sitiit von Koks und Holzkohlen zur 

Beurjlieilung der Giite dieser StofTe ais Feuerungs- 
und besonders Hoehofenbrennmateriał und im 
Ocloberheft desselben Jahres beschrieb ich eine 
sehr einfache und exacte Methode zur Beslim- 
mung dieses wiclitigen Factors mit Iliilfe eines 
Yolunienomcters. Aber schon ani Sehluśse mci* 
ner erslen Abhandlung betonie ich , dafs diese 
Porositulsbeslimmnngen nićht allein geniigen wiir- 

. den, ein in jeder Beziehung stichhaltiges Gut- 
acliten iiber den Werth des Koks auszusteilen. 
Ilierzu sei ohne Frage noch eine vergleicl)cnde 
inikroskopische Untersuchung der Form und Griifsc 
der Poren und Starkę der Porenwandungen, so
wie auch ein genaues Studium des Yerhaltens 
des Kokskohlenstoffs gegen Druck und gegen die 
Einwirkung gliihender Ilochofengase, Kohlensaure 
und Geblaseluft durchaus nolhwendig. Diese 
Vorausselzung hat sich nun durch zahlreiche, 
sehr eingehende Yersuehe rollslandig bestatigt 
und ich gestatLe mir, die angcwandlen Metlioden 
uml erziellen Resullate liier ausfiihrlich zu be- 
sprechen.

* *Slahl nnd Eisen« 1 RS t. S. 513.
* »Sliihl und Eisen* 1884, S. .594.

II. s

Bevor ich jedoch zu der Beschreihung der 
Versuche selbst fibergehe, durflo es zur schnel- 
leren Uebcrsicht zweckmafsig erseheinen, hier 
die aus dieser Arbeil zu zielicnden Schlusse, kurz 
zusammengefafst, Yoranzustellen:

1. Holzkohlen bestehen aus einer grofseren 
Zahl mehr oder weniger regclmafsig angeord- 
neter, in der Liińggrichtung niiteinandor in Ver- 
bindung stehender Zellen, dereń Trcnnungswande 
fiir Gase leiclit durchdringlich sind und aiifser- 
ordenllich leiclit oxydirt werden.

Der Koks enthalt dagegen meistens ahgc- 
schlossene Zellen oder Gruppen von Zellen, dcien 
Wandungen aus einer dichlen, glasigen, fiir Gase 
undurchdringlichen Masse. bestehen und nur rechl 
schwer oxydirt werden.

2. Dic bisherige geringere Wirkung des Koks 
gegeniiher Holzkohlen im Ilochofenbefriche wiirde 
vergrofsert werden, wenn man die jetzige, der- 
jenigen der Holzkohlen gerade entgegengesetzte 
BeseliafTonheil des Koks der ersteren nalieni 
kiinnte, entweder durch Ilerstellung eines j i o i o - 
seren aber doch geniigęnd festen Koks, oder jiocli 
sicherer durch IJmwandlung der zu Grunde lie- 
genden Kokssuhstanz in eine leicliler oxydirbare' 
Modification.

Yon allen zu don naehfolgenden Vcrsiichcłv' 
Yerwandfcn Koks- und Kohlensorten wąreii griifsere"

l
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Quantitaten (je l j3 bis 1 Gtr.) vorhanden, welche 
von den Herren Director Dresler, Kreuzthal, und 
Ingenieur Fritz W . Liirmann, hier, beschalTt und 
mir zu dieser Arbeit in bereitwilligster Weise zur 
Yerfsjgung gestellt waren. Yon diesem bei 
120 bis 150 0 C. getrockneten, in Mehrzahl von 
hekannten Kokereien stammenden Priifungsma-

terial wurde nun zunachst neben dem Gebalt an 
A s ehe  das s c l i e in ba re  und w i r k l i c h e  
spec. G e w i c h t  (d. Ir. der porenfreien hozw. 
porenhaltigen Substanz) und d ie  P o r o s i ł  ii t 
nach der beschriebenen neuen volumenornetrischen 
Methode hestimmt. Die Resultate dieser Unter
suchungen mSgen hier folgen.

Soec. Gewicht In  100 g Koks ='£ o
Dargestełlt aus Asehe Koks-

ss

Koks- und Kohlensorten Poren- 5 bn
Kohlen v. Zeche schein- wirk- ramn substanz- .o 3 ;

barea 1 ich es raum
in o/o iu ccm in ccm In ccm

1 Relortenkoks, Osnabrucker Gasanstalt . Plu to 3,8 1,825 0,858 61,6 54,8 116,4
2 do. do. Friedrich  d. Gr. 7,5 1,811 0,808 00,0 55,2 115,2
3 Geprefster Koks, GOłn-Mflsener Verein . 7,7 1,852 0,984 47,6 54,0 101,6
4 do. do. 7ja Morgensonne 

'/sLangenbrahm 0,9 1,786 0,909 47,2 56,0 103,2
5 GcwShnl. Goppee-Koks do. 7,99 1,880 0,926 54,8 53,2 108,0
0 Garlsgliłcku.Planetenfeld, Doiimunderfeld 7,8 1,825 0,909 55,2 54,8 110,0
7 Maassener Tiefbau ................................. Zeche Jlaassen 7,3 1,852 0,890 58,4 54,0 112,4
8 Westbausen ab Bodelschwittgh . . . . 10,fi0 1,852 0,919 54,8 54,0 108,8
9 Neu-Iserlohn ab L a n g e n d re e r ................ 8,8 1,852 0,874 00,4 54,0 114,4

10 Dannenbaum ab B o c h u m ........................ 8,45 1,894 0,8897 59,6 52,8 112,4
l i Germaniąbuttc bei Grevenbruck . . . . 7,0 1,909 0,903 58,4 52,4 110,8
12 Actiengesellscliaft HeinrichshiiUe bei Au

a. d. S i e g ............................................. 7,0 1,887 0,980 49,0 53,0 102,0
13 Meilerkoks (S c h le s ie n ) ............................. 2,9 1,488 1,046 28.4 07,2 95,6
14 F ic h te n k o h le ......................... .... 2,9 1,626 0.382 200,4 61.0 262,0
15 Eiehenkohle (Heushergkohle, Snhilłeiche) 2,45 1,347 0,587 90,2 74.2 170,4
10 B t ic h e n k o h le .............................................. 2.10 1,481 0,594 100,8 67.(5 !08,4
17 Birkcnkołile . . . . . . . . . . . . . 1,65 1.351 0,484 132,5 74.0 200,5
1S A n th ra c itk o h le .......................................... Piesberg 9,30 1,660 1,572 3.0 60,0 63.6
19 S t e in k o h le .................................................. Borgloh 8,30 1,323 . 1,300 1,4 75,6 77.0

Diese Zusammenstellung zeigt uns viel In- 
tm-essantes. Betraclilen und vergleichen wir zu- 
niichsi. die Resultate der Koksproben, so seiien 
wir, dafs der Mcilerkoks die kleinste Porositat 
mil 28,4 ccm und der gewohnliche Relortenkoks 
die grofsle Porositat mit 61,(3 ccm in 100 g 
Substanz aufweist. Dem letzteren fast gleich- 
werthig an Porositat ist der Koks von Neu-Iser- 
lohn mit 60,4 ccm Poren in 100 g Substanz, 
wahrend der Porengehalt der in den bekannteren 
Ofensystemen liergestellten Kokssorten meist zwi- 
scben 54,8 bis 59,6 ccm schwankt. Eine recht 
bemerkenswertlie Ausnalune liiervon machtjedocli 
der nach der neuen Liirmannschen Methode zu- 
sammengedriickte, sog. geprefste Koks 3 und 4, 
welcher bei gleicher Dichte des Kokskohlenstofles 
ein Zuriiekgehen der Porositat auf ca. 47 ccm 
aufweist. Es fmdet demnach bei der Pressung 
eine Zusammendruekung der Poren, nicht aber 
eine Yerdichtung ,des Kokskohlenstoffes stalt, und 
gerade diese letztere Beobachtung diirfte sehr zu 
Gunsten dieser Erfindung sprechen. Zwischen 
dem gewohnlichen und geprefsten Koks steht das 
Fabricat der Actiengesellschaft Heinrichshutte mit
49,0 ccm Porenrauin in 100 g Koks. —  Die 
Dlchlc des Kokskohlenstofles, der eigentlichen 
Kokssubstanz, schwankt, wie ja auch in der 
Natur der Sache liegt, innerhalb engerer Grenzen,

namlich zwischen 52,4 und 56,0 ccm in 100 g 
Koks und der Aschengehalt scheint hierauf ohne 
merklichen Einflufs zu sein. Die Dichte der 
Meilerkokssubstanz mit 61,G ccm macht hiervon 
allerdings eine Ausnahme, doch liegt hier ja 
auch ein unvollstandig verkoktes und noch kohlen- 
wasserstoffhaltiges Materiał, wie icli weiter unteii 
zu zeigen gedenke, zu Grundę.

Die Porositat der Holzkohlen schwankt zwi
schen 96,2 ccm und 200,4 ccm in 100 g Kohle 
und zwar ist die Fichtenkohle am pordsesten, 
hierauf folgt die Birkenkohle, dann die Buchen- 
kohle und schliefslicli die Eiehenkohle. Die 
Dichte der Kohlensuhstanz dagegen ergiebl naeh- 
stehende Reihenfolge: Fichtenkohle 61,6 ccm, 
Buchenkohle 67,6 ccm, Birkenkohle 74,0 ccm 
und Eiehenkohle 74,2 ccm, so dafs merkwur- 
digerweise die sełir porćise Fichtenkohle die 
dichteste Kohlensubstanz und die wenigst porose 
Eiehenkohle die loęeste Kohlensubstanz aufweist.

Die untersuchten Steinkohlen zeichnen sich 
durch recht geringe Porositat, aber sehr ver- 
schiedene Dichte der zu Grunde liegenden Kohlen
substanz aus, wobei ohne Frage die in sehr 
wechselnden Mengen vorhandenen Kohlenwasser- 
stoffe eine bedeutende Rolle spielen. Auf diese an- 
scheinend nicht uninteressanten Beobaclitungen jetzt 
sciion niiher einzugehen, diirfte bei dem geringen
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Versuchsmaterial wolil ctwas verfrQUt ersclicinen, 
doch holle ich dcmnachst darauf noch ausfiilir- 
licher zuruckkomnien zu konnen, wenn mir die 
Industrie das nothige Materiał und die Yeran- 
lassung zu ferneren Yersuchen giebt, zu welchen 
ich mich erbiete.

II. Mikroskopische TJntersuchung iiber Form und 
Grofse der Poren und Stiirke der Porenwandungen 

in Koks und Holzkohlen.

Zu einer solcben mikroskopischen Unter- 
suchung war es nothwendig, von den zu ver- 
gleiehenden Koks- und Holzkohlenproben ent- 
sprechende Dimnschliffe zu beschaffen und von 
diesen bei gleicher Yergrófserung mittelst eines 
mikro-photographischen Apparates Photographien 
herzustelleń und diese ais Yergleichsmaterial zu 
benutzen.

Nach vielen durch dic ungemein grofse Sprii- 
digkeit des Materials verursachten vergeblichen 
Yersuchen gelangte ich śchliefslich zu der fol- 
genden Methode zur Herstellung der gewiinschtcn 
Dunnschliffe. Etwa 1 bis 1,5 cm □  fassende 
Stiickchen wurden mit Hiilfe eines gewólmliclien 
Schleifsteins auf beiden Seiten bis auf etwa
1 mm Dieke abgeschliffen. Dann wurde dic eine 
Seite dieser Kohleplattchen mit immer feiner 
werdendem Schmirgel auf Glasplatten weiter ge- 
glattet und scbliefslich polirt. Diese gut abgc- 
waschene und wieder getrocknetc Seite wurde 
unter Erwarmung mittelst Canadabalsam auf 
einen Objecttrager fest aufgekittet und nun die 
andere Seite des PrSparates mit nach und nach 
feineren Milteln bis zu einem aufserst diinnen 
und durchsichtigen Scheibchen abgeschlilTen und 
schliefslicli wie oben auf Glas polirt. Der fertige 
SchlifT wurde dann mit Chloroform abgelost und 
gut abgcwaschen, auf einen neuen Objecttrager 
in einer Losung von Canadabalsam in Chloroform 
eingebeltet und in bekannter Weise mit einem 
Deckglaschen bedeckt. Von den so hergestellten 
DOnnschliflen wurden dann die auf Blatt V be- 
findlichen Photographien bei einer etwa 50 fachen 
Lincar-Yergrófserung mil Hiilfe eines Seibertsclien 
mikrophotographischen Apparats und unter Ver- 
wendung elektrischer Beleuchtung angefertigt.

Diese photographischen Abbildungcn zeigen 
zunachst wieder recht deutlieh, wie grofs der 
Untcrsehied in der Slructur der Holzkohlen und 
Koks ist. Betrachten wir zunachst die Photo- 
jgrapbien der Holzkohlenschliffe, so selien wir, 
dafs bei der Yerkohlung d ic  o r g a n i s c h e  
oder  die v e g e t a b i l i s c h e  S t r u c t u r  der 
ve rseh  iedenen l ló l zer bis in  d ic klein- 
s len D e t a i l s  li in e in  v o l l k o m m e n  er- 
h a l l e n  geb l i eb en  ist, und dies kann selbst- 
rcdeinl nur dann rnoglicli sein, wenn den sich 
in der Hitze bildenden grofsen Mengen von 
Gasen ein schnelles und leiebtes Entweichen aus 
dem Innem des Holzes gestattet ist. Dieses
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rasehe Entweichen wird aber den Gasen dadurch 
ermoglieht, dafs, wie die Abbildungen der Liings- 
schlilfe von Fichten- und Buclienkohle Nr. 14 a 
und 16 a zeigen, hier keinc in sich abgeschlos- 
sene Poren oder Cruppen von Poren, wie bei 
den Kokspraparalen, sondern 1 angges t re ck  te 
P o r e n k a n a l e ,  sogenannte Langze l l en  
vorlicgen, die nicht seiten die ganze Lange des 
Holzkohlenstiickes durchlaufen mogen. Ursprung- 
lich sind diese Langzellen wolil durch aufserst 
feine Membrano in kleinere Theile eingetheilt; 
diese feinen organischen Hautchen gestatten aber 
entweder den Gasen eine sehr sehnelle Diffu- 
sion, wie friiher wahrend des Wachsens des 
Baumes don Nahrflussigkeiten infolge der Endos- 
mose und Capilaritat das nolhwendige Aufstei- 
gen, oder dieselben sind bei dem raschen Aus- 
treiben der Gase zcrtriiimnert worden. W a s  
aber den gas formigen  Z e r s e  tzu n gs pro- 
ducten von innen nach aufsen ermog
l i ch t  ist ,  das k a n n  den Feue rgasen  im 
Hocho fen  umgekehrt  von aufsen nach 
innen u n m o g l i c h  vo r e n th a l t e n  sein. 
Auch diese werden theils dircct, theils durch DilTu- 
sion rasch dic Holzkohlen yollstandig durehdringen 
und so von a l len S e i t e n  ihre oxydirende 
E in w i rk u n g  au fsern konnen. Da nun 
ferner die Subs tanz der Ze l l e n w an d u n g en  
der H o lz koh le n  n i cht  geschmolzen ist, 
wie beim Koks, sondern in einer anschei-  
nend poroś en, lei elit v erb ren u l ic  hen 
M od i f i c a t i on  yorliegt, so wird hierdureh die 
Angreifbarkeit und Oxydationsfahigkeit derselben 
noch crlioht. A u f  diese beiden wicbt igen 
F a c to r e n  is t  die g i inst ige W i r k u n g  der 
H o l z k o h l e n  im Ho cli o fenproc  efs und bei 
Redue t ion  s p rocessen uberhaupt  a l le in  
zur i ickzuff i l i ren,  wie ich weiter unter noch 
des naheren zu beweisen suchen werde. Nach 
der* Structur zu urtheilen, rniifste die Fichten- 
kohle die giinstigste und die Buclienkohle die 
ungiinstigste Wirkung ausuben; wir werden 
jedoch sputer selien, dafs hierbei noch andere 
Factoren, besonders die Dichte der zu Grunde lie- 
genden Kohlensubstanz eine bedeutende Rolle 
spielen.

Den Holzkohlen in der Structur am nacłisten 
steht der Mei lerkoks. In demselben selien wir 
viele, meist nach e iner  R i c h t u n g  hin a u s- 
gedehntc Poren und zusamnienhiingende Zcllen- 
gruppon. In dem ganzen Bilde (Nr. 13) ist 
aber eine ausgebildetc L a n g s s t r u c t u r  gar 
n i c h t  zu vorkennen.  Die Kokssubstanz 
is t  nur  the i l  weise geschmolzen ,  zum 
grofseren Theil noch in der u r sp rii n gl ic h e ri 
S te in ko l i len fo rn j  yorhanden. In seineni Ver- 
halten gegen Veibrcnnungsgase steht der Meiler
koks den Holzkohlen gegenuber zwar zuriick, 
aber immer noch weit iiber dem gewohnlieheh 
Koks.

„S T A H L  UND E l SEN.*
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Der Gas r e to r  ten koks ist der Holzkohlc 
am unalmlicbslen; in demselbcn weehseln mas- 
sigc Porcnwandungen mit grofsen Zellen, ich 
moehte sagen, PorenbShlen. Die Kokssubstanz 
ist z u einer vo l l  s tand ig d ich ten, undurch- 
Jass igen ,  g las igen  Masse  zusammenge- 
sclnnolzen.

Zwischen dem Meiler- und Gasretortenkoks 
stelit nun der ge w 6 h nl icl ie Koks.  In dem- 
selben Imden wir kleine und grofsere, einzelne 
und zustunmenhangende Poren von den ver- 
schiedenartigsten Formeń; alle sind wild durch- 
einandergeworfen und von einer Structur ist, 
wie aucli schon beim Gasretortenkoks, keine 
Redo mehr. Die Kokssubs tanz  der P o r c n 
wandungen  ist s tets  zu e iner  dichten,  
g las igen  Masse von bald boberem, bald nie- 
derent spec. Ge wieli t z usam m en ges eh m o 1 z e n. 
Wenn man dieses Zusammcnschmcl7.cn zu gla- 
s i g e r  Masse vermeiden konnte, so wiirde sieli 
ein viel werLlivollerer Koks herstellen lassen; doch 
davon spiilcr. Bei einer vergleichendcn Betrach- 
tuug dieser versc!iiedenen Koksbilder (inden wir 
leiebt, dafs der geprefste K o ks  (Nr. 3 und 
besonders 4) die meisten, aber auch dic kleinsten 
Poren aufweist. Derselbe standc demnaeh dem 
Mciierkoks, was Porositat anbelangl, am nacbsten. 
Den grofsten Porenraurn zeigt auch hier, wic in 
der ersten Tabelje, der Koks von Neu-Iserlohn. 
Eine eingebendere Vergleicbung diirltc wohl olinc 
besonderen Zweck sein, da doch die einzelnen 
ScblilTe niemals ein genaues Durchschnittsmuster 
der lietreffenden Kokssorten reprasentiren konnen. 
Immerhin gewiihren diese Pbotographien einen 
sehr interessanten Einblick in dic vcrschieden- 
artige Structur von Holzkohle und Koks.

111. Bestiminuiig der Festigkeit, das helfst, des 
Wu/crstandes der Poren- und Zellenwandungen 

gegen Druck.*'

Zur Bcstinnnung der Festigkeit von Koks 
sind, só yiel mir bekannt geworden, bis jetzl 
allein von John Fulton** Versuclic angestellt 
worden. Derselbe benutzte zu diesem Zweck 
Koks  w i i r f e l  von 1 engl. Zoll Seite. Ganz

* Die sanimtliclieh hier zu beschrfibenden Yer- 
surbe wurden auf dem hiesigen Eisen- iin'd StaliIwerk, 
Abtheiluiig des Georgs-Marien-Bergworks- und Hutten- 
\fieins, ausgefflbrt, und ich gestatte njir, an dieser 
Stelle Herm D i r e c t o r  l l a a r in a n n  fur die Bereit- 
willigkeit, mit der er mir die vm-zQgliche Druck- 
niaschine. sowie die mechanische Wcrkstaltc des 
Werkes zu den Yersuchen selbst und zur Anfertiguug der 
liolliwenditren Apparate und Kokseyliuder zur Ver- 
fugung stellte, sowie Herm In g en ieu r  S o rg e ,  Be- 
triebschef der Bessemer-Hutte, fur die freundtiche 
Untcrstutiung, welche derselbe mir bei Anslellung 
der Yersuclie selbst jederzeit in der zuvorkommendsten 
Weise zutheil werden liefs, verbiudliclisten Dank aus- 
zuspreclibn.

** Zeitschrift des Yereins fiir Ingenieure, 1S84, 
Seite 596.

abgcselien von der Schwicrigkeit, man darf wohl 
sagen Unmogliehkeit. von einem so sproden 
Materiał gcnauc Wiirfel lierzustellen , konuten auch 
die evcnt. erhaltenen einzelnen Versucbswurfel nie- 
mals eine richtige Durchschnittsprobc des zu 
untersuchenden Koks reprasentiren, auch waren 
darin lniufig Yorhandcne kleine Risse und 
Spriingo gar nicht zu erkennen. Um nun diese 
Methode zu prufen und doch die zuersl gcnannłc 
Scliwierigkeit zu umgchcn, wurde von anderer 
Seite der Yorschlag gemacht, an Stelle der 
Wiirfel genau  g e d r e h t e  C y l i n d e r  zu 
verwenden. Auch das Drelieu dieser Cylinder 
war mit grofsen Schwierigkcitcn yerkniipft und 
es liel demselbcn manebe schon vorgearbeitetc 
Koksprobe zum Opfer. Von den Cylindern 
wurden nur diejenigen ausgewahlt, ilie anschei- 
nend feblerfrei waren und die Ycrsuchc selbst 
wurden auf dcm biesigen Stahlwerke mit einer 
Yorziiglicbcn Druck- und Zerreifsmaschine vor. 
L. Stuckenliolz, Weiter a. d. Ruhr, ausgcfiihrt. 
Dic Resultate mosren hier Platz finden.

U

Koks-
sorle

D  e i C y 1 i  n d e r Wurden zer- 
druckt bei

"u

(fi
i-
O)

Durcli-
messer

mm

Inhutt

qmm

Hohe

nun

Gesannnl
drilck

k g

Druck
lUlf

1 c j r a u r  

ks;

1 Nr. 5 32,55 829,6 38.0 1140,0 1.37
2 20,90

32.25
568,3 40,5 650,0 1.14

3 810,0 39.0 790,0 0,97
4 32,45 S26.5 48.0 1010,0 1,22
5 Nr. 3 36,1-5 1020,0 51,0 1250,0 1,22
0 r 32.40 824,5 38,6 1140.0 1.38
7 Nr. 4 29,75 C95.0 30.05 1000,0 1,53
8 Nr. 6 27,80 607,0 33,1 1050.0 1,73
9 Nr. 7

(zeigl Hisse)
31,80 951,2 45,0 1150,0 1,21

10 Nr. 8 31,90 799.2 38,0 1240,0 1,55
11 Nr. 9 32,50 829,6 40,0 900,0 1,09

Nach diesen Versucben liefert d iese Me 
thode zur B e s l im m u n g  der a b s o lu teu  
F e s t i g k e i t  durc l iaus u n z u v e r 1 a s s i g e R  c- 
su lLate ,  da bei ein und derselben Kokssorte 
(Ycrsuchc 1 bis 4 und 5 bis 6 ) gar keine iiber- 
cinstimmendc Wcrthe, aber Dillcrenzcn bis zu 
4 0 $  verkommen. Auch bei Yerwendung von
Cylindern moglichst gleicher Hohe und Dickc, 
dereń Herstellung jedoch mit noch grofseren
Schwierigkeiten verknQpft ist. fallen die Resul
tate, wrie dic Vcrsuchc 1 und 3 zeigen, ebenfalls 
nicht flbereinstimmend aus. Dic vielleicht nicht 
uninteressante Thatsaclie ist jedoch aus diesen 
Yersuchen zu ziehen , dafs die vcrschicdencn 
Kokssorten einen recht verschiedenen, aber
immerhin schon bedeutenden Druck von etwa
0.97 bis 1,73 kg auf 1 qmm Flacho auszu-
haltcn vermogen.*

* Yon dem Meilerkoks und den Holzkohlen der- 
artige Cylinder lierzustellen, war leider nicht mOglich.
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Um ruin vielleicht auf iiifflectem Wege zu 
libcreinslitóinenden und vefgleiclibarćii Druck- 
zajhlen zu gelangen, ricblige Durchschriittsproben 
yerwenden zu kijunen und gleichzeitig den Bc- 
dingungen Jim Hochofcn selbst elwas naheir, zu 
treten, liefs ich grofserc QuantitaLou Koks der- 
selbcn Sorten grot) zerkleinern und durch ein 
Doppelsieb laufeń, dessen oberer Boden aus
11 nun und dessen unterer Boden aus 9 mm 
weiten Masclien bestand. Yon den zwischen 
dieseii beiden Siebboden verbleibenden, annahernd 
gleicli grofscu Koksstuckehen wurden dann je 
1 0 0  g genau abgewogen und zu den nachsle- 
hond bescliriebeneu Druckyersuchen vcrwcndet. 
Dieselben wurden in dcm naehslehenden Appa- 
rale ausgefuhrt.

Fi«. i.

Ein starker, etwa 200 intn bober Eiscn- 
block A A , welcher durch die Sehrauben CC 
mil der eisernen Gnindplatte B B  fest verbunden 
werden konnte, war mil einer gut ausgedrehtcn 
und ausgescblitTenen Durcbbohrung D  yersehen. 
In diese cylindcrartige Durcbbohrung von bei- 
laufig 53,2 mm Durcbmesser und 2223 qram 
Flacheninhalt konnte ein genau schliefsender 
Kolbęh leicht eingefiihrt werden. Dieser Kolben 
war mit einer Millimetereintheilung in der Art 
versehen, dafs daran die Holie einer im Cylinder 
enlhaltenen Kokssaule direcl abgelesen werden 
konnte. Um eine schadliche Beibung des Koks 
an den Cy 1 inderwandungen moglichst zu ver- 
liieiden, hatte der Kolben unten eine schwach 
concave Form, und oben, um einen ccntraleri 
Druek zu ęrziclen, eine sehwaehe Wfilbung er- 
halten.

Bei den Druckversuc!ien wurde der Cylinder 
mit je 1 0 0  g der vorstehend bescliriebeneu 
Koksstiickchen oder 50 g der vicl poroseren und 
somit yoluińinoseren llolzkohlenstiiekcheu — 
bierbei wurde das, Resultat, um yergleichbure 
Werthc zu erhalten, mit 2 multiplicirt — be- 
schickt, der Kolben lose aufgesetzt und, nach-' 
dem sich durch Anschlagen an die Scitenwaridc 
des Eiscnbloęks das Unlersuchungsmalcrial yoll- 
standig gesetzt halle, die Hdlie desselben an dem 
Druckkolben abgelesen. Durch yielfach wieder- 
holte Versuche mit slets neuen Mengcn Koks- 
oder Ilolzkohlensortcn ergab sieli, dafs so reeht 
iibereinstimmende Werthc fiir die Anfangsliplie 
derse lben Versuchsprobe im Druekcylinder er
halten wurden, welche nur in sehr rcreinzellen 
Fallcn Dilferenzen iiber 3 mm ergaben.

Der Druck auf den Kolben wurde nun zu- 
niichst nach und nach bis auf 35 000 kg Ge- 
sainintbelastung gesteigert, indem bei bestimmten 
Belaslungen, z. B. 500, 1000. 2000, 5000 etc. 
kg, dic Hohc der Kokssaule im Druekcylinder 
genau abgelesen und notirt wurde. Die bierbei 
bcobachtetcn, nicht uninteressanten Grenzwerlhe 
einer grofseren Versuchsreihe ye rseh iedcn e r  
Koks und Uolzkohlen lnogen hier Platz finden.

G r o f s e
tler

B e l a s t u n g

lliiho d. Siiulen 
im Druekcylin
der b. yerwen
dung verschie- 

dener Koks
mm

N
C
ł-
1=
O

min

lluhr d. Sauft-n 
ilu Druckcylili- 
der b.Venvend. 
ycrschicdener 
Holzkohlen

mm

K
s
8=
a

mm

Anfangsholie
Gesammtbelasl.

80,0 bis 130,0 56,0 166,OMs 300,0 134,0

500 kg 55,0 „ 92,0 37,0 93,0 , 137,0 44,0
1000  „ 50,0 , 74,0 24,0 80,0 ,  104,0 24,0
2 000 „ 45,0 „ 62,0 17,0 67,5 , 83,0 15,5
5 000 „ -12,7 „ 51,0 8,3 56,5 . 62,0 5,5

10 000 „ 35,0 , 43,0 8,0 49,5 , 55,5 6,0
20 000 „ 31,0 „ 36,5 5,5 48 ,0 , 51,5 3,5
30 000 „ 30,0 , 34,0 4,0 48,5 „ 50,0 1,5
35 000 „ 29,5 , 33,0 3,5 47,0 „ 49,0 2 ,0

Die Resultate* zeigen reebt deutlich , dafs 
mit der Grofse des Drueks die Holi  en d i f f e 
renz  der y e r s c b i c d e n e n  Koks- bezw. 
H o l z k o h l e n s a u l e n  im Druekcylinder wic 
auch die Z e r d r u e k b a r k c i t  selbst stetig ab- 
nimmt, und es liegt auf der Hand, dafs schlicfs- 
lich bei einer bestimmten Belastung — leider 
gestattete dic zur Yerfiigung slehendc Druekma- 
schine nicht, die Yerluche nacli dieser Richtung 
weiter auszufiihren — eine Grenze erreicht wer
den mufs, bei der die letzlere ganz'aufliort und 
die yerscbicdenen Próducte unter sich auch sehr 
annahernd gleiche Saulenhóhen ergeben werden. 
Diese Grenze wird natiirlich dann erreicht sein,

* Bei Yerwendung einer feineren KorngrOfse unii 
selbst von gepulverlein Materiał wurden bet diesen 
Yersuchcn anfangs allerdinga von den obigen reebt 
abweiebende, bei hóherem Druck aber fast dieselben 
Resultate (Differenzen von 1 bis 2 min) erzielt,
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wenn alle Porań zerdruckt sind, und die dann 
vielleicht noch vorhandcne geringe DifTcrcnz der 
Saulenhohe wird allein bedingt werden dureh 
die physikalische Diclite des zu Grutide liegenden 
Kohlenstoffs. Naliirlicherweise wird diese Grenze 
je nach der Festigkeit der Porenwandungen des 
rorliegenden Materials bald schon bei geringerem, 
bald erst bei starkerem Druck gefunden werden- 
Diese endgiiltigc S a u l e n h o h e  wird demnaeh 
tast  e o n s t a n l ,  die GrOfse des Drucks da- 
gegen gro fsen  S c h w a n k u n g e n  unter- 
w orf en sein. Sollte sich der hierzu noth- 
wendige Druck erreichen und die besprocliene 
absolute Saulenhohe dureh Vcnvendung geeig- 
neter Apparale beslimmen lassen, was nach 
rneinen Bcobachtungen nicht zu den Umndglieh- 
keiten gehort, so wiirde man bei der Yergleichung 
dieser Werthe mit dem anlanglichen Yolum des 
Druckmaterials im Druekcylinder aufeerst wicli- 
tige Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Festigkeit 
resp. Zerdriickbarkeit desselben erlangen.

Da nun, wie die Vcrsuche ferner ergaben, 
die grdfsten Diflerenzen in der Zusammendriick-

barkeit des Ycrsuchsuiatcrials bei veihaltnifs* 
raiifsig niederem Druck sich finden und die 
Schwankungen uber 2 0 0 0  kg Gesammtbelaslung 
schon sehr gering werden, so halle ich zur 
E  r 1 a n g u n g v e r w e r t h b a r e r Z a h 1 e n f ii r 
d ie Z u s a m m e n d r u c k b ar k e i t , oder fiir die 
sogenannte r e l a t i v e  F e s t i g k e i t  von K o ks  
und H o l  zkohlen e i n e n  Gesamn i  td ruek  
von 2000 kg oder 0,9 kg au f einen Qua- 
d r a t m i 11 i ni e l e r fu r  g e n ii g e n d u u d v o 11- 
s ta n d ig  au s r c i ch en d .  In der folgendfcn 
Tabelle, dereń Zahlen stets die Miltel von we- 
nigstens zwei Versuclien repriisentiren, sind die 
nach dieser Methodc von den auf Seite 72 zu- 
sammengestellten Koks- und Ilolzkolilenproben er- 
zielten Resullato entbalten. Um unter sich 
leichter vergleichbare Werthe zu erlangen, wur
den in der fiinftcn Rubrik die auf gleichc An- 
fangshShen von 100 mm reducirlen Zahlen, so
wie in der sechsten der Voluinverlust und in 
der letzten Golonne der Volumverlust, nach 
Proccnten bcrcclinel, aufgefiihrt.

P o r o s i t a t 100 g Substanz ergaben im Druekcylinder

Koks- Hfilie bei Hohc, rc-
Nr. K o k s -  u n d  K o h l e n s o r t e n Puren- 

r ;i u ni substanz- Anfaug- ‘2000 kg ducirt auf Volum- Yoluin-
in 100 g raum in liohc Gesammt- ivv mm 

Anfangs- verliist Ycrłust
100 g druck huhe

ccm ccm mm mm mm m in °/o

1 Retortenkoks, Osnabriickcr Gasanst. (Pluło) 61,6 54,8 134,5 62,0 46,0 72,5 54,7
2 do. do. (Frietlr. d. Gr.) 60,0 55.2 119,5 58,0 48,5 61,5 51,5
8 Gpprefster Koks, Goln-Musener Vercin . . 47,6 54,0 98,0 51,3 52,3 46,7- 47,6
•i do. do. . . 47,2 56.0 101,0 48.5 48,0 52,5 51,9
5 Gewohnl. Gop])6e-Koks do. . . 54,8 53,2 109,0 56,0 51,5 53,0 48,6
6 CarlsglOck u. Planetenfeld, Dortmunderfeld 55,2 54,8 101,0 53,0 52,4 48,0 47,5
7 Maassener Tiefl)au ................................. 58,4 54,0 113,0 55,5 49,1 57,5 50,9
8 Westhausen ab Bodelschwingli.................. 54,8 54,0 103,0 53,0 51,5 50,0 48,5
9 Neu-Iserlohn ab Langendreer . . . . . . 60,4 54,0 112,0 53,3 46,7 58,7 52,4

10 Dannenbaum ab Bochum ..................... ... 59,6 52,8 113,0 54,3 48,0 58,7 51,9
11 Germaniahutte bei G revenbruck.............. 58,4 52,4 110,5 51,5 46,6 59,0 53,4
12 Ac.tiengesellsoh. Hehirichshutte b. Au a. d. S. 49,0 53,0 98,5 52,5 53,3 46,0 46,7
13 Meilerkoks . ............................................... 28,4 67,2 ' 80,0 45,5 56,9 34,5 43,1
14 Fichtenkohle............................................... 200,4 61,6 300,0 82,0 27,3 218,0 72,7
15 Eichenkohle....................................• . . . 96,2 74,2 172,0 72,0 41,8 100,0 58,7
lti Buclietikohle............................................... 100,8 67,6 166,0 70,0 42,2 96,0 57,8
17 Birkenkohle . ........................................ ... 132,5 74,0 210,0 84,0 40,0 126,0 60,0

Aus dieser Zusaminenstellung ersebeu wir 
reeht dcutlich, da fs  die P o r  os  i t a t im a 11- 
g em c in e n  H and  in Hand geht  mit  der 
r e l a t i v e n  F e s t i g k e i t  oder  Zusammen-  
d r u ć k b a r k e i l  der  Koks  un d H o l  zkohlen. 
So zeigt der porose Gasretorteukoks auch eine 
grofsere, der dichterc geprefste Koks (Nr. 3) 
und der Koks der Heinrichhiitte (Nr. 12) da- 
gegen eine weit geringere Zusammendruekbarkeit. 
Ebenso liifst sich der nur wenig porose Meiler- 
koks auch nur schwach zusammeudrueken. Die 
geringste relative Festigkeit besitzt, wie auch 
vorauszusehen war, die aufserst porose Fichten- 
kolile und hierauf folgt die Birkenkohle; doch 
jelzt folgt nicht, wie man nach der Grofse der

Porositat schliefsen sollte, die Buchenkohle, son- 
dern die viel dichtere Eichenkohle. Dies  ab* 
w e i c l i e n d e  Ve rh a l t en  bew e is t ,  dafs cl i o 
K o hien su bs tan z der  an und f u r  s ich 
por  6 ser en B uc hen k oh 1 e ei n e s vesen l l i ch 
fes lere ais d ie de r di ch i e ren  E i  che nkoli 1 e 
ist. Aehnliche Abweicliungen linden wir aber 
auch bei den yerschiedenen Kokssorlen. So 
zeigt z. B. der geprefste Koks Nr. 4 bei ver- 
hallnjfsmafsig geringem Porenraum eine grofsere 
Zusamthendruckbarkeit ais der viel porosere Koks 
Nr. 6 . Aus alt diesen Bcobachtungen ergiebl 
sich, dafs die bescl i r i eb en e  e in fae l i e  
D ru ckprob e vo l l s tand ig  geni igt , ver- 
g l c i c h b a r e  W e r t h e  uber  die Zusammen-
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d r ( i c k b a r k e i t , v o n  K o k s  und Holzkoh len  
zu erz ielen,  und l i ierbe i  sehr  interes- 
śante R e s u l t a t e  i iber das V e r h a l t i i i f s  
dor Poroś i lii t zur F c s l i g k e i t  l i cfer t .

IV . Pyrochetnisches Yerlialten von Koks und 
Holzkohlen gegen Kohlensaure und Gebluseluft.

Von der allergrofsten Wiclitigkeit zur ricli- 
tigen Befllheilung der Giite von Koks und Holz- 
kolilen fiir den Hocliofenprocefs war ohne Pragę 
ein vergleiohendes Studium des Verlialtens dieser 
Stoffe gegen gliihende Kohlensaure und Gebliise- 
luft. Um derartige Versuche. die unter anderen 
auch sclion von Bell* ausgefuhrt sind, anzu- 
stellen, wurde die zu priifende Substanz auf 
Linsenkorngrofse zerkleinert, und um alle etwa 
vorhandene Feuchtigkeit oder sonst leicht fliich- 
lige Stoffe zu entfernen, mehrere Stunden auf 
140 bis 150 0 C. im Trockenschrank erliitzt. 
Ein etwa 1 m langes und 15 mm weites schwer 
schmelzbares Glasrohr wurde dann zu 2/j seiner 
Lange mit kleinen Bimssteinstiickchen gefiillt, in 
einem gewobnlichen Yerbrennungsofen fiir Ele- 
mentaranalyse erhitzt und ein langsamer Stroni 
von trockener Kohlensaure durchgeleitet. Der 
Einwirkung der hierbei auf etwa Rothgluth ge- 
brachten Kohlensaure wurden die in einem 
Platinschiffchen abgewogenen Proben 1 Stunde 
liindurch ausgesetzt. Der bei diesen Versuchen 
erzielte Verlust war ein sehr geringer. Derselbe 
schwankte bei verschiedenen Kokssorten in der 
ersten Stunde zwischen 0 ,2  und 0 ,8 G °i>; in der 
zweiten Stunde war dagegen gar keine Gewichts- 
abnahme mehr bemerkbar.** Fichtenkohle ver- 
lor in der ersten Stunde 2 0 ,1  in den folgen- 
den nur nocli 1,45 resp. 1,20$.  Die Einwir- 
kung war somit bei scbwaehęr Rothgluth — 
eine liohere Temperatur konnie ich in diesem 
Yerbrennungsofen nicht erzielen — nur eine sehr 
geringe und war noch nicht einmal allein der 
heifsen Kohlensaure zuzuschreiben , sondern 
wurde wesentlich mitbedingt durch das Entwei- 
clien noch vorhandener leichtfliichtiger Producle 
(Kohlenwasserstoffe), denn im andern Palle hatte 
docli der Verlust in der zweiten und dritten 
Stunde der Einwirkung cin der ersten Stunde 
annahernd gleicher sein m u S śen . Ich benutzte 
denn ein U formig gebogenes Eisenrohr, dessen 
einer Schenkel ebenfalls mit kleinen Bimsstein- 
stuckchen angefullt war und welches in einem 
durch Gas geheizten Muffelofen auf starkę Rolli- 
gluth erhitzt wurde. Auch hierbei wichen die 
erlangten Resullate nur wenig von den vorste- 
hend beschriebenen ab. Dasselbe Eisenrohr er-

* *Stahl und Eisen. 1885, S. 298.
** Nach den Untersuchungen von Alex Naumann 

und G. Pistor — Berichte der deutschen chemischen 
Gesellschaft 1885, S. 1847 — liegt dic unterste Tem- 
peraturgrenze fur die UmseUung von COs durch Kohle 
(Holzkohle) zu CO zwischen 530 his 585 0 G.

hitzte ich darauf in einem Windofen auf lielle 
Rothgluth bis dunkle Wcifsgluth, Die Einwir
kung war jetzt eine wesentlich slarkere und 
es schwankte der Gewichtsverlust beim Koks in 
der ersten Stunde sclion zwischen 4,0 bis 8,3 fo, 
in der zweiten zwischen 3,5 bis 8,9 ^  und in 
der dritten Stunde zwischen 2,4 bis 7 ,4$ .  Bei 
dieser Anordnung war es jedocli kaum miiglich, 
eine auch nur annahernd gleichbleibende Tempe
ratur, eine Ilauptbedingung zur Erzielung ver- 
g le i c l ib a re r  Besultate, einzuhalten, indem bei 
jeder Aufschiitlung von Holzkohlen eine kaum 
zu Yermeidende Abkiihlung des Rolires eintrat. 
Auch war die Verwendung eines Eisenrohres — 
ein U formig gebogenes Porzellanrohr konnie ich 
trotz vieler Bemiihungen nicht beschaffen — 
bei diesen Yersuchen sehr unzweckmśifsig, indem 
durch Oxydation des melallischen Eisens zu 
EisenosyduloKyd* ein grofser Tlieil der Kohlen- 
suure zu Kohlenoxydgas reducirl wurde. Durch 
diese, allerdings vorauszusehende, secundiire 
Einwirkung wurde aber die zur Verwendung 
gelangende Kohlensaure mehr oder weniger stark 
verdiinnt und auch das Rohr in kurzer Zeit volI- 
stiindig zerfressen und unbrauchbar. Nach nocli 
mehrfacli modificirlen Yersuchen gelangle ich 
denn scliliefslich zu der Zusammenstellung des 
nachstehend beschriebenen Apparats. Derselbe 
inufste, um v e r g l e i c h b a r e  R e s u l l a t e  zu 
ergeben, vor allen zwei Hauptbedingungen er- 
fiillen, namlich:
1 . ein l a n g e r e Z e i t  fo r t gese tz  tes Durch- 

le i t e n  e ines gleichmafsigen und reinen
Ko h len sa u re -  oder  L u f t s t r o m e s  ge- 
stat ten und

2 . e ine t h u n l i c h s t  hohe,  aber  w a h re n d  
der Y e r s u c h e  moglichst constant blei- 
bende Te.mperatur  erz ie len.
Diese Bedingungen erfiillt der auf folgender 

Seite abgebildete Apparat nach Moglichkeit. Aus 
dem gewobnlichen, durch Gas heizbaren Muffelofen 
A A  war dieeigentliche Mulfel entfernt. Dann wurde 
dic Hinterwand desselben, sowie auch eine aus 
feuerfestem Materiał neu liergestellte Thurplatte V 
in der aus der Figur ersichtlichen Weise durch- 
bolirt und durch diese Durchbohrungen ein Por
zellanrohr von beilaufig 17 mm lichter Weite 
und ca. 60 inm Lange geschoben. Das Rohr 
befand sich so an der wirksamsten Stelle des 
grofsen Ftinfbrenners B. Jetzt wurde der iibrige 
Theil des Ofenschachtes durch die Schornstein- 
offnung T) mit etwa wallnufsgrofsen Sluckchen 
feuerfesten Materials moglichst gleichmafsig voll- 
standig angefullt. Der so bescliickte Ofen wirkte

* Nach etwa .48 stundiger Einwirkung war das 
Eisenrohr yollstilndig zerfressen und raurhe und nacli 
dem Zerhrechen im Innern mit wunderliar schón 
aiisgebildeten EisenoxyduioxydkryStaljeh in Gestalt 
kleiner glitnzendiT Octaeder bis zn U bis 4 mm GrOfse 
besetzt.
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geffllll. In den 
unteren Tubus des 
Kippschen Gasent- 
wicklers war fernor 
ein Rohr l i i i  mil- 
lelst G uinin istop- 
fens dicht einge- 
fiihrt, welches ge- 
nau in der Jlolte 
des Saureniveaus 
iYiY in der aus 
der Figur ersicht- 
lichen Weise um- 
gebogen war. Die 
Wirkung des Ap- 
parats ergiebt sieli 
von selbst. Sowie 
das Flussigkeils- 
niyeau infolge 
Scli \va cl i e r w e rd e n 
der Gasen twicklu ng 
fallt, fliefst sofort 
neue Saure ans 
dem Kolben K , 
indem Luft dafiir 
in denselben ein- Fig. H.

tritt. Steigt dagegen bei zu starker Gasenlwick- 
lung das Niveau iYiY, so mufs selbsh-erstandlicli 
die iiberschiissige Saure aus dem Rohr I i  ent- 
weichen.

Das andere rechte Ende des Porzellanrohres 
Fig. 2 trug zuruichsl ein kleines glasernes ICugel- 
rohr C, um event. entweićhende Dampfe oder 
Feuchtigkeit beobachten zu konnen. An dieses 
war ein langeier enger Gumniischlaueli H be- 
festigl, welelier fiir gewohnlich mit einem eiu-

ganz yorziiglich ; die Warme wurde stark eoncen- 
trirt und gelangte moglichsl vollstandig zur 
Wirkung. Schon nach etwa 1,5 stundigem Er- 
hitzen — dafs ein langsames Anwarnien zur 
Sclionung des Ofens und besonders des Porzellan
rohres hier seibstredend zu empfehlen ist, braucht 
wohl kaum erwahnt zu werden — ist der 
mittlere Theil des Porzellanrohres bis zur hellen 
Weifsgluth erhitzt und diese Temperatur kann 
ohne Miiłie dauernd erhalten werden. Kupfer 
und Silber selimelzen darin rnomentan , doch 
hoffe ich in nSchster Zeit noch genauere Tern- 
peraturbestimmungen vornelnnen zu konnen. Das 
Porzeilanrohr P  war beiderseilig mit durchbohr- 
len Gummistopfen verschlossen. Links wurden 
die durch Schwefelsiiure und Clilorcalcium voll- 
slandig getroeknelen Gase eingeleitet. Der hier 
direet mit der Waschflasche W  verbundene 
Giashahn I I  war bei jeder Versuchsreihe ein fur 
alle Mai fest eingeslellt, so dafs bei g le i ch em  
Druck  in der Z e i t e i n h e i t  annahernd glei- 
clie G a s v o l u m i n a  zur Einwirkung gebracht 
werden konnten. Kohlensiiure und Wasserstoff 
wurden in den bekannten, contiiiuirlich wirkenden 
Kippschen Apparaten aus reinen Materialien her- 
gestellt und der nothwendige genau g ł e i c h  
g ro fse  G a s d r u c k  durch die aus Fig. 3 
leicht ersichtliclie und verstandliche Einrich- 
tung sicher erreicht. In das obere Kugelgefiifs 
eines gewohnlichen Kippschen Apparats A A  
wurde ein Kolben K , dessen nicht zu enger 
Hals schriig abgeschliffeii war, umgekehrt in der 
Weise eingefiihrt, dafs der schriig abgeschlifTene 
Theil desselben sich gerade in der Hohe des 
Siiure-Niveaus N N  helami. Dieser Kolben war 
mit derselben Saure, wie der Eulwicklungsapparal
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fachen Wasseryęrschlufs K K , um das Zutreten 
der atmospharischen Luft zu verhindern, ver- 
selien war. Mit Hiilfe dieses Gummischlauchs 
konnten die entweichenden Gase jederzeit leielit 
in geeigneter Weise (z. B. in einer Bunteschcn 
oder Hempelscben Gasburette) aufgefangen und 
zur Anąlyse verwendet werden. Die zu unter- 
śuęhende Substanz wurde in einem Platinscbiff- 
eben abgewogen, dieses in ein griifseres Porzellan- 
schilTeben gestellt und beides wahrend des 
Durelileitens des Gasstromes mit Hiilfe eines 
Eisendrahls l a n g s a m  bis in den heifsesten 
Tlieil des Porzellanrobrs geschoben. Es ist 
aber durehaus notbwendig, um ein Anbacken der 
GTasuren zu verhindern, in das glulieridc Por- 
zellanrobr etwas Aelzkalk vorber eirizufiihren.
' W ie ich mir schon vorstehend zu bemerken 

erlaubte, erleiden die bei 140 bis 150 0 C. ge- 
tróckneten, linsenkorngrofsen Koks- und Kohlen- 
proben beim starkeren Erhitzen, jedoch noch 
bevor die heifsen Hoehofengase ihre Einwirkung 
beginnen, schon melir oder weniger grofse Ver- 
luste, bedingt durch das Entweichen noch in den 
Poren vorhandener Kohlenwasserstolle. Um diese 
Beobaehtung naher zu priifen, wurden abgc- 
wogene Mengen* der Proben zunachst in dem 
beschriebenen Apparate genau 30 Minuten la.ng 
in einen reinen, getrockneten W asse rs to f f-  
s t r om auf Weifsglulh erhitzt. Dei diesen Yer
suchen**, wobei natiirlich jede oxydirende W ir
kung ausgeschlossen war, wurden folgendc Yer- 
luste beobachtet.
2. lielortenkoks, Osnabrucker Gas-

anstalt, »Friedrich der Grofse« Yerlust =  0,25%
3. Geprefster Koks, KOln-Musener

Y e r e i n ..............................................  ,  =  1,40 ,
4. Geprefster Koks, Kolu-Musener

Y e r e i n .............................................. „ = 1 , 1 5 ' ,
5. GewOhnliclieS Coppćekoks, KSlri-

MOsener Y e r e i n ............................ „ =  1 ,1 3 ,
6. Carlsgtjjtck und Planelenfeld,

Dortmunderfeid....................  , — 1,55 ,
7. Maassener Tiefb., Zcche Maassen ,  =  1 ,7 0 ,
8. W esthausen ab  B odelsćhw ingh ,  =  1 ,7 0 ,

10. Dannenbaiun ab  Bochum  . . .  ,  =  0,75 ,
13. Meilerkoks ................................................ =  29,70 ,
14. F ic b te n k o h le ................................  „ =  17,90 „
15. Eichenkohle ..................................... ,  — 13 ,2 0 ,
16. O u c h e n k o l i lc ................................  „ = 1 1 ,8 0 ,
17. B irk ę n k o b le ....................................  ,  =  13,20 ,

D ie s e r  besonders  bei dem Mei ler-  
k o k s*** und d e n H o 1 z k o h 1 e n r e c h l b e d e u- 
te iid e r V e r l u s t , welchen Bell nicht angegeben

* Bei allen diesen Gliihversuehen wurden, um 
moglichst gleiche Oberflar,hen wirkung zu ereielen, 
gleiche Gwiclitsmengen von ca. 1,0 g (Holzkóble 
0,5 g) Substanz verwendet.

** Die HestiUatc geben die Mittel aus wenigstens 
zwei Versuchen an.

*** Bei dem Meilerkoks tritt ein staikes Decrepiren 
ein, wodurch ohne Frage ein kleiner Verlust bedingt 
wird, der nicht bestimmt oder bereebnet werden 
kann. Der hierfur gefundene Werlh ist demnacb nur 
ein annahernd richtiger.

11.6

hat, kann nicht auf das Entweichen von Wasser 
zuriickzufuhren sein. Denn letzteres konnie docli 
nur beim Loschen des Koks von aufsen in die 
Poren eingedrungen sein, und es liegt kein Grund 
vor, anzunehmen, dafs dasselbe beim Erhitzen auf 
140 bis 150° G. auf demseiben Wege nicht aucli 
wieder verdampft ware. D ieser  V e r 1 u s t ist 
v ie  1 meh r w o h l  ohne F r a g e  au f  das Vor- 
han d en s e in  in P o r e n  a b g e s c h 1 o s s e n e r  
K o h 1 e n w a s s e r s t o f f e z u r ii c k'z u f ił h r e n. 
Wenn wir den Gehalt des gebrauchliehen Koks 
mit im Mittel 1,34^6 Kohlenwasserstolf gleich 1 
setzen, so erlialten wir die folgenden Vergleichs- 
werthe fiir den Koblenwasserstoffgehalt der ver- 
schiedenen Brennmaterialien:
Gewohnlicher Koks zu Gasretortenkoks . =  1 : 0,19

, „ „ Dannenbaum . . =  1: 0,56
„ „ „ Maassener Tiefbau

und Westhausen................................=  1 : 1,27
GewOhulicher Koks zu Buchenkoble . . =  1 : 8,80 

„ , , Eichen- u. Birken-
k o h le .................................................. =  1 : 9,85

Gewohnlicher Koks zu Fichtenkohle . . =  1 : 13.36
, „ Meilerkoks . . . . =  1:22,17

Weshalb aber entweichen diese Kohlenwasser- 
stolTe nicht schon beim Verkokungs- oder Ent- 
gasungs-Procefs selber, bei welchem doch eine 
rnindestens ebenso hohe Temperatur herrscht? 
Diese Frage ist auf zwcierlei Weise zu beant
worten. Entweder ist die Spannung dieser ein- 
geschlossenen Kohlenwasserstolfe nicht slark 
genug, aus der gewaltigen zusaimnengebackenen 
Koksmasse im Innem des Ofens sich einen Aus- 
weg zu schaffen, was natiirlieb bei dem auf Linsen- 
korngrofse zerkleinerten Versuchsniaterial keiue 
Schwierigkeilen mehr hat , oder die Poren sind 
in der in Reaction begriffenen, waehsweichen 
Koksmasse noch wesentlieb grofser und ziehen 
sich erst spater beim Erkalten zusammen. Yiel- 
leicht auch wirken beide Faetoren zusammen. 
Immerhin ist das Yorhandensein dieser Kohleii- 
wasserstoffe nicht uninteressant.

Beim Gasretortenkoks ist dieser Yęrlust .am 
geringsten, beim Meilerkoks am griifsten. Bei 
dem ersteren hat ohne Frage eine recht voll- 
stiindige und bei dem letzteren bekanntermafsen 
nur eine recht unvollstandige Entgasung slattge- 
funden. W ir sind somit durch diese Yersuche 
in den Stand gesetzt, den Grad der Entgasung 
festzustellen. Hiernacli ware Koks 10 am voll- 
stiindigsten und die Kokę 7 und 8 am unvoll- 
slandigsten entgast.

Auch die Holzkohlen sind nur unvollstundig 
entgast. Hierbei ist aber der bei den Yersuchen 
gefundene Verlust nicht allein auf eingeschlossene 
Kohlenwasserstoffe, sondern wohl in erster Linie 
auch auf das Yorhandensein noch unverkohltor 
Holzfaser zuriickzufuhren. Die Yermuthung, dafs 
hier der noch etwa in den Poren verdichtete 
Sauerstoff eine nicht unwesentliche łlolle spielen 
ktinrtle, lag nahe, doch ergaben verschiedene

2
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Untersuchungen der entweiclienden Gase immer 
nur Spuren (unter 1 Yolumprocent) Kohlensaure 
und Kohlenoxvdgas, wahrend in allen Fiillen
— auch bei den Koksproben — durch die Bil
dung von Kohlensiiure bei der Yerbrennung iiber 
Kupferoxyd e r l i e b l i c h e  Mengen  vo n Koh- 
I e n w a s s e r s t o f f e n  mit S i c h e r h e i t  nach- 
gew ie sen  w e r d e n  konn ten .

S e h r  beac  h t en s we rth ist nach  d iesen 
U  n t e r suc  h u ngen die T h a t s a c h e ,  d a f s  
ge radc  d ie jen  igen B r e n n m a t  e r i a l i e n , 
wel  che beka nn ter m a fs e u i m I i  o c h o f o n- 
p ro ce f s  die besten R e d u c t i ó n s w i r k u n -  
gen a u su ben ,  H o lzko h len  und Meiler- 
koks,  auch d ie  g ro fs ten  Q u an t i t i i le n  
d i e s e r  1 e ic l i t l l f i ch t i gen  Koh le nwasse r-  
sto f fe  oder  Z e r s e t z u n g s p r o d u c t e  tiber- 
l iaupt au f  w eisen.

Zum- naheren Studium der pyr o c h e m i 
ach en W i r k u n g  h e i fser  Koh len s i iu re  
adf die verschiedeńen Brennmaterialien wurden 
abgewogene, annahernd gleichc Mengen derselben
— von Koks je 1,0 und von Holzkohlen 0,5 g
—  im Platinsehiffohen genau 1[2 Stunde lang 
dem gluhenden Gase in dem beschriebenen Ap- 
paratc ausgesetzt. Der Kohlensaurestrom wurde 
derart regulirt, dafs iii einer Yersuchsperiode 
etwa 800 bis 1000 ccm Gas das Gliihrohr pas* 
sirten und iiber Wasser aufgefangen werden 
kontilen. Es stellte sich luerbei heraus, dafs, 
um vergleiehbare Resultate żu erlangen, ein 
grofser Ueberscliufs. von Kohlensaure durchaus 
nolhwendig wa r , dann aber die Starkę des 
Stromes nicht sehr genau regulirt zu sein 
brauehte.

In der erslen Tabelle sind die bei diesen 
Versuchen beobachteten Yerluste derselben Probe 
an Kohlenstoff nach Procenten wahrend der 
ersten, zweiten, dritlen, vierten und fiinflen lialh- 
stiindigen Einwirkung einzeln berechnet aufge- 
fiihrt. Die zweite Tabelle dagegen zeigt uns die 
Gesammtverluste an Kohlenstoff nach 1 !'■_>, nach
1 , nach 1 1/2 » nach 2  und nach 2 1/2 stiindiger 
Einwirkungsdauer in Procenten.*

Betrachten wir nun diese Resultate naher, 
so ersehen wir aus der ersten Tabelle, dafs, 
besonders bei verschiedenen Koksproben, der 
Verlust in der ersten Zeit der Einwirkung der 
gluhenden Kohlensaure am grofsten ist, u ni 

, bierauf allmiihlich und fast gleichmafsig abzu- 
nehmen. Diese Beobachtung ist aber nicht etwa 
allein durch das Enlweiehen der in den Poren 
eingeschlossenen Kohlenwasserstoffe zu erklaren, 
sondern sie wird wohl in erster Linie bedingt 
sein durch die grofse Oberflache, welche der 
Koks infolge seiner yielen Uncbenheiten zuerst 
den Feuergasen bietet. Diese zahllosen vor-

* Die śammtlichen hicr aiifgefulnlen Wertho be- 
zeichnen die Mittel aus: mehreren Ycrsuchen.

Tabelle I.

Yerlust an Kohlen-
stoff in der

Nr. 1. 2. 3. 4- 5.
halbstundigen Ein-

wirkun g
°/o >/o % «/0 n,o

1 Relorlenkoks, Zeche Pluto 10,6 7,0 5,0 5.2 3,0
2 do. Friedr. d. Gr, U,8 10,9 9,0 8,4 6,3
3 Geprefster Koks, Cfilu-Mii-

sener Verein .............. 13,8 10,8 8,0 7,2 6,2
4 Geprelster Koks, Goln-Mu-

sener Yerein 8,4 7,0 6,1 5,0 4,2
5 Goppee-Koks. Coln-Musener 

V e re in ......................... 8,7 4,4 5,8 6.3 6,0
6 Carlsgluck u. Planetenfeld 8,3 7,5 7,0 6,0 5,2
7 Maassener Tiefbau . . . 8,0 7,2 6,9 .7,2 5,0
8 Westhausen ab Bodel-

schwin sli . . ............... 9,5 8,3 5.3 3,4 2,3
9 Neu-Iserlohn a.Lanaendreer 12,2 6,4 6,4 7,5 7,0

10 Dannenbanm ab Bochum . 6,8 5,6 5,0 4,3 3,4
11 Germaniahiłtte. ............. 8,9 9,5 7.1 6,4 5,0
12 Actienges. Heinriclishutte . 6,9 6,7 7,0 3,5 3,0
13 Meilerkoks. . . 45,6 45,4 70,7 65,5 —

Mach i.*.
Minuten

14 Fichtenkohle* . 61,1 96,3 — —
15 Eichenkolde . . 48,8 85,0 — - —
IG Buchenkohle . . 60,4 95,0 — -__ —
17 Birkcnkolde . . 68.0 95,0 — — —

Tabelle II .

Gesammjtyerl uste nacli 
einer Einwirkung voh

. * 30 Miu.łl SlunJe
%  i % °/o

ESiuDd.
V.

2’/aSt.
1 ,

1 10,6 16,8 20,9 25,0 27.2
2 11,8 21.4 28,5 34,5 38,6
3 13,8 22,7 28,8 33,9 38.0
4 8,4 14,8 20,0 24,0 27.2
5 8,7 12,7 17,8 23,0 27.5
6 Kokssortnn wie 8.3 15,0 20,9 25,5 29,ii
7 8,0 14,4 20,2 25,8 29,3
8 9,5 17,4 21,8 24,5 26,2
9 12,2 17,8 23,1 28,9 34,0

10 0,8 12,0 16,3 19,9 22,6
11 8,9 17,6 23,5 28.4 32,0
12 6,9 13.2 19,3 22,1 24,3
13 Meilerkoks . . . . 45,6 70,3 91,3 97,0 —

ftacta 15
Minuten

14 Fichtenkohle 01.1 97,8 — -- — —
15 Eichenkohle . 48.8 92,0 ' — — — _
16 Buchenkohle 60.4 98,0 — __ — __
17 Birkenkohle . 68,0 98,4 — —

* Da die Holzkohlen nach ’/* stiindiger Einwirkung 
schon fast YOllstiindig verzchrt waren, so sind liier 
ancli noch die nach 15 Minuten langeni Gliihen im 
Kohlensaurestrom erhaltenen Resultate aufgefflhrt 
worden.
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spripgcnden Ecken und Kanton worden aber bald 
von der lieifseii Kohlensaure verzehrt, die Ober
flache, welche der oxydircnden Einwirkung aus- 
gesetzt ist, wird nach und nach immer kleiner 
und demnach der Verlust an Kokssubslanz in 
der Zeileinheit entsprechend geringer, wobei viel- 
lcicht auch noch die uwbullende Asche eine 
mehr oder weniger grofse Rollc spiclt. Sehr
vcr3chieden hiervon isl dagegen das Verhalten 
der Holzkohlen und des Mcilerkoks. Hier 
dringeu, infolge der eigcnlhiimlichen Struclur 
dieser Materialien, die heifsen Gase, wie ich 
schon vorbin andeulete, bis tief in das Innere
der Korper ein und beginnen fast iibcrall gleich-
zcitig ihre verzehrende Wirkung. Dafs hierbei
die verschiedcnartige Modification, in welchcr der 
Kohlenstoff vorliegl, von grofsern Einflufs sein 
wird, liegt auf der Hand, docli will ich darauf 
heute nicht niilier eingeben.

Nach den vorstelienden Yersuchen werden 
yon der h e i f sen  K o h le n s a u r e  die H o lz 
kohlen  bei wc i t cm  am s ta rk s ten  ange- 
gr i f fen und am schnef ls tęn ve rb rann t ,  
hi era uf fo lg i  der Mci l erkoks  und sc h 1 iefs-
1 i cli d ie yerschiedcnen Kokssorten.  Aber 
auch die letzteren zeigen kein annahernd gleiches 
Yerhallen, sondern weisen eine sehr bemerkens- 
werthe Yerschiedenheit in der Widcrslandsfahig* 
keil gegen gliihendc Kohlensaure auf. Selzen 
wir dic Verbrennbarkeit der gewobnlichen Koks
sorten durch Kohlensaure in der ersten lialb- 
stiindigen Yersuchsdauer mil im Mitlel 8 ,1 $  
Verlust gleich 1, so erbalten wir die folgenden 
Yerbrennungswcrthe:
Gewohnlieher Koks : Gasrelortenkoks . . .= = 11 : 1,4 

» „ Geprefstem Koks Nr. 3 = 1 :  1,7
„ „ Koks v. Neu-Iserlolin

Nr. 9 ........................ =  1 : 1,4
,, „ Meilerkoks . . . ' .  =  1: 5,6
„ „ Eiehenkohle . . . . =  1 :10,5

„ Buchen- und Birken-
koh le ....................... == 1: 11,7

, „ Fichtenkohle . . . . = ;  1: 11,9
W ir crseben hieraus recht deullich, dafs das 

p y r o c h e m i s c h c V e r h a 11 e n d ie se r  Brenn- : 
mater ia  l i  en gegen K o h l e n s a u r e  e in  
sehr  vcrschjedcr i .es  ist.

Die Gasgemiścbe,* welche bei diesen Ycr- 
brennungen entstanden, besafsnn die folgende clie- 
inische Zusamniensetzung nach Yolumprocenlen:

Es entstand 
bei Yerwen
dung von:

Kolden-
saure

Kohlen-
oxyd

Unabsorbirbar. 
Gasresl: 

StirlistufT und 
Kohlenwjisscrstoffe

Fichtenkohle 17,0 77,0 0,0
Eiehenkohle . 21,0 74,0 5.0
Buchenkohle. ‘25,0 70,0 5,0
Birkenkohle . 20,0 74,0 6,0
Meilerkoks . 35,0 61,0 4,0
Gew. Koks . 70-80.0 20-26,0 4,0

* Die Gase wurden stels bei der ersteii Einwir
kung entnommen und die Analysen in einer llem]iel- 
schen Gashflrette ausgefuhrt.

Belrachtcn wir nun schliefslich noch das 
V e r h a l t e n  d ieser  B r e n n m a t c r i a l i e  n 
gegen g l i ihende Gebl t isc luf l .  Diese Ycr- 
suchc wurden in demselben Apparal ausgefuhrt 
ijtid der Luftstrom derart regulirt, dafs slets 
noch unYcrbrauchler Sauerstoff in den cntwci- 
chcnden Yerbrennungsgasen enlhallcn war. Um 
vergleichbarc Resullate zu erzielen, mufste hier
bei eine sehr kurze Einwirkungsdauer cingehallen 
werden und die Yersuche wurden daher schon 
nach moglichst genau 10 Minuten* unterhrochcn. 
Die enlweichenden Gase enlhiellcn zwischen 10 
bis 17 Yolumprocent Kohlensaure, 0,2 bis i),3 
Volumprocent Sauerstoff und nur sehr. wenig, 
bis zu 3,0 Yolumprocent, Kohlenoxydgas. Die 
Resultate, welche bei diesen Versuchen erziell 
wurden und die stels dic Mittel aus wenigstens 
zwei Bestinirnungcn* sind, sind folgende:

Nr. Koks- und Kohlensórlen
Substanz vci*lust 
nach 10 Minuten 

tangemUcberleilen 
v.ciil4,5 Lilcr Luft

1 Relortenkoks, P lu to .................. 46,S %
2 do. Friedr. d. Gr. . . 45,0 ,
3 Geprefster Koks, Coln-Musen . . 51,0 „
4 do. do. . . 48,9 ,
5 Goppee-Koks do. . . 50,1 .
6 Garlsgluck und Planetenfeld . . 54,4 ,
7 Maassener Tiefbau..................... 51.5 r
8 Westhausen ab. Bodelschwingh . 52,9 ,
9 Neu-Iserlolin............................. 46,8 „

10 Dannenhaum ab Bochum. . . . 57,1 ,
11 Germ aniahutle......................... 52,1 ,
12 Actieijgesellschaft Heinrichsliulle 52,5 ,
13 M eilerkoks................................ 87,7 „
14 Fichtenkohle............................. 100,0 „
15 Eiehenkoh le............................. 78,6 ,
16 Buchenkohle............................. 80,3 „
17 Birkenkohle................................ 100,0 „
18 Anthracitkóhle......................... 45,4 ,
19 Steinkohle................................ 74,4 ,

Diese Yersuche zeigen, dafs auch die Affi- 
nitat des glubenderi Luflsauerslofts gegen go- 
wohnlichen Koks, Mcilerkoks, Holz- und Slein- 
kolile eine sehr verschicdene, aber viel grofsere 
ais die der Kohlensaure ist. Schon bei den 
Kokssorten allein schwankt der Gl£ihveriust 
zwischen 45,0$ bis 57,0$ in der Zeileinheit. 
Nchmeń wir nun der Einfaehheit lialber hieraus 
das arithinetische Mitlel mit 50,8 und setzen 
dieses gleich 1, so erbalten wir die folgenden 
Yerbrennungswcrthe dieser Materialien im Luft
strom:
GewOhnlicher Koks zu Meilerkoks . . . . =  1 : 1,72 

. Anthracitkóhle . . — 1 :0,89 
, Sleinkohle . . . . =  1 : 1,45
, Eiehenkohle . 1:1,55
„ Buchenkohle . . . =  1 : 1,58
, Fichtenkohle . . . =  l : 1.97
„ Birkenkohle . . ; =  1 : 1,97

...... ..................nżelnen Bestiinmungen konimen
hier Differenzen von 1 bis 3%  vor, welche darauf 
zurOckziifuhren sind,: dafs es mit grofsen Schwierig- 
keiten yerknOpft war, die kurze Yersuchsdauer von
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W ir erschcn aus dieser Zusammcnstcllung, 
dafs der gcwohnliche Koks im Luftstroni durch- 
sęhniltlich nocli rasclier yerbrennt ais die An- 
tliraeitkolilc und dafs ferner der Meilerkoks 
wiederum selmeller yerbrennt ais Eichen- und 
Buchcttkolile. Die leichteste Yerbrcnnlichkeit 
zeigen auch liter dic Fichten- und Birkenkohle.

Fiigcn wir zum Schlufs die wichtigstcn der 
bei allen diesen yerschiedenen Versuchen er/.iel- 
ten Resultate zu einer ubersicbtliehen Aufstellung 
żusammen , so erhalten wir die folgende in- 
teressante Tabelle.

Speęifisch.
Gewieht

Porositat
100 g Kuks 

cuthalten

Uelativc 
Festigkeit 

bei 2000 kg
a
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<
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ccm ccm mm °'n : °/o »/o

1 Retor len koks, Ze che Pluto : . . 3,8 1,825 0,858 61,6 54,8 __ 72,5 54,7 10,6 46,8
2 do, <io, Friedr. d. Gr. 7,5, 1,811 0,868 60,0 55,2 Grofse' Porerihohlen und 

massigePoremYandłingcn 61,5 51,5 0.25 11,8 45,0
3 Geprefeter Koks, C01n-MusencrVer. 7,7 1,852 0,984 47.6 54,0 \  Yiele m eist klcinerc 46,7 47,6 1,40 13,8 51,0
4 do. do. 6,9 1,786 0.969 47,2 56,0 |  Poren. 52,5 51,9 1,15 8,4 48,0
:>Gew. Goppee^Koks do. 7,99 1,880 0,926 54,8 53,2 53,0 48,6 1,13 8,7 50,1
6 Oarlsgliick uud Platietenfeld . . 7.8 1,825 0.909 55,2 54,8 ^W eniger kleinere und 48,0 47,5 1,55 8,3 54,4
7 Maassencr Tietbau...................... 7,3 1,852 0,890 58,4 54,0 grofsere Poren. 57,5 50,9 1,70 8,0 51.5
8 Weslhausen ab Bodelsehwingh . 10,6 1,852 0,919 54,8 51,0 ) 50,0 48,5 1,70 9,5 52,9
<j Neii-lserlolin ab Langendreer . . 8,8 1,852 0,874 60,4 54,0 Zajiłreiche klcinerc und 

vicl grCfscrc Poren. 58,7 52,4 __ 12,2 46,8
10 Dannenbaum ab Bochum . . . 8,45 1,894 0,8897 59.6 52,8 Kleincrc u. grofscrePoren. 58,7 51,9 0,75 6,8 57,1
11 Germaniahiitte bei Grevenbruck . 7,6 1,909 0,903 58,4 52,4 \  Meislens grofsere 59,0 53,4 8,9 52,1
12 Aeticngesellsehaft Heinrichshutte 7,6 1,887 0,980 49,0 53,0 f  Poren. 46,0 46,7 ___ 6,9 52,5

Meilerkoks . . . ..................
Zahlreidie kleine Poren

n 2,9 1,488 1,046 28,4 67,2 mit deutlieh erkennbarer 34,5 43,1 29,7 45,6 87,7
Liingsrichhmg.

14 Fichtenkohle...............................
Zahlłose mikrosk. kieine

2,9 1,626 0,382 200,4 61,6 regelm. geordnete Zcłlen, 
b.Uingsschliff rohrenart.

218,0 72,7 17,9 96,3 100,0

15 Eichenkohle............................... 2,45 1,347 0,587 96,2 74,2 W eniger und grofsere 
Zellen, <lo. 100,0 58,7 13,2 S5,0 78,6

10 Buehenkohle................................ 2,10 1,481 0,594 100,8 67,6 Wie bei der Fichtenkohle, 
aber grofsere Zellen. 

Wic bei der Fichtenkohle,
96,0 •57,8 11,8 95,0 80,3

17 Birkenkohle.................. ....  . . 1,65 1,351 0,484 132,5 74,0 aber grofsere und schein- 
bnr unregelmilfsigcr gc- 

ordnete Zellen.
126,0 60,0 13,2 95,0 100,0

18 Anthracitkohle, Piesliorg . . . 9,3 1,666 1,572 3,6 60.0 — — — ,— _ 45,4
10 Steinkohle, B o rg lo h .................. 8,3 1,323 1,300 1,4 75,6 — — — — — 74,4

Es kann nun nicht meine Absicht sein und 
wiirde liier auch zu weit fiihren, diese samrnl- 
liehen Resultate eingehender untereinander zu 
rergleichen und zu besprechen. Ich mufs mieli 
vielmehr damit begniigen, die nacklcn Werthe, 
wie sie die Laboratoriumsversuche ergeben, hier 
ubersichtlich zusammenzufiigen und mufs'es dann 
den Koksofen- und Hochofcntcchnikern iiber- 
lassen, das fur sie Inleressante auszuziehen und 

m it  Hulle ihrer auf diesem Gebiete reiclien Er- 
fahrungen in der. gewiinschlcn Riehlung weiter 
zu verarbeiten und event. zu verwerthen.

So vicl aber geht aus allen diesen Ver- 
suehen hervor, dafs die fiir den Hochofcn-  
p roce fs  so sehr  gesehi itzten Brennma-  
t e r f a l i c u :  I l o lz k o h len  und M e i l e r k o k s  — 
ganz abgeśchen von der chemisehen Beschaffen- 
heit der Asehe derselben — dem ge willin- 
l i ehen K o ks  gegen i ibe r  in p li y s i kał  i-
10 Minuten geuau einzuhalten, ein geringes Abweichen 
hieryon aber schon eine sroise Yerschiedenheit der 
Resultate ergeben mufste. *

scher Be z ie h u n g  e in s ehr  v c r s c h i e d e n c s  
V e r h a l t e n  und eine ganz a b w e i c h e n d c  
S t r u c t u r  zeigen und in p y r o c h c m i s c h e r  
B e z ie h u n g  e in e  ganz bedeu tend  grofsere 
R c a c t i o n s f a h i g k e i t  b cs j t zen .  Diese Be- 
trachtungen fiihrten dazu, die Yersuehe noch 
weiter fortzusetzen und ganz besonders das Ver- 
halten der yerschiedenen Brennmaterialien bei 
der Reduction der Erze selbst unter yerschiede- 
nen Bedingungen niilier zu studiren und. so viel- 
leieht auch der wichtigen Frage iiber Contaet- 
wirkung oder Gasreduction naher zu treten. 
Diese Yersuehe haben schon jetzt, obgleich die- 
selben noch langc nicht zum Abschlusse gelangl 
sind, ganz intereśsante Resultate aufzuweisen. 
Ich glaubte diese Mittheilung hier schon jetzt 
machen zu sollen, um mir das Arbeitsfeld nach 
dieser Riehlung freizulialten.

Die in den vorstehenden Zeilen beschriebe- 
nen Laboratoriunisversuche b e s l a t i g e n  und 
ergi inzen in j ede r  B e z i e h u n g  die hoch- 
interessanlen thcoretischen Caleulationen von
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E. Dolani* und H. Kutscher,** welchc beiden 
Fachmanner auf Grund praktiseber Erfahrungen 
zu dem wohldurclfdachten und begrundelen 
Schlusse gelangen, dafs es in der Zukunft das 
Idea ]  a l l e r  Koks  ofentechn i k er sein m u f s , : 
e in  m o g l i c h s t  vol  u mi  nos es , poren- 
rei cli es und der H o l z k o h l e  a h n i i c h e s  
P r o d i i c t  he rzus te l l en ,  und dafs nur mit 
einem solehen Materiał im Hochofcnbetriebc Rc- 
sultate zu erzielen sind, welche denen des Holz- 
kohlenbetriebes moglichst gleich kommen.

Die Herstellung eines poroseren P  roductcs, 
dessen relative Festigkeit zur YeVweudung im 
Hochofcn auch noch gentigen wird, diirftc den 
Koksofen technikern wohl keine allzu grofsen 
Schwierigkeiten machen, dagegen w i r d  es
11 iemals  gcl i n gen , ein in der A n o rd n u n g  
der P o re n  der. Holzk o lile  auch nu r  
c i n i g e r m a f s c ń  ah n i i ches  P r o d u c t zu 
erze u gen. Denn ein einziger Blick auf unsere 
photographischcn Tafeln geniigt, um sofort ein- 
zusehen, dafs es stets nur ein frommer Wunsch 
blciben kann, auf kiinstlichem Wege selbst mit 
Aufbietung aller uns zu Gebote stchenden tech- 
nischcn Krafte und Hulfsmittel auch die St ruc- 
tur der  Holzkohle  nachzuahmcn  und ein 
P r o d u c t  von so g ro fser  inne re r  und 
a u f s e r e r  P i a c h  en w i r  k un g , w i c  es eben 
a l l e i n  in der H o lz k o h le  vo r l i eg t ,  her- 
zu ste l i  en.

Von dieser Seitc werden wir demnach nie- 
mals zur Herstellung eines Idealkoks gelangen ; 
vidlcicHt aber gelingt dies, wenn wir yon einer 
andern Seite ausgehen, namlich dcm Kokskohlen- 
stoff eine chemische BcsęhalTenhcit zu geben, 
welche der Modification des in den Holzkohlen 
und ganz besonders in dem Meilerkoks \orlie- 
genden Kohlenstoffs moglichst nahe kommt. Ich

* »Stahl und Eisen«, 1885, S. 603.
”  , , S. 794.

habe im Laufe dieser Arbcit zu zeigen gesucht, 
dafs in allen untersuchten Rrennmaterialien noch 
k le ine re  Mengon — wie bei den versehie- 
denen Kokssorten — oder gro fsere  Quan- 
t i ta ten — wie bei den Holzkohlen und ganz 
besonders bei deni Meilerkoks — von Kohlen* 
wasserstof fen  enthallen sind, und die Ver- 
nmthung ausgesprochon. dafs dem Voihanden- 
sein derselben wohl olino Frage eine wichUge 
Rolle fiir das Zustandekoinmen der untereinander 
so abweichenden Reactionsfiihigkeit der verscbie- 
dencn Brcnnstoffe zugeschrieben werden mufs, 
Fcrner haben wir gesehen, und cs ergiebt sich 
dies auch aus der letzten Tabelle rcclil deutlich, 
dafs diese Reactionsfahigkcit bei der dichten und 
glasig zusammengeschmolzenen Kokssubstanz 
am kleinsten, schon bedeutend grofser bei dcm 
nur theilweise geschmolzcnen Meilerkoks und am 
grofstcn bei den ohne Schmclzung vcrkokten 
Holzkohlen ist. S o l l t c  es min gc l ingen,  
wenn auch ohne wcsentliche Veranderung der 
Structur des Koks selbst, nur d ic M o d i f i c a 
t ion der  Kokssubsta .nz in der genann tcn  
W e i s e  z u v e r a n d e r n  und reactionsfa- 
h i g e r  z u machen ,  so w i i rde  f i ir die 
V c r w e n d u n g  des Koks  im I l i i t tei ibe- 
t r iebe ein ungemein w ' icht igcr  Forl- 
s c h r i t t  gemacht  sei n.

Am Schlusse dieser Abhandlung ist cs mir 
eine angenehme Pflicht, Ilerrn Fritz W . Liir- 
mann fiir die eingeheńden und lehrreichen Mit- 
theilungcn aus seincn langjalirigen Erfahrungen 
auf diesem Gebiete der Technik, welchc mir 
dcrselbe. stets in der zuvorkoinmcndsten und uh- 
eigcnniitzigsten Weise zu theil ■werden liefs, auf- 
richtigsten Dank auszusprccheu.

Osnabriick, im Decetnbcr 1885.
Analytisch-mikroskopisches und chemiach -łcchinsclics 

Institut.

Holzkohle und Koks im Hooliofeiibetricb.

Das Intcressc an dem Vergleich zwischen den 
Hochofcnbetrieben mit Holzkohle und Koks ais 
Breiinsloff ist in letzter Zeit durch mehrfaclie 
Arbeiten iiber diesen Gegenstand * angeregt worden, 
so dafs es uns vergonnt sein mag, im folgenden 
unter Vorfuhrung weiteren Materials nochtnals 
darauf zuruckzukommen.

Dic gewohnliche Ansicht, dafs fiir die Pro- 
ductionseinheit Rohcisen mehr Koks ndthig sei

Dolani, ,»Stahl u. Eisen*. Jahrgang 1885, S, 003.
Kutscher „ , 1885, S. 794.
van Yloten , » 1886, S. 42.

ais Holzkohle, fand mcistens ihre Erklarung darin, 
dafs in demseiben Gewicht Holzkohle wegen des 
sehr geringen Aschengehaltes diese mehr Kolilen- 
stoff enthalte, dafs wegen des grofseren Aschen- 
gehaltes des Koks fiir diesen ein grufserer Kalk- 
zuschlag nothig sei, welclier nocli yermehrt 
-werden nitisse, um den grofseren Schwcfelgehalt 
des Koks zu binden. Daraus entspringe im 
ganzen eine grofsere Schlacken menge, welche 
bei dem beziiglich des Kohlenstoffgelialtes schon 
minderwerthigen Brennmaterial in zweifacher Bc- 
zieliung den Verbrauch von Koks im Uochofen 
gcgeniiber dem vori Holzkohle erhohen iniisse.
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Diese .Griinde enthallcn je nacli den Matcrialien 
und Betricbsverhallriissen der zu veiglciehcnden 
Hochofen mehr oder weniger Wahrbeit und Wertli, 
aber sie gcniigten doćh nicht zur Erkliirung des 
iMifslingens mancher Versuchc, Holzkohlen durch 
Koks bei ahnlichcn oder gleichbleibenden Be- 
triebsverhaltnissen zu erselzen. Aus diesem 
Grunde fiibren die Arbciten der Herren Bclani 
und Kutschcr iiber diesen Gegenstand weiter die 
Sćhwervcrbrennl.ichkcit des Koks ins Feld, seine 
geringe Zeitwarmeleistung, wie Herr Bclani es 
nennt, und sueben in eingeliender Weise mil 
Zulitilfenalnnc dieser Untugend des Koks den 
Beweis zu fiihrcn, waruni mehr Koks im Hoch
ofen verbraueht wird ais Holzkohle.

Besonders Herr Bclani kntipft an bestinimte 
Verbaltnissc an und leilet seine Anschauungen 
und Schliisse augenseheinlich aus dem Belriebe 
einer Hocliofcnanlagc, welche urspriinglich fiir 
den Holzkohlcnbelrieb eingerichtet war, und nun 
diesen Brennsloff theil weise oder ganz durch 
Koks crsetzen will. W ir gestehen gern zu, 
dafs datur die Beweisfiihrung eine zulrcffendc sein 
kann und der Koks sich in bohem Mafse — 
ca. 40 mehr Koks ais Holzkohle auf dasselbe 
Mollergewicht —- minderwerlhig gezeigt bat. 
Aber dies moohtcn wir doch beschriinken auf 
diesen besonderen Fali der Anwendung von Koks, 
wo er wahrscheinlich bei nicht geniigend ver- 
underterOfenzustellung und demgemafs verstarkten 
Hetriebseinriehtungen an dic Stelle von Holzkohle 
gelrelen ist und nicht zuin wenigsten auf den 
besonderen Eisenmoller in Htellau; theilweise ge- 
rdstete, leiclit reducirbare Spatheisensteine, welche 
auf ein gut gekohltes Eisen mit geringem Sili- 
ciunigehalt verschmolzen werden.

Nicht an solcher Stelle und bei solcher Yer
wendung wird man einen zutreffenden Ver- 
gleich zwischen Holzkohle und Koks ziehen 
kontien, sondern wenn man den Holzkolden- 
hocliofcnbetrieb in Hieflau (Steiermark), der auf 
der hochstcn Stufe der Ausnutzung des Brenn- 
stofl'es im Hochofen steht, ais Norm aufstellt, 
dann mufs man auch die Leistungen derjenigen 
Kokshochofenbetriebe zum Yergleich heranziehen, 
dic ihrerseits auf der Hohe der Zeit stchen,

Bei einer solchen Gegeniiberstellung ergiebt 
sieli, dafs bei der Weifseisendaisteliung mit Holz
kohle, ausnalunswcise in Steiermark, 650 bis 
750 pro 1000 Eisen gebrauchl werden, wahrend 
sieli der durchschnitlliclie atiderweilige Yerhrauch 
wohl auf 800 kg Holzkohle und dariiber slellt. 
Der Koksofenbetrieb bestarbeitender Anlagen im 
uordlielien und westlichen Deutschland bezw. 
Luxemburg erfordert etwa 950 kg Koks fur das 
gleiche Quantum Weifseisen mit 1 0 0  bis 200° 
mehr an Windwiirnic. Demgcgeniiber stellt sieli 
das Mollerausbringen der Holzkohlenhochofen

* Burbach 900 kg Koks. Jung, Zeitschrift 
deutscher lngenieure 1883, S. 100".

iiberall verhaltnifsm;ifsig hoeh, da sie nur edlcre 
Eisensteine verhiittcn,, in Steiermark auf 45 bis 
46 wahrend die angezogenen Kokshochófen 
nur 38 bis 3 5 ^  Eisen im Molier haben. Dieses 
geringere Ausbringcn bei den Kokshochofen wfirc 
nach praktischen Erfahrungcn schon ein geniigen- 
der Grund, den grofseren Brennstoffverbraudi, 
selbst bei grofserer Windwanne, zu rcehlfertigcn, 
da man ańnełirnen mufsle, dafs hei gleichem 
Mollerausbringen auch der Holzkohlenofen einen 
ahnlichcn Ycrbrauch an Kohle aufweisen wiirde.
— Anders slellt sieli die Sache beim Belrieb auf 
graues Eisen. Wiłlirend bierbei wohl wenige 
Holzkohlenhochofen mil weniger ais 1000 Holz
kohlen auf 1000 Eisen ausgekommen sind, giebl 
es jetzt Kokshoehofen, welche fiir 1000 Roh- 
eisen weniger ais 1000 Koks gebrauchen. Bei 
einem Mollerausbringen von 45 bis 50 $  Eisen 
diirfte sich der Koksserbrauch mit 1000 bis 950 
Koks auf 1000 Eisen stellen, wahrend bei noch 
rcichercr Bcschickung bei 55,4 ”6 Eisen auf 
dem Hochofenwerk der North Chicago Rolling 
Mili Go. in Amerika nur 885 Koks auf die Tonne 
Roheisen gebraucht wurden.* Hierbei slcht aller- 
dings der Vorthcil grofseren Mollerausbringens 
nebst noch grofserer Diffcrenz in der Windcr- 
hilzung meistens auf Seilen der Kokshochofen, 
aber dafiir besitzen auch die Producte des Koks- 
liochofens einen bedeutend hoheren Silicium- und 
Grafitgehalt, welche, in gleicher Holic im liolz- 
kohlenhochofen erzeugt, einen bedeutend grofseren 
Aufwand von Brennstoff verursachen wurden.

Aus solchen Verg)eichen diirfte hervorgchen, 
dafs der Holzkohlenhochofenbetrieb keineswegs 
mehr solclie Ueberlegenheit in Ersparung an 
Brennstoff aufzuweisen hat, wie Herr Belani sic 
in Hieflau gefunden, wenn man cinigerinalsen 
die weiteren Belriebsverhaltnissc der Oefen be- 
riicksichtigt und Betriebe der Kokshoehofen auf- 
sucht, welche dem von der Holzkohle abw'cicben- 
den Verhalten des Koks bei der Yergasung durch 
diesem Verhallen angepafste Ęinrichlungen in 
Ofenzustellung, in Winderhitzung und PreSsung 
der Geblaseluft Rechnung tragen.

Alle diese fiir den Kokshochofenbetrieb cigens 
gesehalTenen Einrichtungen dienen, wie die ge- 
nannten Yerfasser es betonen und schon Professor 
Ledebur ** hervorgchoben hat, dazu, die schwerc 
Yerbrennlichkeit des Koks aufzuheben. indem 
derselbe mit Hiilfe, dieser Yorkelintngen ebenso 
an den Formen wie die Holzkohle zum grofsten 
Theil zu Kohlenosyd vergast wird. Dieses 
Gas enlbalt, wie bekannt, auf gleiche Sauerstoll- 
ineugen bezogen, dasdoppelte Gewieht an KohlenslolT 
und verzehrt infolgedessen bei seiner Bildung den 
Kohlensloff scluicller ais die bei vollstandiger Yer-

* Lurinann, »Zeitsclirift deutscher lngenieure*,
| Jabrgang 1885, S. 998.

** Ledebur, »Stalil und Eisen«, Jabrgang 1882,
: S. 356. »Stalil uud Eisen«, Jabrgang 1885, S. 121.
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brennung enj|tehende Kohlensaure. Holzkohle 
erzcugt wegen ihrer porosen Beschaffenbeit bei 
ilirer Vergasung freiwillig grofsc Kohlenoxydgas- 
mengen, Koks dagegen mufs durch heifse und 
geprefste Geblaseluft erst kiinstlich dazu disponirt 
werden. Auf diese Weise vergast, mufs aber 
die Zeitwarmeleistung des Koks hoher ais die 
der Holzkohle werden, welche Thatsaehe sich 
durch die hohere Temperatur im Geslell des 
Kokshochofens geltend macht. Dies giebt im 
allgomeinen den Grund ab, warum thatsachlich 
der Betrieb auf weifses Eisen leichter und mit 
weniger Brennstoff bei Holzkohle zu fiihren ist 
ais bei Koks. Aber gerade hier bei dem Betrieb 
auf weifses Eisen macht sich noch besonders zu 
Gunslen des llolzkohlenofenbetriebes ein Umstand 
geltend, der bisher noch nicht hervorgehoben 
ist, namlich der, dafs man bei dem Hochofen- 
betrieb mit Holzkohlen die Durchsetzzeit des 
Ofens auf ein fiir die Erze zuliissiges Minimum 
herabsetzen kann.

Alle Bestrebungen der letzten Jahre zielten 
darauf hin, die Leistungsfahigkeit des einzelnen 
Ofens zu erhohen, indem man, wie schon her- 
vorgehoben, die Windmenge und WindwSrme 
dafur erhohte. Die Folgę davon war, dafs der Ofen- 
inhalt schneller verschmolzen wurde, der Ofen 
sclmeller durcbsetzte, wobei sich alsbald heraus- 
stellte, dafs die Eisensteine durchaus nicht soviel 
Zeit zu ihrer Yorbcreitung, Beduction und 
Schmelzung nothig liatten, ais man bisher an- 
genommen hatte. Und nicht nur wurde die
selbe Qualitat bei vergrofserler Production erzielt, 
sondern der Brennstoffverbrauch pro 1000 Boh- 
eiseri stelIte sich auch geringer wie friiher. W ir 
sind bei Koksbochofen von Durcbsetzzeiten von 
30, 24 Stunden — die Engliinder mit ihren 
Bieśenofen in Cleveland waren auf GO Stunden 
gekommen — heruntergegangen auf 2 0  bis 18 
Stunden, die Betriebsleiter auf den Edgar Thom
son-Werken auf 12 Stunden und die aut’ den 
Chicago Bolling Mill-Werken auf wahrscheinlich 
ahnlich geringe, wobei von dem letzteren Werke 
die allmahliche Abnahme des nothigen Brenn- 
stofTes in Verbindung mit steigender Production 
zu erwalmen ist. Hiernach diirfte im Princip 

' entschiedęn sein, dafs es fiir die Ausnutzung des 
Brennstoffs im Hochofen am giinsligsten ist, sich 
den unbedingt nothigen Durchsetzzeiten der ver- 
schiedenen Eisensteinsorten mit dem Betriebe 
anfs Engste anzupassen und alle Mittel, welche 
dies begiinstigen, anzuwenden.

Sehen wir uns daraufhin den Holzkohlen- 
hocbofcnbetrieb an, so finden wir, dafs er fur 
Befolgung dieses Princips in weit hoherem Mafse 
veranlagt ist ais der Kokshochofenbetrieb. Bei 
dein geringen Yolumengewicht der Holzkohle und 
dereń leichter Yerbrennlichkeit kann durch das 
Yergasen derselben vor den Formen der Nieder- 
gang der Gichten im Ofen ungemein beschleunigt

werden, so dafs meistens nur leicht reducirbare 
oder gutgeschiedene und durch den Bostprocefs 
vorbereitete Erze fiir einen rationellen Hochofen- 
betrieb mit Holzkohlen angewendel werden diirfen. 
Wolim man auf diesem Wege mit passendeni 
Materiał gelangen kann . das beweisen die 
steiermiirker Oefen zu Hieflau , w'elche nur
5 Stunden Durchsetzzeit gebrauchen und da- 
neben doch das auch im Holzkohlenhochofen- 
betriebe giinstigste Besultat von 650 bis 750 kg 
Kohle pro 1000 kg Roheisen - erreiclien. Solche 
Durchsetzzeitęn werden sich beim Betrieb mit 
Koks wohl schwerlich erreiclien- lassen und in 
bezug hierauf kann man mit Becht sagen, dafs 
der leistungsfahigsleBrennstolT im Hochofenbetrieli 
die weiche Holzkohle ist.

Zur Verdeutlichung 
dieses miige weiter fol- _ ,M  _
gendes dienen unter Hin- 
zufiigung des Ofenprofils 
in Hieflau, welches wir 
den Mittheilungen des 
Herrn Liirmann in der 
»Zeitschrift deutscher In- 
genieure® 1885, S. 37G 
entnehmen.

Wollte man fiirreinen 
Koksbetrieb den Hieflauer 
Ofen benutzen, so miifste, 
da der Erzfiillungsgrad 
des Hochofens bei dcm

In  t u t t i  Jfctm

Betriebe mit Koks reich- 
lich doppelt so grofs ist 
ais bei dem mit IIolz- 
kolileri, um die Nieder- 
gangsgeschwindigkeit der 
Gichten gleich grofs zu 
machen, der Ofen pro 
Zeiteinheit mindestens die 
doppelte Mengc Koks ver-
gasen, in der Yoraussetzung, dafs fiir beide Be
triebe der BrennstolTaufwand pro 1000 Roheisen 
derselbe sei. Bei reinem Ilolzkohlenofenbetrieb 
miifsten nach den angegebenen Zahlen pro 24 
Stunden etwa 30 t Holzkohlen vergast werden, so 
dafs bei Yerwendung von Koks reicblich das 
Doppelte, vielleicht 65 t Koks zu vergasen wiiren, 
wofiir das vorhandene Gestell des Ofens von 2 m 
Durchmesser ausreichend weit ist. Anders liegt 
es mit [dem oberen Theil des Ofens, welclier 
nach Abzug des Herdinhalts nur noch 55,5 cbm 
Bescbickungsmasse enthSIt. Wahrend bei dem 
dortigen Betrieb und der vorhandenen Ofengrofse 
es moglich ist, die Niedergangsgeschwindigkeit 
der Gichten der erzeugten Warmemenge. der 
Zeitwarmeleistung der Holzkohle, anzupassen, 
wurde es nicht mehr der Fali sein bei Anweń- 
dung Ton Koks. Denn um in demselbcn Gestell 
statt etwa 30 t Holzkohle nunmehr 65 t Koks 
zu vergasen, bedarf es einer starkeren Erhitzung
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und Pressung des Gebliisewindes. Dadurch ent- 
steht ein Melir an Warme in den Gasen, veran- 
lafst durch den heifseren Wind, welches weiter 
erlioht wird durch den grofseren absoluten 
Warmeeffect des Koks und durch die Warme
menge, welche an Abkiihlung durch die Gestell- 
wand gespart wird, weil jetzt in derselben Zeit 
und Sn demselben Rauin eine melir ais doppelte 
Warmemenge durch Vergasung des Koks erzeugt 
wird. Dieser Ueberschufs an Warme in der 
Gasmenge pro Produclionseinheit mufs nicht nur 
eine Temperaturerhohung im Gestell hervorrufen, 
sondern auch, da fiir diesen Ueberschufs keine 
Yerwendung daselbst zu finden ist, allgemein die 
Warme im Ofen binaufziehen, welche Wirkung 
wahrscheinlich verstarkt wird durch die grofsere 
Warmeleitungsfahigkeit des Koks gegeniiber der 
pprosen Holzkohle.* Dazu besitzen die Gase
in dem mit Koks betriebenen Ofen wegen 
der dichteren Lagerung im Kokshochofen an 
sich eine grofsere Geschwindigkeit ais im 
Holzkohlenofen, welche auf reichlich mehr 
ais das Doppelte erhoht wird, weil um so- 
viel mehr Koks ais Holzkohle jetzt vor den 
For men vergast werden. Da nun aber die Nie- 
dergangsgeschwindigkeit der Gichten dieselbe ge- 
blieben ist wie friiher, namlich 5 Stunden, so 
werden die Gase nicht mehr geniigend Gelegenheit 
haben, in dem fiir eine viel kleinere Gasmenge 
bestiinmten Raum ihre Warnic abzugeben, son- 
dern dieselbe mit sich in die oberen 01'entheile 
nehmen, hier ein vorzeitiges Schmelzen der Erz- 
massen herbeifiihren und einen regelmafsigen 
Betrieb verhindern.

Es liifst sich daher mit einiger Sicherheit 
schliefsen, dafs wir nicht imstande sein werden, 
Kokshochiifcn zu construiren, welche gleich ge- 
ringe Durchsetzzeiten wie die Holzkohlenofen zu 
Hieflau haben. Der fiir solche Durchsetzzeiten 
nothige klcine Ofenraum kiihlt mit seinem lnhalt 
nicht mehr geniigend den noch durch Winder- 
hitzung und Pressung starker erwarmlen und 
beschleunigtcn grofsen Gasstrom ab, um die fiir 
den ganzen Hochofenprocefs nothige Trennung 
yon Roductions- und Schmelzzone im richtigen 
Yerhaltnifs aufreclit zu erlialten.

Diese Anschauungen diirften wohl bei wei- 
terer Ausdehnung geniigend die Yerschiedenheit 
von Koks- und Holzkohlenhochofenbetrieben und 
-Profilen aufklaren, und das, dafs, Wenn es mog
lich ist, fast cylindrische oder sogar nach unten 
erweiterte Holzkohlenhochofen zu bauen, es nicht

* Da die Erwarmung df>r Beschickungsmasse eines 
Hochofens nicht nur durch den aufsteigenden Gasstrom 
erfolgt, sondern zu einem gewissen Theil direct durch 
Warmeleitung von unten nach oben im Ofen, so ist 
jedenfalls die vęrschiedene Leitungsfahigkeit von Holz
kohle und Koks fur das Aufsteigen der Ilitze im Ofen 
vonEin!lufs. Die voluminósen Tlokkohlengichten leiten 
die Warme gewifs viel weniger und werden deswegen 
auch von dem Gasstrom schwerer erwurmt.

moglich ist, ein Gleiches bei den Kokshochofen zu 
thun; der Mifserfolg des cylinarischen New-Jersey- 
Ofens in Amerika* kónnte dadurch erkliirt werden.

Es wiirde iibrigens zweckmiifsig sein, bei 
Mittheilung iiber die Form yon Ilochofen stets 
den nutzbaren Gubikinhalt des Ofens, bezogen 
auf die Flaeheneinheit des Ofenquerschnittes vor 
den Formen anzugeben; die Ausnutzung des 
Ofens steht da mit im Zusammenhang.

Yan Vloten giebt in der angefuhrten Arbeit 
auch eine Erklarung fiir die Nothwendigkeit 
giófserer Ofeninhaltc fiir den Betrieb mit Koks, 
aber da er sich nur allgemein an den loseren 
Inlialt eines Holzkohlenhochofens und dessen gerin- 
geres Warmebedurfnifs hiill, wiirde man auch 
zu den entgegengesetzten Schliissen gelangen 
konnen. — Die Warmeaufnahme im Holzkohlen
hochofen bezw. die Abkiihlung der aus dem Ge
stell desselben aufsteigenden Gase kann sich aber 
in der Tbat viel sclmeller vollziehen wie im Koks
hochofen, trotz der geringen Warmecapacitat des 
ersteren, weil die Gase im Gestell nicht iiberhitzt 
werden und der Holzkohlenofen sich schneller 
durchsetzen liifst. —

Hall man es aber fiir erwiesen, dafs, soweit 
die Eisensteine es gestatten und es im Interesse 
und Natur des gefiihrten Hochofenbetricbes liegt
— dafs die kiirzeste Durchsetzzeit auch den ge- 
ringsten Brennsloffaufwand ergiebt, so mufs der* 
Kokshochofenbetrieb, da er liierin seinem Neben- 
buhler nicht nachzukommen vermag, gegen den 
Holzkohlenofenbetrieb nachstehen. Eine Ver- 
besserung ist daher in diesem Falle nur durch 
Ańwendung eines ieichteren voluminoseren Koks 
mit genugender Druckfestigkeit zu erwarten, wie 
es auch von Seiten der Herreri Belani und Kut- 
sclier empfohlen wird. Nur ein solcher Koks, 
der voluminosen Holzkohle ahnlich, ermiSglicht 
nicht allein durch seine leichtere Verbrennlich- 
keit, sondern besonders durch sein geringes Vo- 
lumengewicht bei seiner Vergasung vor den For- 
men ein bedeuteńd schtielleres Nachriicken, eine 
schnellere Durchgangszeit der Gichten, wie es 
dichter Koks oder gar Anthracit gestatten wiirde. 
Ohne in den Fehler zu verfallen, mit einem zu 
stark beschleunigten und zu heifsen Gasstrom 
die Hitze im Ofen bis zum Schmelzen unredu- 
eirter Eisensteinmassen zu steigeru, kann man 
mit einem solchen Brennmaterial den \Yarme- 
ubergang von dem im Ofen aufsteigenden Gas
strom zu der niedergehenden Beschickungssaule 
durch floltes Durchsetzen in dem Mafse be- 
schleunigen, dafs die Warmeausnutzung dor sich 
aufwarts bewegenden Gassiiule die moglichst 
giinstigste wird.

Diisseldorf, iin Januar 188G.
G. Jantzen.

* Lurmami, Berićht in der »Zeitschr!fl deutsclier 
Ingenieuie* 1885, S. 373.
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Selbsttliśitige BoscMckuiigsvorrichtimg fttr Hocliofen.*
Von W. van Vloten in Dortmund,

(Mit Zeichnung auf Blatt VII.)

Die Vorrichtung, welche durch D. R. P. Nr. 
34162 geschiitzt ist, bezweckt eine bessere Ver- 
theilung der Schmelzmaterialien beim Begichten 
von Hochofen, ais sie mit den bisher angewen- 
deten Vorric.htungen zu erźięlen ist.

Um diesen Zweck zu erreichen, ist erstens 
die Gicht des Hoehofens durch einen festen 
Ring e in einen aufseren ringformigen und in 
einen inneren kreisfórmigen Theil getbeilt; die 
Beschickungsvorrichtung schuttet erst einen 
Theil jeder Gicht in den aufseren, dann den 
Rest derselben in den inneren Theil auf fol
gende Weise: Der Tricliter a dient zur Auf- 
nahme der Schmelzmaterialien, er ist bei ge- 
schlossener Gicht unten geschlossen durch den 
Ring b und durch den diesen Ring verschlie- 
fsenden Kegel c. Der Kegel c ist an dem 
Hebel i aufgehangt, der Ring b ruht auf dem 
Kegel c , der Ring ist aber in seinein Hub be- 
grenzl entweder durch die Zugstangen f ,  die 
sich, nachdem der Ring sich um eine bestimmte

Vergl. auch 1882, Seite 136.

Distanz gesenkt hat, auf Federn auflegen, oder 
indem sich der Ring direct auf die Vorrichtung g 
aufsetzt oder auf andere Weise.

Beim Begichten wird, nachdem der Tricliter a 
mit einer Gicht Koks oder Molier gefullt ist, der 
Kegel c mittelst des Hebels i gesenkt, der 
Ring b sinkt mit, und zwischen a und b bildet 
sich ein Spalt, wodurch ein Theil der Gicht 
gegen die Wand des Ofens fallt und sich in dem 
aufseren ringformigen Theil der Gicht vertheilt; 
beim weiteren Ilerunlerlassen bleibt der in seinem 
Hub begrenzte Ring hangen, und es bildet sich 
zwischen b und c ein zweiter Spalt, wodurch 
der Rest der Gicht gegen den Ring e fallt und 
sich in dem inneren Ofenraum yertheilt. Bei 
der gezeichneten Yorrichtung ist der Ofen mit 
einem Centralrohr d zur Gasabfuhrung versehen, 
ebenso gut kann man aber die beschriebene Yor
richtung anwenden bei Oefen, die kein Cenlral- 
rohr haben, sondern mit einer seitlichen Gasab
fuhrung versehen sind.

Das Geriist li dient zum Unterstutzen des 
Hebels t und des Centralrohres d.

GaspncUlelofen mit zugeliorigem Gaserzeuger.
(Hierzu Blatt YI.)

Der auf Blatt V I dargcstellte Gaserzeuger 
und Gaspuddelofen ist fiir die Yerwendung von 
Kleinkoks, Sintern und Abfallen von Steinkohlen 
construirt. Der Gaserzeuger G, ein schacht- 
formiger Raum, ist so eihgerichtet, dafs das 
Brennmaterial in demselben unter Zugabe von 
geprefster Luft und Dampf verbrannt wird. Das 
Brennmaterial wird durch die Oeffnung O aufge- 
geben. Die gufseisernen Diisen D D  dienen 
zur Zufuhrung des nothwendigen Windes, zur 
Verbrennung des Brenninaterials, und die in den 
gufseisernen Windrohren befindlichen Dampfrohre 
I ł  R  ermoglicher^ es gleichzeitig, mit der Ver- 
brennungsluft ein regulirbares Dampfcjuantum in 
den Gaserzeuger einzublasen. Durch das Rohr 
L  kann atmospharische Luft in die hohle Um- 
tassungswand des Gaserzeugers eingeblasen 
und hier vorgewarmt zur Verbrennung der 
Generatorgase und des Wassergases durch das 
Gewolbe des Ofens eingeblasen werden. Die Oeff-

II .6

nung P  in der Decke des Schachles soli zum 
Niederstofsen des Brenninaterials dienen; die 
Oeffnung Q hat den Zweck, das Losstofsen der 
Schlackenansatze iiber den Diisen zu ermogliehen. 
Die Tliilr T  dient zurEntfernung der Verbrennungs- 
riickstande aus dem Gaserzeuger.

Die Inbetriebsetzung undv der Betrieb eines 
derartigen Ofens ist lióchst einfach. Nachdem 
zunachst der Gaserzeuger durch ein eingelegtes 
Feuer bei offener Schlackenthiir durch natiirlichen 
Zug langsam erwarmt wurde, wird die Schlacken
thiir geschlossen und der ganze Inhalt des Feuer- 
raumes mit Wind, vorl;iufig aber oline Dampf- 
zugabe, in volle Gluth geblasen. Wenn die ganze 
Brennmaterialmasse vollstandig angebrannt ist, 
wird langsam nioglichst trockener Dampf zuge- 
lassen. Da die Moglichkeit gegeben ist, jederzeit 
frisches Brennmaterial zuzugeben und das zuge- 
fflhrte Wind- und Dampfąuantum, sowie die zur 
Verbrennung der Gase dienende Luft zu reguliren,

3
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so bedarf es nur einer geringen Uebung, um 
gute Gase zu erzeugen utul diese Yollkom m en zu 
verbrennen.

Meine Erfahrungen beziiglich der Betriebsre- 
sultate dieses Ofensystems sind leider durch Hin- 
dernisse verseliiedener Art nur sehr beschrankt 
geblieben. Im lalire 18G8 habe ich den ersten 
derartigen Gasofen fiir das Schmelzen von Tiegel- 
gufsstahl construirt und ais Versuchsofen ausge- 
fiihrt. Leider wurde dieser Ofen aus Sparsam- 
keitsriicksicliten nur sehr provisorisch aufgebaut. 
Der Betrieh dieses Ofens dauertc infolgedessen 
auch nur kurze Zeit. Ich constatirte aber, dafs 
die Erzeugung der hochsten Teniperaturen miig- 
lich war, denn es geniigte die Hitze des Probe- 
ofens vollkoimnen, um den weiclisten Tiegelgufs- 
stahl durchaus gar zu schmelzen. Ein Uebelstand, 
welcher den Betrieb sehr erschwerte, war das 
Ansctzen von sehr festen Schlacken iiber den 
Winddusen des Gaserzeugers. Liingere Zeit nach 
diesen Versuchen wurde ich durch den verstor- 
benen Herrn Generaldirector Beitter veranlafst, auf 
dem Hoerder Werke einen Gaspuddeloferi nach der 
liierzu gehorenden Zeiohnung auszufiihren. Die 
Yersuchemit diesem Puddelofen ergaben in mancher 
Hinsicht sehr anregende Resultate. Der Puddel- 
procefs selbst gelang ganz vorziig!ich, die Quali- 
tiit des Fabricats war sehr gut, der Abbrand 
gering und der Brennmaterialverbraueh dęn Er- 
wartungen entsprecliend. Der damalige Fabrica- 
tionschef des Hoerder Vereins, Herr Schmidt, der 
ais perfecter Puddler bekannt ist, befafste sich sehr 
eingehend mit dem Betriebe des Probeofens, und 
wir wiirden zweifelsoline sehr giinstige Resultate 
erzielt haben, wenn uns nicht die bosen Schlak- 
ken einen Strich durch die Rechnung gemacht 
hatten.

Meiner heuligen Ueberzeugung nacli hatte 
und hat der auf der liierzu gehorigen Zeicbnung 
dargestellte Ofen den Fehler, dafs der Gaser
zeuger viel zu klein construirt ist. Aus diesem 
Grunde war zur Erzeugung eines gentigenden 
Gasquantums die Vcrwendung von Sintern und 
Kleinkoks allein nicht ausreichend, und es mufste 
ais gasreicheres Brennmaterial ein verhaltnifs- 
mafsig grofses Quantum Steinkohlen mit verfeuert 
werden. Infolgedessen erhielten wir eine furcht- 
bar zahe, feste Schlacke, welche sich iiber den 
Diisen ansetzte und nach jeder zweiten Charge 
nur mit der grofsten Miihe beseitigt werden konnte. 
W ir versuchten nun diese Schlacke durch Zu-

schliige von Flufsmitteln iliissig abzuziehen. Dies 
gelang uns nicht, und lediglioh infolge der 
Schwierigkeiten, welche uns der Schlackenansatz 
bereitete, mufste der Weiterbetrieb eingestellt 
werden. Das erzielte Resultat beschrankt sich 
also darauf, dafs constatirt wurde, dafs bei An
wendung von durch Einblasung von Wasserdampf 
producirtcn, gernischten Gasen zunitchstliolieTem- 
peraturen mit Leiclitigkeit erzeugt werden konnen 
und dafs sowohl der Stahlschmelzprocefs wie 
auch der Puddelbetrieb móglich ist, wenn es ge- 
lingt, das geriigte Hindernifs zu beseitigen.

Ich zweifle nun durchaus nicht daran, dafs 
die Hindernisse, welche sich uns bei den gedachten 
Versuchen in den Weg stellten, zu beseitigen 
moglich sind. Ich meine, dafs, wenn man einen 
derartigen^Ofen, gleichgiiltig, ob Puddel-, Schweifs- 
oder Schmelzofen, mit 2  verh;iltnifsmafsig grofsen 
Gaserzeugern versieht, und wenn man nun, nach- 
dem die beiden Gaserzeuger warm geblasen 
sind, nur einem derselben Dampf zufuhrt und, 
nachdem eine gewisse Abkuhlung eingetreten ist, 
mit dem Dampfeinblasen wechselt, d. h. dem 
andern Gaserzeuger Dampf zufiihrt, wahrend man 
dem abgekiihlten Schachte durch Wind allein 
wieder so viel Hitze giebt, dafs die Schlacken, 
event. mit Zuhiilfenahme von Flufsmitteln, sinken 
und sich im unteren Theile des Gaserzeugers 
sammeln, dafs dann der Betrieb regelmiifsig bo- 
sorgt werden kann. Zur Verbesserung der Con- 
struction wird es ferner rathsam sein, die Luft, 
welche zur Gasverbrennung eingeblasen wird, in 
den sammtlichen Umfassungswiinden des Gaser
zeugers circuliren zu lassen, um derselben eine 
moglichst liohe Temperatur zu geben. Ferner 
diirfte es sich empfehlen, dafs der zur Verwen.- 
dung kommende Dampf vorher iiberhitzt wird. 
Das Ueberhitzen konnte mit Leiclitigkeit in einem 
oder zwei Apparaten geschehen, welche durch 
die aus dem Ofen abziehenden Flammen geheizt 
werden konnen.

Holfentlich haben diese Miltheilungen den Er- 
folg, dafs der eine oder andere meiner Fachge- 
nossen Yeranlassung nimmt, die Anwendung von 
Wasserdampf bei Ofenanlagen weiter zu verfolgen. 
Ich bin gern bereit, meine geringen Erfahrungen 
zur Verfugung zu stellen, und werde fiir Mit- 
theilung von erzielten Yersuchsresultaten jederzeit 
sehr dankbar sein.

Annen, im December 1885.
F ritz  % sthuwer.
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Bauscliingers yergleiclieiide Yersuche iiber die Schweifsbarkeit 
des Flufs- und Schweifseisens.

In der General - Yersammlung des »Teeh- 
nischen Vereins fiir Eisenhiittenwesen« vom 14. 
Dec. 1879 und 30. Mai 1880, und ferner in der 
General-Versammlung des aus dem erstgenannten 
Vereine mittlerweile hervorgegangenen »Vereins 
deutscher Eisenhuttenleute« vom 28. Nov. 1880, 
erreglen die Gegensiitze in den Ansichlen iiber 
die Schweifsbarkeit des Flufseisens vielfache 
Heiterkeit unter den Anwesenden. Diese Heiterkeit, 
ging, ais die dort geiiufserten grofsen Mei- 
mingsverschiedenheiten spater in die Oeffent- 
lichkeit drangen, in Vcrwunderung iiber, in
dem man nicht begreifen konnte, dafs sogar 
Eachleute iiber diese Frage unter sich nicht 
einig seien.

C a r l  P e t e r  sen hat damals bereits darauf 
hingewiesen, dafs ein solcher Vorwurf nicht ge- 
rechtfertigt sei, da ein eingehendes Studium zu 
dem Ergebnifs fiihre, dafs in theoretischer Hin- 
sicht die Frage der Schweifsbarkeit und der sie 
beeinflussenden Elemenle durchaus noch nicht 
klargestellt sei und dadurch auch die Erfahrungen 
der Praktiker nicht sofort die richtige theoretische 
Erkliirung fiuden konnten. Petersen weilt heute 
nicht mehr unter den Lebenclen. Der Kampf um 
eine endgiiltige Entscheidung iiber die Schweifs- 
barkeit des Flufseisens tobt noch weiter fort und 
hat das Fiir und Wider desselben in den Spalten 
von »Stahl und Eisen« mehrfach seinen Wider- 
hall gefunden.

Dic von Dr. W e  d din g im Auftrage des »Ver- 
eins zur Beforderungdes Gewerbdeifses < angestellten 
Yersuche* (ielen in ungunstigem Sinne aus, er 
sagt auf Gruud derselben worllich: „Zuvorderst 
wird das Bestreben dahin . gehen muśsen, 
Schweifsungen bei Flufseisen tiberhaupt zu ver- 
rneiden. ‘ Der Amerikaner A l b e r t  F. H i  11 ** 
sprach sich in einem vor dem American Inst. 
of min. Eng. gehaltenen Vortrage hochst giinstig 
iiber die Schweifsung von Constructionstheilen aus 
Flufseisen aus; er bezeichnete die Anbringung von 
Schweifsungen an Zugstangen aus diesem Materiał 
ais durchaus anstandslos. Yersuche, welche W . 
H u p fe ld  *** in Prevali anstellte, erwiesen eine 
vollkommene Schweifsbarkeit des Bessemereisens, 
denn alle 27 Proben fielen gut aus (bei Wedding 
mifslangen von 18 Proben aus weichem Flufs
eisen nicht weniger ais 9 ).

Neuerdings nun sehen wir wieder, wie eine 
grolse bayerisehe Eisenhandlung (F. S. Kuster-

* “Stahl und Eisen« 1883, Seite 470 und 587.
** „ ^

sStabl und Eisen* 1884, Seite 271.

mann in Munchen) in Yerlegenheit wegen der 
Beantwortung der Frage der Schweifsbarkeit von 
Flufseisen war. Behufs Erlangung naherer Auf- 
schlussc in der Sache wandtę sie sich an Pro- 
fessor B au.seU inge r ,  welcher dann eine Reihe 
von Versuchen mit sogenanntem » Prima schweifs- 
barem Flufseisen« von Peine einerseits, und zur 
Ermoglichung eines Vergleichs mit »Prima 
Nassauer Schweifseisen* von W.Ernst Haas &Sohn, 
Sinn in Nassau andererseits anstellte. Die Er- 
gebnisse seiner Yersuche sind in don »Mittheilun- 
gen aus dem mechanisch-technischen Labora
torium der Kgl. Technischen Hochschule in 
Munchen«, Ileft X II, Yeroflentlicht, und theilen 
wir aus denselben auszugsweise das Folgende mit.

Die zur Untersuchung gestellten Stangen wur
den in zwei oder drei 50 cm lange Stiicke a, 
b und c getheilt, yon denen je a in unge- 
schweifstem Zuslande probirt wurde. Wahrend 
Hupfeld die gepriiften Stiicke von 35 mm Seite 
in einer ersten Hitze mit dem Handhammer 
schweifste und hernach in einer zweiten auf 18 
bis 19 mm herunterschmiedete, wurden die 
Munchener Stiicke b und c einfach um 5 bis 
10 inm, je nach der Starkę, aufgestaucht und 
auf dem Ambofs in die bei gewohnlichen Schweifsun
gen allgemein iiblichcn Formen gebracht. Die 
Schweifsungen selbst wurden durch einen ge- 
iibten Schmied nebst Zuschlager bei den diinneren 
Stucken auf dem Ambofs mit dem Handhammer, 
bei den dickeren unter dem Dampfhammer her- 
■gestellt.

Aus Yorstudien, welche behufs Feststellung 
des besten Schweifsverfahrcns und des geeignet- 
sten Schweifsmittels gemacht hatte, hatte sich 
ergeben. dafs das Feuer der im Laboratorium 
vorhandenen Schmiede wegen mangelhafter Wind- 
zufuhrung im allgemeinen zu schwach w a r ; mit 
Holzkohle und Koks erhielt man nicht die uothige 
Hitze, doch genugte fiir die kleineren Stiickc 
reines Steinkohlenfeuei-, wahrend man den Stucken 
mit grofserem Querschnitte in einem starkeren 
Steinkohlenfeuer der Kustcrmannschen Werkstiitte 
die Schweifshitze gab und die Schweifsung unter 
dem Dampfhammer daselbst vollzog.

Die nach der Reschreibung mit grofser Sorg- 
falt und sachgemafs ausgefiihrten Versuche er- 
streckten sich auf 12 Stangen aus Flufseisen, 
entsprechend 22 Schweifs- und 34 Zerreifsproben 
und 7 Stangen aus Schweifseisen, entsprechend
9 Schweifs- und 15 Zerreifsproben. Genommen 
wurde Flacheisen von 80 X 30 bis 32 X 14 nimJ 
Quadrateisen von 30 X  30 mm, Rundeiseu von
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28 und 20 inni Dtr. aus Flufseisen und Flach- 
eisen von 83 X  18 bis 34 X  16 mm) Quadrat- 
eisen von 26 X  26 mm und Rundcisen von
26 mm Dtr. aus Schweifseisen.

Die Priifung der geschweifsten Sltieke, sowie 
die des Materials an den ungeschweifsten Stiicken 
geschali mittelst der Zugprobe, fiir welelie siimmt- 
licbe Stiicke in den bekannten und geeigneten 
Formen vorbereitet wurden: die von ursprung- 
lich kreisfórmigen und ąuadratiscben Querschnitten 
in Rundstabform, diejenigen von rechteckigem 
Querschnitt in Lamellenform. An diesen Stiicken 
wurden Elasticitatsmodul, Elasticitatsgrenze, ferner 
die Bruchgrenze oder die Zugfestigkeit, die Deh- 
nung nacb dem Brueli und die Quersclmitts- 
Contraction gemessen.

Die Ergebnisse werden ausfiihrlich in Ta* 
bellen mitgetbeilt, aus welchen Prof. Bauschinger 
nachstebende Scblufsfolgerungen zieliL:

.Wenn man zunaebst nur dieZugfestigkeilen 
in Vergleieb zieht, sieht man, dafs die in dem 
kraftigen Feuer der Schmiede in der Kuster- 
mannschen Werkstatte und unter dem Dampf- 
hammer gemachtcn Schweifsungen alle gelungen 
sind, wahrend die im schwaeheren Feuer des 
Laboratoriuins unter dem Handhammer ausge- 
fiibrten rnehrere mehr oder wenig mifslungene 
ergaben. Ob jenes giinstigere Resultat dem star
keren Feuer, also dem weniger langen Liegen 
der Stucke in demseiben, oder den starkeren 
Sehlagen des Dampfhammers zuzuschreiben ist, 
sucbte ich dadurch zu entscheiden, dafs icli von 
fiinf Stangen mit den kleineren Querschnilten 
wiederum je drei 50 cm lange Stucke abhauen 
liefs, von denen das eine, a, ungeschweifst ge- 
priift wurde, wahrend die beiden anderen aus- 
einander gehauen und in dem starkeren Feuer 
der Kustermannschen Schmiede geschweifst wur
den, und zwar das eine mit dem Handhammer 
auf dem Ambofs, das andere unter dem Dampf- 
hammer.

Es ergab sieli, dafs wiederum alle die unter 
dem Dampfhammer vorgenommenen Schweifsun
gen vollstandig gelungen sind, wahrend die unter 
dem Handhammer vorgenommenen einige mehr 
oder wenige mifslungene aufweisen, wenn auch 
niclit so ganz mifslungen, wie die im schwaeheren 
Feuer gemachten.

Hiernacli diirfle fiir das Schweifsen des Flufs- 
eisens aufser der sehon oben ausgesprochenen 
Yorschrift, dafs d i e W rarme  ni cht  zu hocli ,  
am Ueb e r  gang von der Roth- zur  Weifs- 
g l .uhhitze,  hóchstens  am A n f a n g  der 
W e i f s g lu th  geha l  te n werden  d i ir fe ,  noch 
die weitere, die eigentlich selbstverstandliehe fol- 
gen: K r a f t i g e s  F e u e r ,  damit die Stucke niclit 
zu lange darin liegen miissen, und s ta rk ę ,  
r a sch  aufei  nander  fo lgende  S c  hi ago, 
d. b. s c h n e l l e s  A r b e i t e n  w a h r e n d  der 
e ig en t l i c h en  S c h w e i f s o p e r a t i o n ,  damit
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die Stucke, welche ohnehin nicht so warm sind, 
wie beim Schweifseisen, nicht zu sehr erkalten. 
Je mehr diese Yorschrift befolgt wird, desto 
sieberer erreiclien die Schweifsungen bei Flufs
eisen denselben Grad der Giite, wie beim Schweifs- 
eisen, welches bekanntlich, und wie die Resultate 
meiner Yersuche zeigen, auch nicht im mer yoll- 
kommen gute Schweifsstellen giebt.

Die Elasticitats- sowohl ais auch dieStreckgrenze 
wird durch das Schweifsen in der Regel ernie- 
drigt, bei Flufseisen und bei Schweifseisen. Wo 
sie erhoht scheint, da kommt das sicherlich nur 
von Ungleiehmafsigkeiten innerhalb einer und 
derselben Stange ber, die sich gerade bei diesen 
Zahlen am deutlichsten zu erkennen geben. Die 
Erniedrigung der Elasticitatsgrenze kommt vor 
sowohl bei vollstandig gelungenen Schweifsungen 
ais auch bei mehr oder weniger inifslungenen, 
wahrend bei Schweifsungen der letzteren Art 
auch gar keine Erniedrigung der Elasticitatsgrenze 
voi'kommen kann. Die in Rede stehende Er- 
seheinung scheint also von der Schweifsung an 
sich unabhiingig zu sein und lediglicli von dem 
dabei stattfmdenden Ausgliihen des Stiickes und 
zum Theil vielleicht auch vom Hammern des- 
selben herzuriihren; deshalb zeigte sie sich auch 
nicht immer, sondern nur bei solchen Stiicken, 
die wahrscheinlieh nach dem Walzen nicht 
mehr ausgegliiht oder rasch abgekiihlt wurden, 
kurz, bei welchen die Elasticitatsgrenze auf kiinsl- 
lichem Wege erliohl worden war.

Die Dehnung nach dem Bruclie bleibl bei 
den geschweifsten Stiicken immer hinter der- 
jenigen der ungescbweifsten zuriick: sie wird um 
so grofser, je besser die Schweifsung gelungen 
ist, erreicht aber die des ungescbweifsten Ma
terials niemals wieder, auch dann nicht, wenn 
der Bruch aufserhalb der Schweifsstelle erfolgt 
und die Fćsligkeit des geschweifsten Materials 
ebenso grofs ist, ais des ungeschweifsten.

D ie s  gi l t  aber , wie die Resultate zeigen, 
ebenso g u l  fur  S c h w e i f s e i s e n  w ie  f i ir  
F l u f s e i s e n  und lafst sich auch leicht erklaren: 
das Materiał wird durch die Operation des 
Schweifsens vor allem ungleichartiger; dann aber 
auch an der Schweifsstelle und in dereń Niihe 
barter, sprijder, wie schon das Aussehen der 
Briiche in der Schweifsstelle zeigt. Daher ist 
auch die Querschnitts - Contraction bei solchen 
Bruchen s te ts  kleiner ais beim ungeschweifsten 
Materiał, und zwar ebensowohl wieder beim 
Schweifseisen ais beim Flufseisen. Nur wenn 
der Bruch aufserhalb der Schweifsstelle erfolgt, 
wie natiirlich, die Querschnitts-Contraction des 
geschweifsten Stiickes gleich der des unge- 
schweifsten.

Der Kohlenstoffgehalt des hier untersuchten 
Flufseisens, Stangeneisens, das im Kleingewerbe 
das Schweifseisen ersetzen soli, ist naturlich ein 
sehr geringer. Ich habe, um Anhaltspimkte fiir

, STAHL,UND E1SEN,“
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den Einflufs der chcmisclien Zusammensetzung 
auf die Schweifsbarkeit zu bekommen, drei Ana- 
lysen machen lassen, eine von Nr. 4, das so 
Yorziiglich schweifste, die zwęite von Nr. 6 . das 
schlecht schweifste, und die dritte von einer 
Stange Nr. 0 mit dem Querschnitt 40/14 mm, 
von welcher ein Stiick (infolge Ueberhitzung) so 
schlecht schweifste, dafs es gar nicht gepriift 
wurde. Die Resultate dieser Analysen sind fol
gende : Nr. 4 Nr. 6 Nr. 0
Kohlenstoff. . . 0,086 % 0,101 % 0,057 %
Schwefel . . . 0,043 „ 0,049 „ 0,061 „
Silicium. . . . 0,0047 , 0,0116 „ 0,0156 „
Phosphor . . . 0,106 „ 0,129 „ 0,077 „

Es batle also, im Widerspruclie mit Wed- 
d ings  Schlufsfolgerung (1883, Seile 575), ge- 
rade das am besten schweifsende Flufseisen 
Nr. 4 den geringsten Siliciumgehalt.

Mir scheint iibrigens, dafs ein gutes Gelingen 
des Schweifsens bei F lufse isen von der Art, 
wie es ais Handels- oder Stangeneisen anstatt 
Schweifseisens zur Verwendung kommt, weniger 
von seiner chemischen Zusammensetzung ais von 
einer genauen Befolgung der oben ausgesproche- 
nen Vorschriften bei der Operation des Schweifsens 
selbst abhangt.“

Ueber das Strecken t o h  Eisen und Stalli a u f kaltem Wege in 
den Yereinigten Staaten von Nordanierika.

Von J, G. Freson.

Ueberselzung aus der Revue universelle des Mines, de la Mćtallurgie etc., Tome XV III, Nr. 2.

Der urspriingliche Zweck des Streckens von 
Eisen und Stahl auf kaltem Wege war, die Be- 
arbeitung der Transmissionswellen auf der Dreh- 
bank uberfliissig zu machen. Mag das Strecken 
sich nun im Walzwerk (cold rolling) oder mit- 
telst des Zieheisens (cold drawing) geschehen 
sein, in jedem Falle wird der Querschnitt so 
genau und die Oberflache so glatt, dafs die 
runden Stabe ohne nachtragliche Bearbeitung 
nicht nur ais Transmissionswellen, sondern ais 
Kolben-, Pumpen-, Ventilstangen u. s. w. benutzt 
werden konnen. Auch lafst sich das Yerfahren 
auf jedes Profil anwenden, so z. B. fiir Rad- 
reifeneisen. Dureh die Wirkung der aufeinander- 
folgenden Pressungen tritt eine Quersclmittsver- 
minderung ein, die nach Holley zwischen 8  
und 25 Jó schwankt; dadurch, dafs die Fasern 
sich enger zusammenschliefsen, findet eine Ver- 
dichtung des Stoffes statt, die leicht naehweis- 
bar ist, indem die Zunahme der Lange nicht 
der Yerminderung des Querschnilts entspricht. 
Das Eisen gewinnt an Harte und Zahigkeit, sein 
Widerstand gegen Beanspruchung auf Zug, Druck, 
Biegung und Drehung wird vermehrt, aufserdem 
nimml die Gleichformigkeit des Materials von der 
Mitte nach der Oberflache zu.

Es geht hieraus hervor, dafs das auf kaltem 
Wege gestreckte Metali noch andere Vortheile 
ais die Beseitigung der mit dem Drehen und 
Poliren verkn(ipften Arbeit bietet; es lafst sich 
fur gleich grofse Beanspruchungenin geringeren 
Abmessungen verwenden. Eine kaltgewalzte 
Transmissionswelle von 113 mm kann z. B. eine 
aus gewohnlichem Eisen gedrehte Welle von

136 mm zur Uebertragung von 320 N< bei 135 
Umdrehungen ersetzen.

Seine Verwendung istjedoch andererseits wieder 
beschriinkt, ais es eine nur geringe Delmungsfahig- 
keit besitzt, da dieselbe dureh die Yerdichtung 
beeintraehtigt wird.

Die Kenntnifs wiirde von Interesse sein, ob 
seine Eigenschaften mit der Zeit nicht erlieb- 
lichen Aenderungen unterliegen und ob seine 
Widerslandsfahigkeit dureh liingeren Gebrauch 
nicht leidet. Ueber diese Fragen war jedoch nichts 
Bestimmtes in Erfahrung zu bringen, trotzdem 
auf kaltem Wege gestreckles Metali bereits seit 
25 Jahren in Anwendung ist.

W ie dem nun auch sei, die oben genannten 
Vortheile wiegen, in den Yereinigten Staaten 
wenigstens, die Mehrkosten der Fabrication auf. —

Das Kaltwalzen ist nicht neu. Es ist in 
Europa, namentlich in Sclessin, versucht und 
aufgegeben worden, wahrend es in Amerika seit 
langer Zeit nach dem Patent von Bernhard Lauth 
(1851) in der Praxis eingefiihrt ist und daselbst 
noch gegenwartig an Boden gewinnt. Seit 1859 
ist es in Birrningham-Pittsburgh . in den’ Jones 
and Laughlins American iron and nail works 
eingefiihrt. Diese Werke besitzen 75 einfache 
Puddelofen, 30 Warmofen, 18 Walzenstrafsen 
und 73 Nagelmaschinen, dereń jahrliche Lei- 
stungsfahigkeit 50 000 t Ferligfabricate betragt, 
hierunter 6000 t auf kaltem Wege rnittelst An
wendung kraftiger mascliineller Einrichtungen ge- 
walzte Stangen und Bleche. Die Firma erzeugt 
aufserdem Specialartikel aus kaltgewalztem Metali, 
wie GcradefCihrungsleisten fiir Dainpfmaschineu.
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Theile fiir Nąh- und Erntemaschinen. Die Rund
stabe werden von 4*^ bis 1/i", die Quadrat- 
stabe von 1 ^ 2  bis die ovalen Stabe von
1 bis 3Ia", Linealeisen von l 3/.i X  3|lc bis l 1/* 
X  XU ", Radreifeneisen von 11/.i X  5/le bis 3/.i 
X  3I32"  geliefert.

Der Gang der Bearbeitung ist der folgende: 
Das aus dem Warmwalzwerke heraustretende 
Eisen wird durch eine Siige in Stabe von 5 bis
6  in, bisweilen auch 1 2  m gescbnitten; dann
wird es in einem Bade von einem Theile roher 
Schwefelsaure von 60 0 B auf 10 Theile Wasser 
so rein gcbeizt, dafs die Schweifsnahte sichtbar 
hervortreten; hieranf wird es behufs Neutralisi- 
rung der Siiure in Kalkwasser getaucht und ist 
nach erfolgter Abtrocknung fertig fiir das Kalt- 
walzwerk. In einer geschlossenen Werkstatte 
befinden sich 3 durch Riemen angetriębcne 
Walzenstrafsen, dereń Gestelle, ahnlich denen 
der gewohnlichen Walzwerke, fiir 2 oder 8 
Walzen eingeriehtet, aber viel stiirker gebaut und 
genauer montirt sind; die Walzen sind aus Hart-
gufs, ihre Oberfliiche ist hoch polirt und ihre
Calibrirung mit peinlicher Genauigkeit hergestcllt. 
Die Bewegung ist langsam, das Walzgut bewegt 
sieli mit einer Geschwindigkeit von 1 0 0  bis 150 
per Minutę.

Die alteste dieser 3 Walzenstrafsen besteht 
aus drei, an der einen Seite der Zugmasehine 
befindlichen Geriisten fiir dicke Rundstabe von 
l 1/* bis 41/*" und einem Polirgerust an der 
ahdern Seite; die Achsenentfernung ist 1 2 " , die 
Zahl der Umdrehungen 45 bis 50.

Die zweite Strafse besitzt zwei Geriiste fiir 
Rundstabe von 3/i bis die durch dfe Zug-
niąschine getrennt sind; die Achsenentfernung 
ist 12", die Zahl der Umdrehungen 40 bis 45.

Die dritte Strafse ist in gleicher Weise wie 
dic zweite angeordnet; das eine Geriist mit 10" 
Achsenentfernung ist fur die kleinen Rundstabe 
'■on Vt bis 3l i"  bestimmt, das andere mit 1 2 - 
zolligen Walzen fiir Flacheisen, Linealeisen u. s. w. 
Die Zahl der Umdrehungen schwankt zwischen 
50 und 60.

Dic Drucksclirauben dieser Walzwerke lassen 
eine nur geringe Verstellung zu: 2  cm bei dem 
ersten und 11/'2 cm bei den zwei anderen. Jeder 
Stab wird in einem einzigen Caliber fertigge- 
walzt, durch welches er mehreremal durchgeht, 
wobei die vorber bestimmte Zahl der Durcli- 
giinge von dem Querschnitt, den Eigenschaften 
und dem Yerwendungszweck des Stabes abhangig 
ist; seine Dicke nimmt jedesmal um ^ioo bis 
1Ź300", d. i. 1 bis 2 ZehntelmiUimeter ab. Die 
Rundstabe lafst man mehreremal hintereinander 
unter demselben Druck dureligehen: nach jedem 
Durchgange dreht man sie um einen bestimmten 
Winkel, um auf diese Weise einen vollkommen 
runden und glatten Querschnitt zu erhalten. Die 
Gleichmafsigkeit im Durchmesser wird durch

genau gedrehte Ringe iiberwacht. Ehe die 
Stabe in das Lager geschafft werden, werden sie 
auf besonderen Pressen gerichtet.

Um die mit dem .Yerfahren verbundenen Un- 
kosten bereclmen zu konnen, ist es zuvor noth- 
wendig, die Leistungsfahigkeit der 3 Walzwerke 
zu kennen. W ir werden dieselbe auf die folgen- 
den 3 Ergebnisse begriinden:

Durchmesser nach d.
Beizung . . . . 05 mm 38 nim 19 min

Durchmesser nach 
Fejtigstellfin^ . . 00 mm 35 mm 16 mm

Yerminderung d. ur-
sprflnpl. Din. . . 8 %  8 %  16 %

Zahl der Durchgange 43 30 31
Dauer der Walzung 28 Min. 13 Min. 15 Min.
Arbeiterzahl . . .  3 irbeiter 3 irbeiter 1 Arb. 11.1 Knah

Der erste Stab hatte eine Lange von 7 bis 
8  m; ohne die Aufenthalte fiir Walzenwcchsel 
und Reparaturen konnen zweifellos 3 Arbeiter
24 solcher Stabe in 12 Stunden walzen. W ir 
wollen aber mit einem Durchschnitt von 20 
Staben von 5 bis 6  m Lange rechnen, d. i. 
190 X  2 0  = '3800 kg.

Die Zahl der Stiibe von den Abmessungen 
der zweiten und dritten Colonne ist dic doppelte, 
d. i. 40, und das in 12 sttindiger Schicht ver- 
walzbare Gut wiegt 64 X  40 =  2560 kg bezw.
16 X  40 =  640 kg.

Diese Zahlen beweisen, dafs das Kaltwalzen 
holie Arbeitslohne erfordert, wodurch der Preis 
fiir die erzeugten Stabe, namentlich in den Ver- 
einigten Staaten, ein sehr holier wird. Um von 
demselben einen Begriff zu geben , seien nach- 
stehend die Preislisten von Jones and Laughlins 
aus der Zeit, in der sie das Fabricationsmonopol 
besafsen, und aus neuerer Zeit, seitdem die Cam- 
bria-Hiittenwerke in Wettbewerb getieten sind, 
mitgetheilt. Die Preise verstehen sich fur voll- 
kommen gerichtete Wellen nach Whitworths 
Scala in Cents pro Pfund.

Durchmesser 1876
Eisen

1884

4'/2 bis 3'/s 10,5 (920 otl pro Tomie)
3 l U/l6 10
l 04I/i 000 1 >/i 11
r-/io 1 12
,s/ie 3t 3/4 15
U/l6 n 9/« 16
ih Tł 3/« 19
Sl 16 '/« —

Eisen Stalli
5 ‘/a 51/*
5 43/4
5 ?/* 5'/«
0 l/-> 6S/4
9 8 3/4

10 9  3/4
12 103.'4
13 12

Fur Pumpen- und Kolbenslangen tritt eine 
Netto-Erhohung von 1 Cent per Ib (8,80 J 6  
per Tonne) ein. Die vorr;ithigen Stabe haben 
eiue Lange von 24". Gedrehte und polirte und 
fertig gemachte Wellen von 4 ^ 2  bis 6 "  kosten 
6*/2 bis 7 Cents. Quadrateisen von 3 bis 1/.i" 
kosten 5l/s Cents in Eisen und 51/* m |Stahl. 
Kaltgcwalzler Stalli wird je nach den Dinien-
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siohcn um 1 bis 2 Cents hoher ais gewohnlicher 
Stahl Ycrkauft. —

Um die Wirkung des Kaltwalzens klarzu- 
stellen, wollen wir die żahlreichen diesbeziiglichen 
Versuche hier beleuchten.

Die ersten glaubwiirdigen Yersuche sind die 
von Fairbairn in Manchester im Jahre 1859 yor- 
genommenen. Dieselben ergaben: I. fiir das aus 
dem Warmwalzwerk kommende Eisen; II. fur 
dasselbe Eisen nach erfolgter Bearbeitung auf der 
Drehbank; 111. fur dasselbe kaltgewalzte Eisen:

I. II. III.
1" 1"
0,80" 0,85"

Durchmesser cl. Probestiibe 1,07"
„ nach dem Bruch 0,88"

Festigkeit in Ibs pro Qua-
dratzoll.....................  58,628 60,746 88,320

Festigkeit in kg pro qmm 42 43'/s 63
Dehnung auf 10" . . . 2,00" 2,20'' 0,79"
Verhaltnifs d. Festigkeits- 

z a h le n .....................  1000 1036 1505

Im Jahre 1860 fand der Major W in. Wadę, 
dafs durch das Lauthsche Yerfahren die zur 
Hervorbringung einer bleibenden Deformalion 
nothigen Kriifte bei Proben auf Biegung um 129 
bis 2 4 5 $ ,  auf Torsion um 130$ , auf Druck 
um 47 bis 161 $  und auf Zug um 49 bis 
83 $  bei gepuddeltem Eisen und um 95 bis 
106$ bei IIolzkohlen-Frischeisen zugenommen 
hatten. Um mit einer Schneide einen gleich 
liefen Eindruck im Metali hervorzubringen, mufste 
das Gewicht um 50 $  erlioht werden und zwar 
gilt dies Verhaltnifs auch fur die Milte eines 
frischen Bruches, wodurch bewiesen wird, dafs das 
Innere der Stitbe ebenso hart wie die Oberfliiche ist.

Die eingehendsten Yersuche sind von R. H. 
Thurston, Professor am Stevens Institute of 
Technologie in Hoboken, angestellt worden. 
Aus seiner in 1878 dariiber veroffentIichten 
Schrift entnehmen wir folgende Angaben. Zu
nachst die mittleren Zahlenangaben fiir das 
Eisen, wie es aus dem Warm- bezw. Kaltwalz- 
werk kommt:

Zoll

GewChnl./?t/'6
Eisen

Kaltge- [27/io 
walztes < l 5/ic 
Eisen t 3/s

Durch- Et.istici- 
messer talsgrcnze

Ibs 
28 600 
28 200 
29 200 
60 300 
57 467 
63833

“ '“ W 0' 11"""*
Ibs Fulspfd.* »/0

46 733 
48 500 
50 500 
66 100 
67 833 
73 833

11 081 26,25 
10475 24,00

8 761 
1681 
4163 
3 298

19,35
2,75
6,60
4,53

Conirac-
tion
°/o

33,83
34,72
35,31
7,81

23,10
26,22

Das Eisen zu den naclistehend angefuhrten 
Proben stanimi durchweg aus 2 zólligen Stangen 
und [sind die Versuchssliibe auf der Drehbank 
auf den angegebenen Durchmesser gebracht 
worden:

* Es ist hierunter die Arbelt verstanden, welche 
zur Herbeifuhrung des Bruches riothwendig ist.

m esser tltsgr*enze moduf Fallprobe Dehnuug C° ^ C‘
Zoll Ibs lba. F.ufspfd. °/0 °/o

f l 3/4 30900 48 700 14120 30,00 41,38
Gewohnl.J l l /2 33 500 49 500 11 567 25,70 40,18

Eisen ) *U 23 800 49 330 8 607 21,57 37,85
{ 'li 22 400 50 980 653 16,93 47,28

„  ( l3U 63 900 66 900 3 877 6,00 29,44Kauge- J i '/2 5GG00 cg 500 4930 7 65 28 30
^iztes < 50 c o 0  g5 640 5 g92  9 00 29|6G

Łlsen l  ‘/.t 50 900 64 660 1 945 3,43 29,60

Beliufs Anstellung eines Vergleichs von ge- 
wohnliehem mit kaltgewalztem Eisen in vollem 
wie in abgedrehtem Querschnitt hat Professor 
Thurston eine grofse Zahl von den Versuchen 
entsprechenden Diagrammen hergestellt; in den- 
selhen sind die Gewichte pro Quadratzoll ais 
Ordinaten und die Durchmesser, oder die Deh- 
nungs-Verha]tnifszahlen oder die hervorgebrachten 
Deformationen ais Abscissen eingetragen. Die 
Schliisse, die sich aus diesen Diagrammen ziehen 
lassen, wollen wir hier anfiihren:

1. Die absolute Festigkeit des keiner wei-
teren Behandlung unterworfenen Eisens, die im 
Mittel 48 700 Ibs pro Quadratzoll betragt, nimmt 
ab, wenn der Durchmesser zunimmt; zwischen 
den Durclimessern von und 29/ic“  ist der
Unlerschied nahezu 4000 Ibs ( =  3 kg pro Qua- 
dralmillimeter).

2 . Dic Elasticitalsgrenze des gewohnlichen
Eisens wird unter einer mitlleren Belastung von
27 000 Ibs uberscliritten, d. i. 5 6$  der Maxi- 
malbelastung. Die Curve der mittleren Elasti- 
citatsgrenzen enlfernt sich weiter von der gera- 
den Linie ais die der Bruchbelaslungen; die 
Elasticitatsgrenze und dic Bruchbelastung stehen 
also nicht in directer Beziehung zu einander.

3. Die mittlere Dehnung ist etwa 2 5 $ ;  der
Bruchcjuerschnitt nimmt 63,5 $  von dem ur- 
spriinglichen Querscbnittein. Die Angaben iiber die 
Dehnung sind nicht genau, da viele Probestiibe 
aufserhalb der Marken zerrissen. Die partiellen 
Delinungen zwischen den Marken ergeben im
Mittel 2 0 $ .

4. Die Ergebnisse, welche man bei den auf 
der Drehbank yon 2 " im Durchmesser auf 1U 
bis l 8/*" heruntergearbeiteten Probestaben erhielt, 
sind gunstiger ais dic sub 1 angefuhrten; ilire 
miltlere Bruchbelastung ist 40 500 ibs, d. i. 
800 ibs ( x/g kg pro Quadratmillimeter) mehr ais 
bei den rohen Staben, und sogar bis 1000 Ibs 
mehr ais bei den Staben, aus denen sie gedreht 
worden sind.

5. Die Widerslandsfahigkeit nimmt im um- 
gekehrten Verhaltnifs zum Durchmesser zu und 
zwar in erhohtem Mafse bei den gedrehten 
Staben. Hieraus geht hervor, dafs, im Gegensatz 
zu der herrschenden Meinung, die inneren Tlieile 
des Stabes widerstandsfahiger ais die aufseren sind.

6 . Die mittlere Elasticitatsgrenze betragt:
23 000 Ibs oder 45 ,7%  der Bruchbelastung, fiir die 

von 2 " bis unter 1" abgedrehten Stabe:
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30 000 lbs oder 61% der Bruchbelastuiig, fiir die von 
2" bis iiber 1" abgedrehten Stabe;

27 000 lbŝ j oder 56 % der Bruchbelaslung, fur die 
rohcn Stabe von 2".

Diese Ergebnisse sind theilweise auf die 
Differenzen in den Prflfungsmethoden zuriickzu- 
fflhren. Uebrigens scbeint sehr weit getriebene 
Abdrehung den guten Eigenschaften des Metalls 
zu scliaden.

7. Dic Dehnung der gedrebten Probestabe 
ist mindestens so grofs wie diejenigc der an- 
deren; sie ninnnt in auffallcnder Weise mit dem 
Durchmesser ab, eine Erscheinung, die auch bei 
den nicht abgedrehten Stiiben aufzutreten sclieint.

8 . Die Yerringerung des Querschnittes an 
der Bruehstelle ist bei den gedrehten Staben 
grofser; das mittlere Verhiiltnifs ist 59,1 bezw. 
63,5% .  Die Contraction steht entfernt nicht in 
einem regelmafsigen Verhaltnifs zur Dehnung, 
was auf eine geringe Gleichfórrnigkeit des Metalls 
hindeutet.

9. Bei der Sęhlagprobe wird die Elasticitals- 
grenze bei 21,31 Fufspfd. erreicht, d. i. 0,23% 
von dem Maximalinodul, der 9074 Fufspfd. be- 
tragt. Ist also auch die zur Herbeifiihrung eines 
Bruches nothwendige Arbeit sehr erheblich, so 
bedarf es nur eines aufserst geringen Schlages, 
um eine Deformation hervorzurufen, die bis- 
weilen ebenso nachtheilig wie der Bruch wirkt.

Die auf das k a l tg e w a lz t e  E i s e n  beziig- 
lichen Diagramme lassen nachstehende Sehluls- 
folgerungen zu:

1. Die mittlere Widerstandsfahigkeit der nicht 
abgedrehten Eisenstabe, welche 6 8  600 lbs be- 
triigt, nimmt zu, wenn der Durchmesser abnimmt. 
Von 2 7/i s bis 1" Durchmesser nimmt sie nur 
um 2000 lbs, von 1 bis 5/s" um mehr ais 5000 
lbs zu.

2 . Die Elasticitatsgrenze liegt bei 59 600 lbs, 
d. i. etwa S7 °6 der Brucbbelastung. Obgleich 
die Gurve der ersteren regelmafsiger ais beim 
gewohnlichen Eisen verlituft, so kann man doch 
auch hier noch beobacliten, dafs keine directe 
Beziehung zwischen der Elasticitatsgrenze und 
der Bruchbelastung besteht. Die Curve der 
Dehnungen, die gleichmafsiger und symmetrischer 
verlauft, zeigt, dafs der Durchgang durch die 
Elasticitatsgrenze weniger schroff stattfindet.

3. Die Gesammtdehnung ist gering, 6  % im 
Mittel. Die Ductilitat nimmt nicht mehr mit 
dem Durchmesser ab; der Stab von l 5/ie“ 
zeigt die grofsle Dehnung, niłmlich 8,3

4. In den gedrehten Stiiben von 2" fallt 
der mittlere Bmchmodul von 6 6  900 lbs auf 
65 300 lbs und nimmt mit dem Durchmesser ab, 
aber viel langsamer ais er bei dem gewohnlichen 
Eisen wiichst. Hierdurch wird der Beweis geliefert, 
dafs die Wirkung des Kaltwalzens bis zum Kern des 
Stabes dringt, dessen Bruchmodul nur um 
2 2 0 0  lbs (1 2!$ kg) niedriger ais der des vollen
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Querschnittes und um 16 2 0 0  lbs ( 1 2  kg) liiiher 
ais der desselben, der kalten Walzung nicht unter- 
zogenen * Stabes ist.

5. Die Elasticitatsgrenze fallt in den ge
drehten Staben auf 57 000 lbs im Mittel; sie 
nimmt mit dem Durchmesser ab.

6 . Die Dehnung der gedrehten Stabe bleibt
6

7. Die Querschnittsabnahme in dem kaltge- 
walzten Eisen ist der Dehnung fast proportional, 
d. h. durch solche Behandlung gewinnt das Eisen 
an Homogenitat.

8 . Der mittlere Elasticitatsmodulbei der Sclilag- 
probe ist 90,26 Fufspfund, d. i. 1,8 %  von dem 
Maximalmodul, der bei 5000 Fufspfund liegt. Der 
Masimalmodul ist 56 von dem des gewohn
lichen Eisens, aber der Elasticitatsmodul ist 
4,2mai so grofs ais der des gewohnlichen Eisens, 
d. h. man mufs yiermal so viel Kraft aufwenden, 
um sein moleculares Gefiige zu veriindern.

Werden die kaltgewalzten Stabe au sge-  
g 1 ii h t , so lafst sich zufolge der Diagramme 
das Nachstehende von denselben sagen:

1 . Die Festigkeit wird nahezu auf ihre ur- 
spriingliclie Grofse zuruckgefiihrt. Sie nimmt zu 
in umgekehrtem Verhaltnifs zum Durchmesser; 
sie steigt von 46 300 lbs fiir 27/ic" auf 50 900 lbs 
fiir 1 ".

2. Die mittlere Elasticitatsgrenze bleibt viel 
hoher ais die des urspriinglichen Eisens: 32 000 lbs 
an Stelle von 27 600.

3. Die Ductilitat nimmt eine mittlere Stelle 
zwischen der des urspriinglichen Eisens und der 
des kaltgewalzten Eisens ein; die Dehnung ent- 
spricht etwa 15 %  und ist vom Durchmesser 
unabhiingig.

4. Der Bruchąuerschnitt zeigt gegeniiber dem 
urspriinglichen eine Abnahme um 62,5 % ; die- 
selbe ist unabhiingig von dem urspriinglichen 
Durchmesser und der Dehnung.

5. Der Maximalmodul bei der Schlagprobe, der 
von der Elasticitatsgrenze, der Dehnung und der 
■absoluten Festigkeit abhiingig ist, ist ein mittlerer.

Durch die Ausgliihung verliert also im ganzen 
das Metali einen grofsen Theil der durch das Kalt- 
walzen gcwonnenen Eigenschaften. Es nimmt die 
Ductilitat des gewohnlichen Eisens nicht wieder an, 
behalt aber eine grofsere Zahigkeit und eine 
hohere Elasticitatsgrenze. Die Diagramme der 
ausgegliihten Eisenstabe verlaufen im ganzen 
ahnlich denen der nicht gegliihten Stabe. —

Die Biege- und Torsionsproben lassen ahnliche 
Schlusse fiir das Kaltwalzen und Ausgliilien zu 
wie die oben angefiihrten Proben, doch treten hier 
die Unterschiede in den Eigenschaften minder 
charakteristisch auf.

Aus allen Versuchen des Prof. Thurston lassen 
sich folgende a ll gem e in e  S c h l  u fs fol  ge- 
ru ngen  ziehen :

I. Das Kaltwalzen ruft eine scharf gekenn-
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zeichnete Aenderung in den physikalischen Eigen- 
sehaften des Eisens hervor, namlich:
a) Die Zahigkeit wird um 25 bis 40 %  und das Widcr- 

standsyermfigen gegon Biegung um 50 bis 80 %  ge- 
steigert.

b) Die Elasticitatsgrenzen fiir alle Arten von Beanspruchung 
liegen um 80 bis 125 %  hBlier.

c) Der Elasticitatsmodul bei der Schlagprobe wird um 
300 bis 400 % , und hinsichtlich der Biegung um 
150 bis 425 %  gesfeigert.
II. Das Kaltwalzen bietet weitere Vortbeile 

anderer Al t:
a) Es erzeugt eine gianzende, glatte, von schwarzen 0xyd- 

schuppen voilkommen froie Oberflache.
b) Das Eisen wird genau calibrirt und kann ohne nach- 

herige Bearbeitung zu vorschiedenen Zwecken ver- 
wandt werden.

c) Bei der Bearbeitung ist die Abnutzung der Werkzeuge 
eine geringere ais bei warm gewalztem Eisen, womit 
Ersparnifs in der Handarbeit und der Montagfi ver- 
bunden ist.

d) Die GleichfBrmigkeit in bezug auf die Festigkeit ist 
grofscr ais bei dem gewShnlichen Metali, das in den 
Diagrammen viele Unregelmaisigkeiten, namentlich bei 
der Biegung zeigt.

e) Das Gefiige wird homogener; das specifischo Gewicht 
und die Festigkeit sind gleich von der Oberflache bis 
zum Kern.
III. Diese erhebliclie Zunahme an Festigkeit, 

Elasticitat und Widerstandsfaliigkeit bei der 
Schlagprobe geschieht auf Kosten der Ductilitat. 
Der Maximalmodul bei der Schlagprobe betragt 
jedóch mehr ais die Halfte desjenigen des ge- 
wohnlichen Eisens. Kurz, das kaltgewalzte Eisen 
ist in alleń Fallen vorzuziehen, in denen eine 
bleibende Deformation vermieden werden mufs.

IV. Das kallgewalzte Eisen pafst fiir alle An- 
wendungen, in denen es keiner hohen Temperatur 
ausgesetzt ist, und namentlich fur solche Zwecke, 
bei denen es auf eine hohe Elasticitatsgrenze und 
eine grofse Widerstandsfaliigkeit gegen Sehlag 
ohne Deformation ankommt; in gewissen Fallen 
ist es hierin dem Stahl tiberlegen.

Bei Hauptconstructionstheilen von landwirth- 
schaftlichen Maschinen, bei denen ein mog
lichst geringes Gewicht wunschenswerth ist, kann 
dasselbe Gufsstahl yorlheilhaft ersetzen. Aus 
den Tabellen von Prof. Thurston gelit in der 
That hervor, dafs seine Festigkeit um 15 bis
25 ^  hoher ais die von Stahl ist und dafs es 
sich bei den Sclilagproben ebenfalls besser be- 
wiihrt hat; aufserdem sind die ais Folgę von 
starken Deformationen zuriickbleibenden per- 
manenten Durchbiegungen geringer. Die Theile 
von Mah- und Erhleinaschinen aus kaltgewalztem 
Eisen zeichnen sich durch Regelmafsigkeit in der 
Qualitat und durch hohe Politur aus, wahrend 
das cementirte Metali leicht rostel; auch erleichtern 
sie gegeniiber den aus Stahl gefertigten die Zusam- 
menstellung, weil ihre Dimensionen vollkoimnen 
gleichmiifsig sind.

II.o

Das Kaltwalzen von Stahl wird seit 1884 in 
dem Gautier Department der Gambria Steel Co. 
in Johnstown Pa. betrioben. Die Fabrication er- 
streckt sich auf rundę, quadratische und flachę 
Stabe, namentlich rundę, dereń Querschnitt bis 
auf îooo Zoll ( =  1U mm) Genauigkeit garan- 
tirt wird.

Die Wirkungen auf den Stahl sind ahnlich 
denjenigen, die wir oben bei Eisen auseinander- 
gesetzt haben. Wahrend bei dem Eisen von 
Jones & Laughlins die Festigkeit von 49 000 lbs 
(35 kg) auf 69 000 lbs (50 kg) oder um 40 #  ge- 
steigert wurde, betragt die Zunahme bei Stahl von 
0,30 $  C-Gehalt von 80000 lbs (56 kg) auf 
105 000 lbs (73 kg), d. i. 31 $ .  Thurston zufolge 
nimmt man vorzugsweise extra-weichen Stahl yon 
0,1 C und 0,5 fó Mn, bei dem man die Zahigkeit 
durch das Kaltwalzen um noch mehr ais 31 ^  
erhoht. Diese Wirkung steigert sieli iibrigens 
iiberhaupt mit der Weichheit des Metalls, bei 
schwedischem Eiscn uberschreitet sie 40 f i  und 
erreicht sogar 1 0 0  fó .

Die Cambria Steel Co hat Tabellen Ver6 ffent- 
licht, dic Vergleiche von kaltgewalztem Eisen 
und Stahl enthalten; wir geben nachfolgend die 
iiufsersten Grenzen wieder, in denen die Elasti
citatsgrenze und der Bruchmodul sich bewegen.

Stahl Eisen
Elasticitats-

grenze . 76950 bis 79210 lbs 49 680 bis 49 610 lbs
entsprechend 54,10 , 55,69 kg 34,92 , 34,88 kg
Bruchmodul 110890 „ 111 500 lbs 67 140 „ 69010 lbs
entsprechend 77,97 „ 78,39 kg 47,20 r 48,52 kg.

Es ist ersichtlich, dafs nach dem Kaltwalzen 
die Elasticitatsgrenze des Stalils viel hoher ais 
die Brucligrenze des Eisens liegt und dafs die 
Bruchfestigkeit des Stahls diejenige des Eisens 
um 62 ^  uberschreitet.

Andere Firmen betreiben mit Erfolg die Kalt- 
walzung von Eisen und Stahl in verschiedenen 
Profilen, so die Wilmott & Hobbs mnfg. Co in 
Bridgeport, welche Stahlbiinder bis 180 mm Breile 
und 90 m Lange erzeugt.

Das Walzen bei niedriger Temperatur ist 
iibrigens nichts Neues, namentlich gilt dies fur 
die Feinblechfabrication. Cleveland Brown & Co 
in Akron (Ohio) lassen die rothgliihenden Stabe 
durch Dampf abkiihlen und sie dann wieder 
durch das Walzwerk gehen, wodurch dieselben 
schone blaue und nicht oxydirende Oberflachen 
bekoimne-n. Das Strecken von Federstahl und 
flaclien Drahten geschieht bereits lange auf kallom 
Wege.

Entgegen der Behauptung des »Iromnonger« 
im Jahre 1884, dafs das Kaltwalzen nur in 
Amerika ausgeiibt werde, Iheilte Ehrhardt in 
»Slahl und Eisen« mil,* dafs er auf diesem

* Gelegentlich der Erwahnung jener Zusclirift 
tlifilen wir nachlraglicli nocli aus einem Schreibcn,

I das der Hedaclion damals von Herrn W. Kreuz- 
! pointner in Altoona zuging, naehfolgende Stellen mit:

4
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Wege in erfolgreichster Weise Bandsiigen zum 
Schneiden von Eisen und Stahl (1884, S. 743) 
herstelle. Ebendaselbst wird berichtet, dafs auf 
einem schwedischen Hiittenwerke, Sandvikens 
Jernyerkś, ein Pracisionswalzwerk bestehe, auf

„Gleiclueitig mit diesem sende ich Ihnen per Post 
zwei Stiicke kaltgerollter Bessemerstahlwellen, welche 
Sie wahrscheinlich interessiren werden. (Fur Intor- 
essenteu stehen dieselben zur Ansicht zur Yerlugung. 
D. Ked.) Dieselben sind zwar nur klein, da mir das 
Postgesetz es nicht erlaubte, grofsere Stucke zu schicken, 
doch sind sie ais Anschauungsproben genugend Dieser 
besonders Indnstriezweig wird von der Gainbria Iron
& Steel Comp. in Johnstown, 58 km westlich von 
Altoona gelegen, betrieben. Es ist dies ein bedeuten- 
des Stahlwerk, in welchem Laseben, Stalilschieneii. 
Stahldraht, .Wagenfedern etc. etc. aus Eisen, Bessemer- 
und Herdsiald hergestellt werden und das 5000 
Hann besehaftigt, einschliefslicli der Bergleute in den

welchem Stahlbander his 80 mm Breile und 
0,15 mm Minimalstarke mit garantirler Genauigkeit 
in der Dicke von nicht iiber 0,01 mm ber- 
gestellt werden.

(Schluis folgt.)

Kohlengruben der Gesellschaft, welche sich entweder 
unmittelbar bei den Werken in den umliegenden 
AnhOhen oder doch in naChster Nii.be befinderi. Die 
gegossenen Wellen werden nur ein sechszehntel 
Zoll ihres Durclimessers durcli die Walzen reducirt, 
wodurch jedoch die urspriingliche Festigkeit durch- 
schnittlich 25 000 Pfd. per Quadratzoll erhoht wird. 
Die betreffenden Stucke besitzen eine Elasticitalsgi enze 
von 70000 Pfd. per Quadralzoll und eine Maximal- 
bruch festigkeit von 95 000 Pfd. per Quadralzoll. Deh- 
nung 7 %  in 10 Zoll. Das Materiał findet guten Ab- 
satz fur kleine Wellen etc. in landwirlhschaftlichen 
Mascninen und dergleichen/

Mufseiserne Normal-Qiiersclnvelle der indisclien Staats- 
Eisenbaliiien.

(Mit Zeichnung auf Blatt V II.)

Auf Blatt V II geben wir eine dem »Iron- 
monger Supplemenl« vom 2. Januar d. J. ent- 
lehnte Abbildung der flufseisernen Normal-Quer- 
sehwelle, die von den indischen Staatseisenbahnen 
angenommen worden ist. Dieselbe ist zum Tragen 
einer Sehiene von 41 ,ji  engl. Pfund per Yard 
oder 20,71 kg per laufenden Meter bestimmt. 
Einer weiteren Erliuilerung bedarf die Zeichnung 
kaum; die Schwelle besitzt eine der Liinge nach 
durehlaufende Yerstiirkungsrippe von s/a Zoll 
fenglisch =  9,5 mm Dicke, der iibrige Theil 
wird iu solcher Starkę gewalzt, dafs

die Schwelle ein Gewicht
von .............................69 Pfd. =  31,30 kg

nebst d. Gewicht v. 2 Stahl- 
keilen von je 6 Zoll Lange 1,25 „ =  0.57 ,
, , 70,25 „ =31,87 „

erhalt.
Die Schwelle ist fiir eine Spurweite von 1 m 

herechnet, jedoch kann letztere dadurch erbreitert 
werden, dafs die zwei Stahlkeile auf der iiufseren, 
stalt auf der inneren Seite der Sehiene zwischen 
gesteckt werden. Die Art und Weise der Be- 
festigung der Sehiene geht ebenfalls aus der 
Zeichnung hervor.

Cupolofen mit getreimter Yerbreimung' der Kt)hlenoxydgase.

Das bedeutendste Hindernifs einer vollkom- 
menen Ausnutzung der bei Cupolofen durch 
Yerbrennung der Koks entstandenen Warme liegt 
in der Eigenschaft der Koldensaure, sich in Be- 
riihrung mit gliihender Kohle zu Kohlenoxyd zu 
reduciren, nach der Formel C02 + C == 2CO. Es 
ist infolgedessen anzunehmen, dafs bei Cupolofen 
mit nur einer horizontalen Diisenreihe die iiber 
derselben befindlichen gliihenden Koks zur Kohlen- 
oxydbildung wesentlich beitragen.

Die Erkenntnifs dieses Umstandes fiilirte zu 
Cupolofen mit zwei-flbereinander liegenden Form-

reihen, dereń obere jedenfalls den Zweck hat, 
die durch Reduction entstandenen Kohlenosydgase 
wieder zu entziinden. Es befmdet sich diese 
zweite Formreihe meistens 400 bis 700 mm iiber 
der ersten(z. B. beim Ireland-oder beim Ilamelius- 
Ofen), somit in einer Entfernung, wo die Tem
peratur der herunlersinkenden Massen noch sehr 
hoch ist, jedenfalls hoher ais jdll Entziindungs- 
temperatur des Koks. Es kann daher der ein- 
tretende Sauerstofl aufser Wiederverbrennung der 
Kohlenoxydgase auch die Entzundting des Kohlen- 
stoffes bewirken. Die Folgę davon ist, dafs die
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Schmelzzone vergrofsert wird, dic Production in 
der Zeitcinheit zu nimmt, aber iiber der zweiten 
Forrareibe dic Reduction der Kohlensaure hochst 
wabrscboinlich wieder beginnt.

Auf Grund dieser Voraussetzung lag cs nahe, 
folgenden Schlufs zu ziehen:

„Rei jedem Cupolofen mufs cinSchnittcc (siche 
Fig. 1) vorhanden sein, iiber dem dic herunter- 
sinkenden Massen noch nicht die Enlziindungs- 
temperaturdeszurSchmelzung verwandten Kohlen- 
stolTes erreicht haben, dagegen die aufsteigenden 
Gase noch warm genug sind, um bei Luftzutritt 
sich zu cntziinden."

Es wird somit ein iiber diesem Qucrschnitt 
eingefiihrter Luftstrom eine blaue Kohlenosyd- 
gasflannne hervorrufen, ohne den Kohlenstoff 
selbst zu entziinden.

Wenn jedoch dieser Luftstrom in einer hori- 
zontalen Diisenreihe eingefiihrl wiirde, so wurde dic 
Verbrennung der Kohlenoxyde auf einen Quer- 
schnitt concentrirt werden, es konnte hier lcicht 
allmahlich die Temperatur bis zur Entziindung der 
Kobie steigen. Sobald aber in einer ferhaltnifs- 
miifsig bedeutenden Hohe iiber den unteren Wind- 
formen der Kohlenstoff ganz oder theilweise ver- 
brennt und das Eisen zu schmelzen beginnt, trifft 
der unten eintretende Wind wenig oder gar kein 
Bretanniatorial vor den Formen und blast un- 
fehlbar die heruntersinkenden halb geschmolzenen 
Massen kalt.

Aus diesem Grundę ist der Oberwind von 
dem Unterwind verschieden. Um die erzeugte 
Warnie nirgends zu concentriren, umfafst der- 
selbe eine ca. 1500 mm breite Ofenzone und 
wird durch eine (z. B. spiralformige) Reihe vieler 
kleiner Diisen eingefuhrt. Seine Pressung ist 
auch von der des Unterwindes verschieden, iiber- 
haupt seine ganze Anordnung der einer Wind- 
zufiihrung bei Gasfeuerungen ahnlich.

Dies sind die Grundprincipien der auf neben- 
stchcndcn Skizzen dargestellten Cupolofencon- 
struction von Greiner & Erpf in Ghisnovoda 
(Utigarn). Fig. 1 zeigt einen Langsschnitt, Fig. 2  
die iiufsere Ansicht. Der Unterwind wird ganz so wie 
bei anderen Cupolofen zugefiihrt, der Oberwind 
hingegen durch einzelnc kleine Diisen, dereń jede 
nach Abschraubung des Yerschlufsstiickes ver- 
stopft werden kann, so dafs der richtige Quer- 
schnitt cc, der bei yerscbicdenen Koks verschieden 
boch liegt, nach einigen Schmelzungen leicht ge- 
funden wird. — Es mufs dic erste der oberen 
Diisen durch den Glasverschlufs blau leuchtcn, 
citi Zeichen, dafs blofs Gase brennen. Dic 
Pressung des Obcrwindes ist auch bestimmt und 
wird durch dic Drosselklappen ein fur allemal 
fixirt. —

Es eriibrigt uns noch, zu untersuchen, ob 
und inwiefern der Schmelzprocefs durch diese 
Art Wiiidfuhrung modificirt wird. Bei Cupolofen

mit einer oder zwei Diiscnreihen erreicht man 
eine desto vollkommenere Vcrbrennung, jc rascher 
die Schmelzung erfolgt. Es ist dies natiirlich, 
da, je mehr Sauerstoff eingeblasen w ird , desto 
weniger Kohlenoxydbildung eihtritt. Je vollkom- 
mener aber die Verbrennung vor den unteren 
Diisen ist, und je weniger Reduction eintritt, 
desto oxydirender ist die Gasatmosphare, durch 
welche das fliissige Eisen tropft. Es ist infolge
dessen moglich, dafs vollkommcne Verbrcnnung 
in der Schmelzzone unter Umstanden unangcnehui 
werden kann wegen des damit verbundenen hohe- 
ren Abbrands des Eisens und dessen Bestandtbeile.

Bei einem Ofen mit zweiorlei Windfiihrung 
ist dic vollkommene Yerbrennung in der Schmclz-

Fig. I. Fig. 2.

zone durchaus nicht nothig, da ja die Kohlcn- 
oxydgasc Gclcgenheit finden, in holieren Regioncn 
ihre Wiirmc abzugehen, somit wird eine stark 
oxydirende Atmosphare in der Schmelzzone gar 
nicht angestrebt. Yielmehr soli vor den unteren 
Formen hauptsachlich Kohlenoxyd entstehen.

Vor dem Oberwind verbrcnnen nun dicsc 
Kohlenoxydgase, cs entsteht hier  die kohlensaure- 
und saucrstotTreiche Atmosphare, da sie jedoch 
weder geschmolzenes Eisen noch gluhende Kobie 
antrifTt, ist anzunehmen, dafs die oxydircnde 
Wirkung bedeutend verringert wird und das Eisen 
durch diese Schmelzmethode kaum unvortheil- 
hafteren Einfliissen unterworfen wird, ais durch 
andere Cupolofen. —
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Die Construetion ist in Oestcrreich - Ungarn 
und auch in Dcutschland berciLs an vielen Stellen 
in der l ’raxis eingefiihrt und zwar iiberall mit 
hestem Erfolge. Es sei uns gestattet, einige der 
Bclriebsergebnisse mitzutheilen.

Ein von der osterreichischen alpinen Montan- 
Gcsbllsebaft erbauter Ofen von 800 nim Durch- 
messer ergnb in 1 2  nacbeinander folgenden 
Schmelzungen, bei denen je 70 bis 145 metrische 
Gentner, im ganzen 1100 mctrische Centner 
Eisen gesetzt worden sind, einen Yerbrąiich yon 
5,01 kg besten westfaliscbęn Koks auf 100 kg 
Eisen-Eiusalz und damit eine durchsohnittliche 
Ersparnifs von 33 fó gegenuber dem frtiłieren

Consum. An Fiillkoks wurden bei jeder Sctiincl- 
zung 300 kg venvandl, wie dies auch anderen 
Oefen von glcichem Durchinesscr und gleicher 
Formhohe entsprieht. Das gesclnnol/.cne Eisen 
war yon in jeder Hinsieht befriedigender Qualitat.— 

Die von anderen Seiten nach dem Umbau 
vorbandener Ocfen nach dcm System Greiner & 
Erpf iiber den Koksverbrauch (ohne Fiillkoks) 
gemachten Angaben sind 4,14, 4, 5,732, 4,5 
Dabci wird allgcmein dic Qualit;it der Gufswaarc 
ais gleięhwertlfl gcgeniiber der vor dem Um
bau erzeugten angegeben und von einer Seite 
bemerkt, dafs die quantitativc Leistungsfahigkeit 
des Ofens gestiegen sei.

Ueber eine scliiiclle uiitl scliarfe Metliode zur gewielits- 
analytisclien Bestimimiiig’ des Maiigaiis im Spiegeleisen und 

Ferromaiigau.
Yon Dr. Friedr. C. G. Miiller.

Dic Hiitten und Handclshauser, welche 
Spiegeleisen nach seinem Gehalt an Mangan 
kaufen oder vcrkaufcn, wissen iiber die bei 
Controlanalysen seitens verscbiedener Chetniker 
zii Tagc tretenden Unterscbicde der erlialtcnen 
Manganwcrthc seltsarne Dinge zu berichten.

Abwdichungen bis zu 0,5 fó sind ganz ge- 
wolmlich, solehe von 1 bis '2 $  und dariiber 
nicht scltcn. Bei diesen Erfahrungen wurde es 
allgemein mit Frcude begriifst, ais sich auf An- 
regung von analytischen Chemikern vor 2  J /2 
Jahren eine Mangancommission bildete, mit der 
Aufgabc, eine gute und praktische Normalmcthode 
zur Bestiinmung des Mangans in seinen Ęisen- 
legirungen auslindig zu machen. Ob diese 
Commission sieli bereits fiir eine bestimmte Me- 
tliode cntschiedcn und wie weit dic erforder- 
lichen Vorarbeiten gedielicn, ist mir nicht bekannt 
geworden. Aus ihrem Programm* moc lite ich 
aber den Passus C: „dic grofstc zuliissigc Diffe- 
renz zwischen 2 Analysen soli 0 ,5$  Mn be- 
tragen“ , icdiglich deshalb hervorheben^ weil er 
indirect bestatigt, dafs diese weite Fehlergrenze 
dennalcn vielfacb iiberschritten wird.

Wenn wir yon Diffcrenzen sprechen, so 
blciben selbstredend solcbc ausgeschlosscn, 
welche in mangelhaft pulverisirten Durchschnitts- 
proben, sowie in Verseben, Ungeschicklichkeit 
oder Gewissenlosigkeit ihre Erklarung findch. 
Es handell sich vielmclir um solehe, welche in 
der analytischen Methode begrundet sind.

Diese DifTereuzcn pflegen bei wiederholten

* »Stabl und Eisen* 1883, Seite 488.

Controlanalysen in dcm namlichcn Sinn auszu- 
fallen, so dafs man die Angaben des einen 
Chctnikers durch Multiplication mit einem bc- 
stimmten Factor auf dicjenige des andfcrn redu- 
ciren kann. Aus ineiner gcwolnilichcn Erfah- 
rung kann ich in dieser Hinsiclit iiber einen 
Fali berichten, dessen Ver6 ffentlicłiung nicht un- 
interessant sein diirfte.

Ein chemisch - analytisches Instilut, welclics 
in dem betreffenden Lande ais autoritativ gili, 
findet in Siegerlander Spiegeleisen titriinetriscb 
constanl 2 $  weniger Mangan, ais ich in guler 
Uebcreinstinmiung mit anderen deutschen Ciicmi- 
kern mittelst Gewichtsanalyse herausbringe. in 
einem speciellen Falle halte ich 11,42 nach der 
unten zu beschręibenden Methode 1. ermittelt, 
wahrend man driiben auf 9,5 $  titrirte. Ueber diese 
befremdliche Differenz spricht sich der Leiter des 
Instituts dem Abnehmer des Spiegeleisens gegen- 
iiber in einem Briefe aus, dessen Copic mir \orliegt. 
Es heifst darin in wortlicher Ucbersetzung:

.Ich  habe zuerst die Bestiinmung durch 
Titrirung wiederholt und genau denselben Werth 
wiedergefunden; dann habe ich dic Metliode 
mittelst Annnonacetat und Brom angewandt: 
Diese gab mir 12,! 6  % ais Mangangehalt.“ Weiter 
wird berichtct, dafs man aus Geiniscbcn von 
Eisenchlorur und titrirtem Cbamaleon genau die 
richtige Manganmenge durch Titrirung gefunden: 
,Die Titrinnethode ist also esact, und man mufs 
annebmen, dafs, wenn die Ammonacetat-Brom- 
Methode hier abweichende Werthe giebt, das 
Spiegeleisen eins oder mehrere Metalle enthalt, 
welche nicht durch Aufkochen mit Acetat gefiillt
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werden, aber durcli Broln mit dem Mangan 
fallen. Dies oder diese von Brom mit dem 
Maiigauoxyd gefaliten Metalloxyde abzuscheideu, 
habe ich mieli bis jetzt vergeblieh bemiiht. “ (!) 
„Eins aber ist sicher, das Oxyd ist nicht rein, 
denn seinc Lósung in SalzsaurS ist griingelb, 
statt farblos oder rosa.“ Daran schliefsl sich 
das Salomonisclie Resumć : „Wenn Sie in
in Ibrem Spiegcl das ais Mangan annehmen 
wollen, was sich nach Entfernung des Eisens 
durch Ammonacetal mittelst Brom niederschlagt, 
dann ist der von Ibrem Verkaufer gefundene Ge- 
halt richtig; aber das gefiilltc Oxyd ist nicht 
ręinęs Manganoxyd, da es eine griine Losung 
giebl.c Seitdem sind 3/.t Jahr verflossen, die 
Welt hat noch nichts Genaueres iiber das neue 
Element erfahren, von dem iiber 2 $  im Spiegel- 
eisen stecken sollen, gleichwohl aber ist noch kiirz- 
licli in dem betreffenden Laboratorium ein Spiegel- 
eisenals 8 °procentig befunden worden, aus dem ich 
gewichtsanalytisch 10,5$ chemisch reineri Man- 
gans abgescbieden, in Uebereinsliinmung mit 
den Ausmittelungen anderer deutschcn Cheiniker.

Diese und andere Erfahrungen veranlassen 
mich, die nachfolgenden wissenschaftlichen Unter- 
suchimgen iiber die gewichtsanalytisclie Beslim- 
mung des Mangans im Spiegeleisen und Ferro- 
inangan der Oeffenllichkeit zu iibergeben. —

Weit entfernt, die Bedeutung der auf die 
titrimetrisebe Manganbestiinmimg gerichtcten Ar- 
beiten in Abrede zu stellen, und iiberzeugt, dafs 
mehrere dieser Methoden in den Handen der 
Ghemikcr, welche sie ausgearbeitet oder doch 
genau sludirt haben, richtige Werthe liefern, 
habe ich mich doch bei meinen Arbeiten aus- 
schliefslich fiir die Gewichtsanalyse entschieden, 
da diese jedenfalls den principiellen Yorzug hat, 
absolut und in sich selbst controlirbar zu sein.

Das gewogene Mn3Oi, welches man in Sub- 
slanz vor sich hat, kann man auf seine Reinheit 
priifen und weifs dann unbedingt sicher, wieviel 
Mangan in der eingewogenen Probe mindestens 
entlialten waren. Andererseits kann man sich 
durch scharfc ,qualitative Reactionen von der 
Vollstandigkeit der Fallungen uberzeugen. Wenn 
hingegen bei der Mafsanalyse, von der riehtigen 
Titerstellung ganz abgesehen, die Reaction nicht 
genau nach der auf dem Papier stehenden 
chemischen GJcichung verlauft, so giebt es kein 
Mittel , sich davon Kennlnifs zu verschaffen 
aufser einer gleichzcitigen Gewichtsanalyse. Nun 
bringt aber gerade das Mangan in seiner Neigung, 
unbestiinmtc Gemische seiner eigenen und fremden 
Oxyde zu bilden, eine uncontrolirbare Fehler- 
ąueile in die am meislen angewandlen Titrir- 
methoden. In dieser llinsicht ist die im vorigen 
Decemberhcft des »Stahl und Eisen« veroffent- 
lichte werthyolle Arbeit Reinhardts besonders 
lehrreich.

Eine brauclibare mafsunalytische Methode

soli aber vor allem auch Zeit und Arbeit sparen 
und womoglieh nur solche ManipulationejS crfor- 
dern, auf welche man den Laboratoriumsdiener 
einuben kann. Nach dieser Richtung hin blciben 
aufser der colorimelrisclieu Methode, welche iibri- 
gens fiir Spiegeleisen yersagt, sammtliche hinlcr 
billigen Anforderungen und, was die Hauplsaehp 
ist, auch hinter einer guten Gewichtsanalyse weit 
zuriick , wic der Verfolg unserer heutigen Ab- 
handlung zeigen wird. —

Es soli nunmehr erst eine iiltcre, von mir 
lange Zeit befolgte Methode besclirieben werden, 
wie man sie iihnlich in den meislen Lubora- 
lorien zu der gewichlsanalytischen Bestiminung 
des Mangans in Anwendung bringt. Es handelt 
sich also nicht um eine neue Methode, sondern 
um Mittheilung der Bcdingungen, welche nach 
meiner Praxis innezulialten sind, um moglichst 
schnell zu einem genauen Resultat zu kommen; 
aufserdein scbliefsen sich daran einige geuaue 
Versuche zur Feststellung der Felilergrcnze.

A e l t e r e  M e thode .
In einem 400 ccm fassenden Becherglase 

werden 1,02 g Subslanz mit 16 ccm Salzsaure 
( 2 0 $ )  und 5 ccm Salpclersaurc ( 3 0 $ )  je nach 
der Feinheit der Probe 5 bis 15 Minuten gc- 
kocht, wobci das Glas mit einer enlsprechenden, 
kaltes Wasscr cnthaltenden Kochflasche ztigc- 
deckt ist.

Die Losung spiilt man mitsammt dem 
graphillialtigen Riickstand, welcher sich bei viel- 
facher Priifung ais manganfrei erwies, mit 
900 ccm kalten Wassers in einen birnforrnigen 
Kolben von etwa 2 1/-2 1 Fassung. Man neutra- 
lisirl dieselbe unter starkem Schiiltcln mit einer 
kaltgesattiglen Losung von Natriumcarbonat, 
welches man schliefslich recht vorsichtig hinzu- 
fiigt, bis sich plotzlich ein dicker Niedersclilag 
bildet. Durch Zusatz von Salzsaure in 5 zu 5 
Tropfen wird das Eisenoxydhydrat soeben wieder 
in Lósung gebracht, darauf 1 ccm Eisessig und
5 ccm einer 50$-Losung yon Natriumacetat 
zugesetzt. Der Kolben kommt nun direct iiber 
die volle Flamme eines achtstrahligen Bunsen- 
brenners. Das Eisenosydhydrat fallt schon beim 
Erwarmen und wird nur wenige Sekunden gc- 
kocht, Das Ganze giefst man darauf in einen 
bereit stehenden Literkolben. Die Fliissigkeil 
wird nahezu bei der Markę stehen. Um die 
Differenz abzulesen, hat man den Kolbenhals von 
der Markę aus nach oben und unten von 10 zu
10 ccm getheiit. Sofort filtrirt man durch ein 
grofses Faitenfilter in einen ■ Literkolben ab, 
dessen Hals ebenfalls iiber und unter der Markę 
in Intervalle von 3j4 . 1 0  ccm getheiit isl, bis 
die Flussigkeit den namlicheti Slrich erreichl, 
wie vorher im Literkolben. Das Filtriren geht 
in einer Minutę vor sich, so dafs sich die Flussig- 

I keit dabei nur um 6  Grade abkuliłt.
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Das Filtrat wird sofort in einer Porzellan- 
schale iiber starker Flamme auf 250 ccm einge- 
dampft, darauf in ein Recherglas gegossen und 
noch koehend heifs mit 5 ccm Natriumacelat 
und 80 ccm Bromwasser versctzt. Nach einer 
Yiertelstundc kochl man auf, worauf das Mangan 
Yollstandig gefallt ist.

Der auf einem 10 cm-Filter annahernd aus- 
gewaschene Niederschlag, welcher sich ungemein 
rasćli abiiltriren litfst, wird mit dem Filier 
feucht in einen Plalintiegel gebrachl und schliefs- 
lieh bei Luftzutritt gegliiht. Nunmehr wird er 
in dem Glase, worin er entstanden, in moglichst 
wenig Salzsaure unter ICochen gelost, die auf 
etwa 30 ccm verdiinnte Losung mit Ammon 
und Ammoniumcarbonat iibersattigt und 5 Murat 
ten gekocht. Nach kurzem Stehen wird der 
Niederschlag von Mangancarbonat auf ein 
doppeltes Filtrum gesammelt, feuchl mit dem 
Filter in den Plalintiegel gebracht, unter Luft
zutritt gegliiht und ais Mn3 0,t gewogen. Die 
Halftc der erhaltenen Centigramme ist nun gleich 
den Manganprocenten.

Das Filtrat von der Bromfiillung , wie das- 
jenige der Garbonatfallung, wird durch Schwefel- 
ammonium auf etwa ungefalltes Mangan gepriift. 
Ich habe hierbei im ersteren Filtrat niemals, 
im Filtrat der CarbonatfSllung nur ausnahins- 
weise Spuren von Mangan nachweisen konnen.

Die Dauer einer solchen Manganbestimmung 
betragt etwa 3 Stunden. Da diese Zeit aber 
nur zum geringen Theile dui-ch Arbeit ausgefullt 
ist, kann man bcquem 3 Analysen nebeneinander 
ausfiihren. Das Auskochen des Eisenoxydhydrats 
im Glaskolben uber freier Flamme diirfte man- 
chem neu aber auch gewagt erscheinen. Ich 
kann es indessen auf das beste enipfehlen. Alle 
Kolben und Kochflaschen, welche den ersten 
Yersueh uberdauern, bleiben auch in der Folgę 
heil. Ich benutze in der Weise seit 5 Jahren 
thatsfichlieh den namlichcn Kolben zu nahezu 
tausend Acctatfallungen. Die Birnform bietet 
ganz besondere Sicherheit, namentlich auch, 
weil man den Kolben auf einen Kranz setzen 
mufs und also eine Yerletzung durch Sandkorner 
nicht stattfinden kann. Man braucht bei freier 
Flamme d rei mai weniger Zeit ais bei Anwen- 
dung des Drahtnetzes. Nebenbei bemerkt, geht 
auch das Eindampfen des Fillraits im Kolben 
uber freier Flamme ebenso rasch und ćikono- 
rnisch vor sich, wie in einer Porze!lanschale. —•

Gehen wir nunmehr an dic Pnifung der 
beschriebenen Methode. Was zuerst den rela- 
tiven Fehler betrifft, so mufs ein Plus oder 
Minus yon 2 Mili igram men bei dem zu wagen- 
den MjOt das Resultat um + 0 ,1  *6 fehlerhaft 
machen. In der Prasis wird diese Grenze nach 
rneinen Beobachtungen nicht iiberschritten, d. h. 
Parallelbeslimmungen stimmen bis auf 0,1 
iiberein, auch ohne minutiose Sorgfalt.

Schwieriger isl die Frage, ob die erhaltenen 
Werthc auch absolut genommen richtig sind. 
Die Methode birgt zwei Fehlercjucllen. ‘ Erstens 
enthalt der gewogene Niederschlag aufser Mn3 O.t 
noch geringe Mengen anderer Metalloxvde. Zwei- 
tens bleibt bei der partiellen Fillration etwas 
mehr ais ein Viertel des Mangans bei dem aus- 
gefalllen Eisenosydhydrat.

Indem ich mich unter Hinweis auf die unten 
folgenden Untersuchungen hier auf nur kurze Mil- 
theilung der aus meinen zalilreiclien Beobach
tungen gewonnenen Resultate beschranke, sei 
zuerst constatirt, dafs der gewogene Niederschlag 
bei einer Spiegeleisenanalyse 4 bis o mg Feg Oa 
und 2 mg Ca O enthalt. Das Resultat ist dern- 
entsprechend um 0,3 % zu hoch. Aufserdem 
enthalt es Co, NiO, bei Siegerlander Spiegel 4 
mg. Somit betragt bei Siegerlander Spiegel der 
erste Fehler 0 ,5^*.

Der aus der partiellen Filtration herriihrende 
Fehler wurde durch folgende 3 Yersuche fest- 
gestellt. Die beiden ersten sind synthetisch. Zu 
dem Zweck slellte ich chemisch reines Mn30.i 
in der Weise dar, dafs das bei Analysen erhal- 
tene Roh-Mn30.i von Eisen, Cobalt und Nickel 
befreit und aus der Losung das Mangan mit 
Schwefelammon gefallt wurde. Das gewaschenc 
Schwefel mangan wurde mit stark verdimnter 
Essigsaure kall digerirt und die erhaltene klarc 
Losung nach dem Kochen mit Ammoniumcarbo
nat gefallt und der Niederschlag gegliiht. Feiner 
benutzte ich steirisches Frischeisen, welches 
neben 0,1 % Mn nur Spuren von Ga, Co, Ni, 
Cu enthielt.

V e r s u ch  I. 1,7 g Frischeisen werden 
nach Zusalz einer salzsauren Losung von 
0,3197 g reinem Mn3 O.1 genau wie eine Spiegel- 
probc behandelt. Es mussćn also rechnungs- 
mafsig resultiren s/ i . 0,3197 =  0,2398 g Mn30.j; 
dazu noch 1,7 mg aus dem Eisen macht zusam- 
men 0,2415 Mn. Das gefundene Roh-Mn30,t 
wog 0,2622. Darin 3,8 mg Fe203, bleibt 0,2402 
reines Mn3Oi. Ais Spiegeleisen gedacht entluilt 
die Mischung 12,07 r;'o , wahrend 12,01 fo ge- 
funden wurden. Fehler: — 0,04fó . —

Y e r s u e h  II. 1,7 Frischeisen zusammen 
mit 0,1863 reinem Mn30.j. Daraus miissen

* Eine Bemerkung uber die Anwendung von Na- 
triurncarbonat an Stelie des Ammoniumćarbonats zur 
Frdlung des Mangans durfte um so mehr am Piat ze 
sein, ais dies Reagenz vielfach im Gebraucli. Der 
hierdtirch erzougte Niederschlag hiUŁ , wie auch bei 
Fresenius zu lesen, hartriackig Alkali zuruek. leli 
habe bei 2 Yersuchen den Niederschlag dreimal durch 
Decantiren, dann seclismal auf dem Filter mit kochen- 
ilem Wasser gewaschen: trotzdem enthielt das ge- 
gluhte MnsOt soviel 'A lkali, dafs der Mangangehalt 
dadurch um 0,40% resp. um 0,55% zu hoch ausfiel, 
was also mit obigen 0,5% nicht weniger ais ein Pro
cent ausmacht Das nalronhaltige, gegluhte Mn* Oj 
scheint infolge einer Frittung schwarzbraun, wahrend 
reines Mu* Oj ockergelb aussehen mufs.
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resultiren 0,1414 M113O4. Man fand 0,1425 
Roh-MnsOł; darin 4,0 mg FeaOa ; also 0,13S5 
rcines Mn304. Ais Spiegeleisen gedacht cntlmll 
die Mischung 7,07^  Mn; herausgebracbt sind 
G,92 °6. Febler: — 0,15. —

V e r s u c h  III. Bei einein Spiegeleisen, 
dessęn Yollstiindige Analyse unter Yersuch X I 
zu finden ist, wurde erstens aus den 3/.t 1 des 
Fiitrats die ITauptmenge des Mangans (a) gefallt. 
Den Rest des Fiitrats fing man besonders auf 
und wusch den Eisenniederschlag unter Auf- 
nihreu fflnfmal mit kochendem Wasser. Aus 
dem auf 100 ccm eingedampften Filtrat und 
Wascbwasser wurde die Portion (b) ausgeschie- 
den. Der gewasebene Eisenniederschlag wurde 
in Salzsaure geliist und von ńeuem gefallt. Aus 
dem stark eingedampften Filtrat erhielt man 
lnittels Schwefelammonium die Portion (c) reines 
M113 O-i.

a b c
Roh-Mns Oj . . 0,4094 0,1394 
, /Fez Os . 0,0052 0,0016 
ualm l Go Ni O . 0,0052 0,0030
Reines Miv‘ Ol , 0,3990 0,11548 0,0012

Es bereclinet sieli aus:
(a) Mn =  19,95 

(a +  b +  c) Mn =  20,07 
Differenz =  0,12

bildete Eisenniederschlag mit etwa 10 Tropfon 
Salzsaure zum Yerschwinden gebracbt. Ilierauf 
kocht man iiber directer Flamme nach Zusatz 
von 1 ccm Eisessig und 5 ccm Ammoniumacelat 
auf und giefst den Kolbeninhalt ohne Verzug in 
einen Halbliterkolben, dessen Hals von 5 zu 5 
ccm iiber und unter der Markę getheilt ist. Die 
Fliissigkeit wird ganz nahe der Hauptmarke 
stehen. Nun filtrirt man durch ein Faltenfilter wie 
oben s/4 des Ganzen ab. Das miifsten eigenllich 
375 ccm sein. Ich habe aber mit Riicksicht aut' 
die Temperaturerniedrigung von 9 0 °  auf 8 0 ° ,  
sowie das etwa 1 ccm betragende Yolum des 
Eisenoxydhydrats dic Hauptmarke 371 ccm ent- 
sprechend angebracht. Der Hals dieses Kolbens 
hat aufserdem eine Theilung fiir 3/.j . 5 ccm.

Das noch 8 0 °  heifse Filtrat kommt in ein 
breites sogenanntes englisches Becberglas; man 
fiigt 5 ccm Wasserstoffsuperoxyd hinzu und iiber- 
siittigt unter Umriihren mit Ammoniak, wodurch 
sich das Mangan sofort ais ein bellbrauner 
schwerer Niederschlag abscheidet. Das Glas selzt 
man ohne weileres auf ein stark geheiztes Sand- 
bad, koebt J /2 Minutę und filtrirt, was wegen 
der giinstigen Beschaffenheit des Niederschlags 
selbst auf glatten Filtern ungemein rasch geht. 
Der Niederschlag lafst sich leicht Yiillig aus dem 
Glase reiben. Nach kurzem Waschen wird er 
mit dem Filter feuclit in einen Platintiegel ge- 
tlian und unter Luftzutritt gegliiht. Durch Auf- 
stellen auf eine Kupferplatte bewirkt man eine 
rasclie Erkaltung des Tiegels, so dafs man 5 
Minuten spater wagen kann.

Diese ganze Analyse einer fein pulverisirlcn 
Probe fiihre ich in 45 bis 50 Minuten aus.

W ir treten nunmehr in eine genauere Unter- 
suchung iiber die Genauigkeit der bescliriebenen 
Methode ein. Falls keine Fehlerąuellen vorhan- 
den sind, ist die Hiilfte des Gewichts vom er- 
haltenen Mn3 0 .t in Centigrammen, gleich dem 
Mangangehalt in Procenten. Nun aber ist offen- 
bar, dafs auch bei diesem Verfahren die niim- 
lichen beiden Fehlerąuellen Einfiufs haben, welche 
wir bereits bei der alteren Methode verfolglen; 
eine positive durch das Vorhandensein fremder 
Substanzen im gewogenen Mnj Oj, eine negative 
infolge der partiellen Filtration. Was die erstere 
anbelrifTt, so kommen ais im Roli-Mns O4 vor- 
handene Stoffe in Betracht: Eisenoxyd, Kobalt 
und Nickeloxydul, sowie Kalk. Die Bestimmung 
dieser Stoffe geschielit in folgender Weise. Man 
liist den gew’ogenen Niederschlag in einem kleinen 
Becherglase mit 5 ccm Salzsaure und kocht einige 
Minuten, wobei das Glas mit einer kleinen Koch- 
flasclie, welche kaltes Wasser enthalt, 'zugedeekt 
ist. Die Losung wird mit etwa 10 ccm kalten 
Wassers verdiinnt, durch Ammoniumcarbonat 
iibersattigt und der entstandene Niederschlag 
durch tropfenweis zugesetzte Salzsaure zum Yer- 
schwinden gebracht. Nach Zusatz yon 10 Tropfen

Die vorstehenden Versuche I bis III beweisen, 
dafs die partielle Fiillung einen kleinen Febler 
von 0 ,1^  veranlafst. Da dieser jedocli negativ 
ist, so gelangen wir zu dem Ergebnifs, dafs 
man von dem nach der bescliriebenen Methode 
erhallenen Manganwerth 0 ,2  <}o in Abzug zu 
bringen hat, um den Mangangehalt mit Einschlufs 
des Go, Ni richlig zu erhalten. Bei Siegerlander 
Spiegeleisen sind fur Co, Ni 0,2 abzurechnen, 
mithin im ganzen 0 , 4 ^ .  Das so erhaltene 
Resultat ist relativ, wie absolut genonunen auf 
0 ,1  ^  genau. —

Neue Methode.

Ais Reagenzien kommen inVerwendung aufser
20 ^  Salzsaure, 30 % Salpetersaure, 10 % 
Ammmonliąuor und Eisessig eine yollstandig ge- 
sattigte, mit 1/i  Ammonlicjuor versetzte Losung 
von Ammoncarbonat. Ferner eine Losung von 
Ammoniumacetat, dadurch erhalten, dafs man 
Eisessig mit Ammonliquor neutralisirt. Endlich 
eine 2,5 Jo bis 3 % Losung von Wasserstoff- 
superoxyd; dieselbe ist chemisch rein kauflich 
und lafst sich nach Zusatz von etwas Salzsaure 
beliebig lange aufbewahren.

Wie bei der alteren Methode werden 1,92 g 
Substanz in 10 ccm Salzsaure und 5 ccm Sal
petersaure geliist, wie oben beschrieben. Die 
Losung wird mit 430 ccm kalten Wassers in 
den Birnkolben gespiilt, mit Ammoniumcarbonat 
Yorsichtig iiberneutralisirt und der anfangs ge-
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Ammoniutnacetat wird aufgekocht, wobei sieli 
das Eisenoxydhydrat ausscheidet. Das Filtrat, 
ohne das Waschwasser, erhiilt 5 Trop fen Schwefel- 
aiimión und ebensoviel'Eisessig,. wo.rauf es einige 
Slunden zur Ausscheidung von Co, NiS slehen 
bleibt. Zur Bestimmung des Ca O wird in der 
vom Co, NiS abfiltrirten LSsung alles Mn mit 
Sc.hweFelammonium gefallt, abfiltrirt, das Filtrat 
zur Trockne gebracht, gegliiht, und der Riick- 
stand mit wenigen Tropfen salzsaurehaltigcn 
Wassers aufgenominen und der Kalk ais Oxalat 
gefallt.

Im folgenden ist auf den Kalk keine Riick- 
sicht genommen. Bei 5 Spiegeleisenanalysen 
erhielt das RoH-Mng O4 je 1,8 bis 3,0 mg Ca O. 
Die Correction hinsichtlich des Kalks betragt dem- 
nach 0 ,1 2  .

Die folgenden Versuehe IV bis X, aus denen 
sowohi die Menge des Fe->03 und Ni, CoO, ais 
auch das dureh die partielle Filtration veranlafste 
Manco erkannt wird, sind ganz analog dem 
obigen Versueh III angestelH. Unter (a) stehen 
die Werthe, welche den zucrst abgelaufenen s/.i 
des Filtrats entsprechen. Unter (b) stellt das 
Mn* O.t vom Reste des Filtrats und dem
Waschwasser. Unter (c) das nach der zweiten
Fiillung mittels Schwefelammonium erhaltene, 
um 1j.t vergrofserte reine Mn3 0,t.

V e r s u c h l V .  S i e g e r l a n d e r  S p ieg e le i s e n .

a b c
Roh-Mns O* . . . 0.1884 0,0654
, . V Fes Os'. . 0.0040 0.0009uann f  Go N i 0  . 0|0040 0 |00q6

Reines Mm Oj . . 0.1S04 0'0639 gpnr

Es berechnet sich aus:
(a +  b +  c) Mn =  9,16

_________ (a) Mn =  9.02
Differenz =  0,14

Dieselbe Probe gab bei zwei Controlanalysen 
0,1894 und 0,1885 Roh-Mns O4 .

V e r s u c h V .  S i e g e r l a n d e r  Sp iege le isen .

a b c
Roh-Mm Oj . . . 0,2220 0,0747 
, . FesOa . 0,0068 0,0018
lialm i Coi Ni O 0,0046 0,0021
Reines Mns Oj . . 0,2106 0,0708 0,0068

Es berechnet sich aus:
(a + b +  e) Mn =  10.81

__________ (a) Mn =  10,5:5
Differenz =  0,18

Der Niederschlag erlnelt durcli Zufall etwa 
2,5 mg S iO j, welche in den obigen 6 ,8  mg 
FeaOa enlhallen sind.

V e r s u c h  VI. S i e g e r l a n d e r  Sp iegele isen.
a b e

Roh-Mm Oi . . . 0,2745 0,0955
, . \ Fes Os . 0,0047 0,0012
(lm'in / Goi Ki O 0,0040 0,0022 
Reines MinOł. . 0,2658 0,0921 0,0044

Es berechnet sich aus:
(a -j- b +  c) Mn =  13,59 

(a) Mn =  13,29
Differenz =  0,80

Y e r s u c h  VII. S i e g e r l a n d e r  Sp ie ge le isen .
a b c 

Roh-Mm Oi . . . 0,2880 0,0973 
, . / Fe* Os . 0,0046 0,0010

\ C01 Ni O 0,0035 0,0016__________
Reines MnsOi. . 0,2799 0,0947 0,0028

Es berechnet sich aus:
(a b + c) M11 =  14,15 

(a) Mn =  13,99
Differenz =  0,16

Die vollstandigc Analyse dieses Spiegeleisens 
findet mań unten, Versuch XI.

V e r s u c h  V III. S i e g e r l a n d e r  S p ie ge le is en .

a b c 
Roh-Mrffi . . 0,4022 0.1385 
, . / Fes O.1 . 0.0052 0,0010
{lann \ Co Ni O. 0,0043 0,0016_________ _
Reines Mm Oi . 0,3927 0,1359 0,0060

Es berechnet sich aus:
(a +  b +  ej Mn =  20,04 

(a) Mn =  19,63
Differenz =■ 0.41

Es ist dies die luimliche Substanz, welche 
oben ad III 20,07 % Mn gab. Die vollstiindige 
Analyse derselben findet sich bei Yersuch XI.

Y e r s u c h  IX. S i e g e r l a n d e r  S p ie g e le i s e n .
a b c

Roh-Mm O4 . . 0,4064 0,1372
d i r in  f  F e 2 ° ;* • ° ’0059 ° ’0024\ Goi Ni O 0,0030 0,0015
Reines Mm Oi . 0,3975 0,1333 0,0066

Es berechnet sich aus:
(a + b + c) Mn =  20,15 

(a) Mn =  19,88
DHTeienz — 0,27

Y e r s u c h  X. Fe r ro m an g an .

a) 1,92 g wurden gelost und vom Eisen be- 
freit, wie gewohnlich. Indessen wurde der gc- 
ringe Eisenoxydhydral-NiederschIag vollig ansge- 
wasclien und Filtrat nebst Waschwasser auf 1 I
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yerdunńt. Hicryon wurde der vierte Theil mit 
WasserstolYsuperosyd gefallt. Man erhielt 

Róh-Mns CU . . . 0,5555
, / Fea O 3 . . 0,0054
oarin \ Co, Ni O  . 0,0056
Heines Mm O j . . 0,5445 

Daraus herechnet sich :
Mn =  81,67.

b) Eine anderc Probe wurde wie Spiegel- 
eisen nach der neuen Methode unlersucht. Man 
erhielt

Roh-Mm O4 . . . 1,6418 
1 • / Fe2 Oa . . 0,0100

ual111 \ Co, Ni O ■ 0,0092
Heines Mm Oj . . 1,6226

Hieraus bereehnet sich:
Mn =  81,13 

Differenz gegen a) =  0,54
V e r s u c h  XI. M a n g a n b e s t im m u n g  aus 

der D i f ferenz .
Zur Bestatigung der vorstehenden Resultate 

wurden vor den beiden Spiegeleisenproben VII 
und V III Yollstandige Analysen ausgefuhrt. Aller- 
dings ist das Gewicht derartiger Yersuche keines- 
wegs das niimliche, wie das einer directen Be
stimmung, da ja der Hauptposten, der Procent- 
gehalt des Eisens, kaum bis auf 0,1 fó garantirt 
werden kann.

Ich habe das Eisen mit Chamaleon bestimmt 
und schliefslich nach mehrfachen weniger be- 
friedigenden Versuchen den folgenden Weg ais 
den kiirzesten und besten befunden.

1 g Substanz, genau abgewogen, wird in einem 
gut bedeckten Becherglase von etwa 100 ccm 
Fassung mit 40 ccm 20 procentiger Schwefel- 
siiure erhitzt. Man lafst so lange gelinde kochen, 
bis jede Gasentwicklung aufiiort. Inzwisclien 
hat man in ein grofses Becherglas die titrirte 
Chamaleonlosung, bis auf 300 ccm mit kochen- 
dem Wasser verdunnt, gethan, und zwar etwa 1 ccm 
weniger ais im ganzen verbraucht werden mtissen. 
Hier hiriein wird die Eisenlosung rasch filtrirt. 
Ich benutze dabei ein glattes ausgewaschenes 
Filier und versehe den Trichter mit einem Saug- 
rohr 25 cm. Die Lósung liiuft dann im zusam- 
menhangenden Strahle durch und sinkt unter das 
Chamaleon. Der geringe Losungsriickstand wird 
auf dem Filter mit kochendem Wasser ausge- 
waschen. Nunmehr erhitzt man den Inhalt des 
Becherglases nach dem Umriihren auf dem Sand- 
bade zum Kochen und fugt schliefslich Chama
leonlosung Tropfen fiir Tropfen hinzu, bis der 
das Ende der Reaction bezeichnende rothgelbe 
Farbenton eine halbe Minutę anhalt.

Der Sicherheit wegen mussen mindestens 
zwei Parallelbestimmungen ausgefuhrt werden.

Die Titerstellung wird mit /einem Eisen — 
ich benntzte ein von mir untersuchtes steirisches 
Frischeisen mit 0,2 fremden Substanzen — 
in gleicher Weise vorgenommen, nur dafs man 
die schwefelsaure Eisenlosung ohne weiteres in

11.8

das Chamaleon giefst. Die Hauptsaclie aber ist, 
dafs man die Titerstellungen und die titrimelrischen 
Eisenbestimmungen neben- resp.unmittelbar liinter- 
einander ausfuhrt und es dahin bringt, dafs da
bei alle entsprechenden Manipulationen, nament
lich das Auslaufenlassen der Pipetten, sowie audi 
das Zeichen der Endreaction durchaus iiberein- 
stimmen. So geschah es bei den alsbald njit- 
zutheilenden Prohen.

Der beim Auflosen der Spiegeleisenprobe stets 
verbleibende geringe Riickstand wird mit dem 
Filter in einen Platintiegel gebracht und bei Luft- 
zutritt vollig oxydirt. So erhalt man bei Sieger- 
lander Spiegeleisen annaherd 10 mg, w'orin etwa. 
5 mg Fe203, 4 mg CuO und 0,5 mg P 20 D. — 
Man liist den gegliihten Riickstand in Salzsaure 
und fallt das Eisen nach der Neutralisation mil 
Zusatz von Ammonacetal durcli' Aufkochen, fil
trirt und wagt. —

T i t e r s t e l l u n g .  Auf 1 g reines Eisen 
verbraucht man 115,8; 115,5; 115,6, im Mittel
115.6 ccm Chamaleon.

P r o b e  VII. Man verbrauchle 92,3 ; 92,5 ccm, 
im Mittel 92,4 ccm; entsprecliend 0,8000 g 
Eisen. Der Riickstand enthielt 0,0038 Fe ; mil- 
hin ist in der Probe

Fe =  80,38 »ó.

P r o b e  V III. Man verbrauchte 84,5; 84,8;
84.6 ccm, im Mittel 84,63 ccm Chamaleon, ent- 
sprechend 0,7344 g Eisen. —  Im Rilekstande 
fand man 0,0023 g Eisen; mithin enthalt die 
Probe

Fe =  73,44.
Die vollstandige Analyse beider Proben gab 

folgende auf 2  Decimalslellen abgerundete W erthe:
V II VIII

Fe. . . .. . 80,38 73,44
C . . . . . 4,78 5,60
Si . . . . . 0,32 0,32
Cu. . . . . 0,34 0,20
P . . . ,. . 0,07 0,08
Co, Ni . . . 0.20 0,28
S . . . . . 0.00 0,00

86,09 79,92
Hieraus bereehnet sich ais Differenz von 100 

Mn =  13,91 20,08.
Oben fanden wir ad VII und V III 

Mn =  14,13 20,04.
Diese befriedigende Uebereinstimmung giebt 

somit noch eine willkommene Bestatigung der 
obigen directen Bestimmungen.* —

W ir ziehen nunmehr das Facit der Versuche
IV bis XI.

* Man ermittelt annahernd den Mangangehall des 
Spiegeleisens dadurch, dafs man den durch Titration 
erliallenen Eisengehalt von 100 abzieht und aufser
dem fur die ubrigen Stoffe bei 10 % Siegerlander 
Spiegel 5,3 % ; fur jedes Mn-Procent vermehrt man 
diesen Subtrahenden um 0,1, so dafs man z. B. bei 
15 %  Mn 5,8, bei 20 % Mn 6,3 abzieht, Auf diese

5
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Es ist ersichtlich, dafs bier, wie bei der alteren 
Metbode, das gewogene Roh-Mn;,04 bei Spiegel- 
eisenanalysen 4 bis 5 mg FesOa enthalt. Bei 
acht anderen, nicht zu wissenschafllichen Zwecken 
ausgefuhrten Mn-Bestimmungen wurden ebcnfalls 
je 4 bis G mg Fe20 3 gefunden. Sehr bemerkens- 
werth ist die Thatsache, dafs der Gehalt an Fea03 
mit dem Mangangehalte des Eisens wachst. W ah
rend ich anderweitig bei Stabeisen mil 0,1 %  Mn 
nur 0,6 mg Fe^O;! und bei 2 %-Roheiscn 2 bis
3 mg fand, erhiclten wir bei 10 % - Spicgci 4 mg, 
bei 20%-Spiegel 5,5, beim 81 % - Ferromangan 
endlich 10 mg. Diese Beobachtungen belehren uns, 
dafs das Eisenoxvdhydrat, welches fiir gewóhnlich 
ais unloslich gilt, in dem zugleich anwesendenMnCL 
etwas loslich wird. Aus dieser Losung, welche man 
ohne Ausscheidung stark einkochen kann, schlagt 
Brom in saurer, wie Wasserstoffsuperoxyd in am- 
moniakalischer Losung alles Eisen zugleich mit 
dem Mangan quanlitativ nieder. Wahrscheinlich 
gesebieht dies auch bei denjenigen Titrinnethoden, 
wo durch Chamaleon die Fallung des Mangans 
bewirkt wird.

Nach dem soeben gefuudenen Gesetze ist der 
aus der Anwesenheit von Fe20 3 im Roh-Mn304 
entspringende Fehler ein bestimmter und somit 
leicht zu beseitigen. Man hatte bei 10 %-Spiegel 
0,20 % ,  bei 20%-Spiegel 0,27 und bei 80 %- 
Ferromangan 0,5 %  in Abzug zu bringen.

Aufser dem Fc20;, haben wir noch CoNiO 
im Roh-Mn3Oi, die das Resultat bei Siegerlander 
Spiegel um 0,2 erhóhen. Endlich CaO, vón dem 
bereits gesprochen. W ir erinnern uns, dafs bei 
allen Yersuchen der Kalk aufser acht gelassen, 
wodurch die angegebenen Mn-Gehalte, absolut 
genommen, um 0 ,1  %  zu hoch sind.

Hinsicjbtlich des zweiten, aus der partiellen 
Filtration entspringenden Fehlers sei zuyorderst 
bemerkt, dafs man sich das im Eisennieder- 
schlage zuruckgehaltene Mangan nicht chemisch, 
sondei'n mechanisch gebunden zu denken hat, da 
es sich vollig auswaschen lafst. Bei den obigen 
Yersuchen wurde im allgemeinen- das Filter zum 
Waschen nur drei.mal mit kochendem Wasser 
gefallt, bei III und IV hingegen wurde fiinfmal 
gewaschen. W ie man sieht, ist bei III und IV 
nach der zweiten Fallung fast gar kein Mangan 
mehr erhalten worden.

Obgleich die Differenzen zwischen den Werthen 
(a + b + c) und (a) kleine Unregelńiafsigkeilen 
zeigen, lafst sich doch auch hier erkennen, 
dafs die Menge des bc-i der partiellen Filtration 
von dem Eiscnniederschlage mechanisch festge- 
liallenen Mangans mit dem Procentgehalt des

Weise ergeben sich in eter Regel ganz brauchbare 
Resultate. Eine Quelle erheblieher Fehler liegt weni- 
ger in, abweiehenden C-Gehalten ais im Si-Gehalt, 
welcher gewóhnlich 0,3 bis 0,4 hetragt, gelegentlicb 
aber bis unter 0,1, andererseits bis Ober 0,8 %  gehen 
kann.

Mangan wachst. Es ist nun ein besonders gliick- 
licher Zufall, dafs dieser Fehler genau dieselbe 
Function des Mangangelialls ist, wie der zuerst 
behandelte, aus der Loslichkeit des Eisenoxyd* 
hydrats entspringende. Da aber beide Fehler 
entgegengesetzt sind, compensiren sich dieselben.

Demnach gelangen wir zu dem Endergebnifs, 
dafs das bei der neuen Methode erhaltene Rob- 
mangan nach Division durch 2 unmittelbar den 
Mu + Co, Ni-Gehalt richtig giebt. Bringen wir 
fiir die Proben von Siegerlander Spiegeleisen an 
Co, Ni 0,2 % , fiir das Ferromangan, dem Ver- 
such X  gemafs, 0,46 %  in Abzug, so resultiren 
aus dem unter (a) aufgefiihrten Roh-Mn30 + nach 
Division durch 2 naclifolgende Werthc:

IV V VI V II V III IX ' X
9,22 10,90 13,52 14,20 19,91 20,14 81,63
Die genauen aus dem Rein-Mn<,04 (a+b+c) 

gefundenen Mangangehalte waren aber
9,IG 10,81 13,59 14,15 20,04 20,16 81,67
Wie man sieht, betragt die grofste Differenz

ad V III nur 0,13 fó , alle anderen liegen unter 
0,1. Dies ist gewifs ein erfreuliches Resultat.

Unsere multsame, mit wissenschaftlicher Sorg- 
falt durchgefiihrte Untersuchung bringt nicht allein 
Licht auf die Feblerquellen der gebrauchlichen 
gewichtsanalytischen Methoden, sondern beweist, 
dafs die beschriebene neue Methode, absolut wic 
relativ, auf 0 ,1  %  genau ist.

W ie bereits erwahnt, ist die Bestimmung 
des Mangans im Spiegeleisen nach dieser Me
thode bequem in 50 Minuten auszufuhren, vom 
Einwiigen der fein gepulverten Probe bis zum 

"Niederschreiben des Resultats. Diese kurze Zeit 
ist aber zur Halfte arbeitsleer, so dafs man drei 
Analysen nebeneinander in 1 Stunde 20 Minuten 
wird erledigen konnen, wenn man sich darauf 
eingerichtet hat. Dabei sind alle Operationen 
bequem und einfach, ja, bis aufs Neutralisiren, 
ganz mechanisch durchzufiihren. Audi das Neu
tralisiren geht bei dem kleinen Fliissigkeitsquan- 
tum bei einiger Erfahrung sicher und sclmell.

Der sogenannte personliche Fehler kann dem
nach bei etwas Aufmerksamkeit gar keine Rolle 
spielen. Ein Verlust von 2 mg Niederschlag 
oder 4 ccm Fliissigkeit beeinflufst das Resultat 
nur um 0 ,1 % . Ein Punkt, worauf Gewicht zu 
legen, und z war bei hiiufig wiederkehrenden 
Analysen jeder Art, ist die bis ins Einzelste ge- 
hende Uebereinstimmung bei der Ausfuhrung 
aller Analysen; ich fiir meine Person benutze 
sogar jedesmal die namlichen Gliiser, Stative, 
Flammen etc. Auf diese Weise wird der 
personliche, wie ein etwaiger in der Melhode 
liegender Fehler, wenigstens eonstant. —

Es folgen nunmehr noch einige zusiitzliche 
Bemerkungen.

Auf den Co, Ni-Gehalt, geschweige denn das 
Ca, wird, wie ich glaube, in den technisehen 
Laboratorien keine Riicksicht genommen. Dies
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iśt meines Eracbtens auch unnothig, nichl weil 
der Fehler so klein, sondern weil diese Elemente 
einen dem Mangan gleichen melallurgischen Werth 
haben. Es ist aber durchaus wiinschenswerth, 
wenn der Chemiker bei der Mittbeilung seines 
Resultats angiebt, ob er Co, Ni Ca in Abzug ge- 
biaclit hat oder nicht, sonst konnen bei Gontrol- 
ahalyśen kleine Differenzen entstehen, die in 
Wirkliehkeit gar niclit vorhanden sind. —

Bisher hatten wir lediglieh Spiegeleisen und 
Ferromangau im Auge, bei denen ein Febler 
von 0,1 % Mn durchaus irrelevant ist. Sobald 
aber bei manganarmenEisenlegirungen eine grofsere 
Genauigkeit verlangt wird, miissen grofsere Sub- 
stanzmengen in Arbeit genommen werden, wo
durch die neue Methode unmoglich wird. In 
diesem Falle tritt die oben bescbriebene und ge- 
priifte iiltere Methode wieder ein. Man nimmt 
fiir graues Roheisen 2 . 1,92 g, bei scbmied- 
barem Eisen 3 . 1,92 g zur Analyse unter ent- 
spreehender Abanderung der oben angegebenen 
Reagenzmengen. Das Brom kann nicht durch 
Wasserstoffsuperosyd ersetzt werden, da letzteres 
Reagenz geringe Manganmengen gar nicht fiiilt, 
bei Gegenwart von Acetat. Oft bleibt auch bei 
Brom die Fallung auś, da mufs Schwefelammo- 
nium eintreten. Dagegen ist bei der zweiten 
Eiillung des Mangans aus der Losung des 
Bromniederscblags Wasserstoffsuperoxyd sehr 
bequem.

Gilt es, in Flufseisen und Stahl regelmafsig 
das Mangan zu bestimmen. so kann die von

Ueber Mangan
Von Ni'

Unter derselben Uebersehrift hat C. Rein- 
hardt in dieser Zeitscbrift 1885, Seite 782 ff., 
eine langere Abhandlung iiber meine gewichts- 
analytiscbe und ti tri metrische Methode zur Be- 
slimmung des Mangans veroffentlicht, die ich 
nicht mit Stillschweigen iibergehen kann.

In Fresenius’ »Zeitscbrift fiir analyt. Chemie« 
Nr. 22, Seite 520, habe ich s. Z. eine Fallung 
des Mangans mittelst „eines mit Broindampfen 
geschwangerten Luftstroms“ beschrieben und war 
leider, wie ich bald erfuhr, nicht ausfuhrlieh ge
nug bei meiner Mittbeilung gewesen. Ich setzle 
die Thatsacbe, dafs der Mangansuperoxyd-Nieder- 
schlag bei der Fallung leicht Mo*noxyde der 
schweren Metalle, sowie alkalischer Erden und 
Alkalien mit niederreifst, ais bekannt voraus und 
iiberliefs es jedein Analytiker, betrefTenden Falls 
die nothigen Operationen vorzunehmcn, um einen 
reinen Niedersclilag zu erhalten. Ferner unter- 
liefs ich es damals, darauf aufmerksam zu machen, 
dafs die Luft, namentlich die Luft eines chemi- 
schen Laboratoiiums, wo fast stets einige Flammen 
brennen, Kohlensaure enthalt; und dafs der Kalk

Ledebur studirte colorimetrische Methode* aus- 
gezeichnete Dienste leisten.

Auch ich habe mich mit diesem Verfahren 
kiirzlieh niiher beschaftigt und gefunden, dafs bei 
ihm der personliche Fehler ganz erheblich ist. 
Um sieli. davon unabliangig zu machen, empfieblt 
es sieli, nicht mit einer Normalchamiileonlosung 
zu arbeiten, sondern gleichzeitig mit Normalstahl 
eine Parallelbestimmung auszufiihren. Ich benutze 
zweiTiegelstahlproben mit 0,936 resp. 0,416 fóMn, 
sowie eine Stabeisenprobe mit 0,073. Von jeder 
hat man 0,2 g in 10 ccm 30 ^  - Salpetersaure 
gelost und auf 100 ccm verdtinnt. Zur Analyse 
nimmt man von der Losung 10 ccm, verselzt 
mit 2 ccm conCentrirter Salpetersaure, erhitzt 
żum Kochen, fiigt eine Messerspitze Bleisuperoxyd 
binzu, koclit 2 Minuten gelinde und filtrirt durch 
ein gutes Filter aus geschlammtem Asbest. Filtrat 
und Waschwasser miissen 20 ccm betragen. Die 
Probe mit unbekanntem Mangangehalt wird gleich
zeitig genau ebenso behandelt und schliefslięh 
durch Yerdiinnen des intensiver gefarblen Filtrats 
der gleiche Farbenton hergestellt. In dieser Weise 
erzielt man bei 0,5 $  eine Genauigkeit von 0,05 fó .  
Liegt der Mn-Gehalt bei 0 ,1  so lost man 
0,1 g in 10 ccm Salpetersaure und behandelt diese 
Losung ohne weiteres wie beschrieben, wodurch 
man eine Genauigkeit von 0,01 erreicht. —  Dic 
Dauer einer solchen Bestimmung betragt 15 Minuten.

Brandenburg a. H., den 28. Dec. 1885.
* Ledebur, »Berg- und Huttenzeitung« 1882, 

Nr. 42. Hampej »Chemiker-Zeitung<! 1883, Nr. 69.

Oestimimmgen.
:. Wolff.

die Eigenthiimlichkeit besitzt, aus einer ammo- 
niakalischen Losung, worin er etwa ais Chlor- 
calcium enthalten ist, durch Kohlensaure aus- 
gefallt zu werden. Ich hatte damals nur die 
neue. Fallungsmethode des Mangans mit Brom- 
luft im Auge, sowie die hierbei nothwendige An- 
wendung der Ammonsalze statt der gebriiuch- 
lichen Natronsalze bei der Trennung des Mangans 
vom Eisen.

C. Reinhardt hat nun durch einige Versuehe* 
gezeigt, dafs selbst ein Chemiker, der Analysen 
nach einem bestimmten Scliema anfertigt, sogar 
in sehr urigiinstigen Fallen (wo sehr viel Kalk 
bezw. Magnesia rieben wenig Mangan in Losung 
ist) noch inuuerhin leidliche Resultate erzielt, 
auch bei nur einmaliger Fallung des Mangans. 
E r  hat dort auch gezeigt, auf welche Weise es 
gelingt, die Luft von der Kohlensaure zu be- 
freien, ehe sie mit der Manganlosung in Be- 
ruhrung kommt.

* »Stahl und Eisen* 1885, Seite 81 u. 782.



100 Nr. 2, „STA HL UND EIS E N .* Februar 1886.

Nachdem er meine Bromwascliflasche mit Fiill- 
trichter und Glashahnen versehen hat, will er 
dieselbe nun wieder in die ehemische Rumpel- 
kammer werfen und sie durch Brom salzsaure 
ersetzen. Er kommt dabei wieder auf die alte 
Methode zuruek, die ich i hm vor Jahren per- 
sonlich mittheilte, nur mit der Modification, dafs 
er jetzt zu der essigsauren ManganlSsung erst 
Bromsalzsaure selzt und sie dann ammoniakalisch 
macht, wahrend ich friiher die essigsaure Man- 
ganlosung erst stark ammoniakalisch machte und 
dann Bromwasser, portionenweise unter Um- 
schutteln, bis zur vol]st;indigen Fallung des Man
gans zugab.

Wenn man reines Brom in Hiinden hat, so 
steht der Anwendung von Bromwasser bezw. 
Bromsalzsiiure nichts im Wege; mit Bromluft 
geht man aber in allen Fallen sicher, weil hierbei 
die Vertmreinigungen des Broms unschadlich ge
macht werden. Yerjiingt man das Austrittsrohr 
der Bromwascliflasche so weit, dafs es in das 
Zuleitungsrohr (Heberohr) hineinragt, so kommt 
das kurze Stuckchen Guminirohr, das beide ver- 
bindet, sehr wenig mit Bromdampfen in Be- 
riihrung und ha.lt wohl 1 Dutzend Fallungen aus. 
Das Conto fiir Gummirohr wird hierdurch also 
nicht erheblich belastet werden.

Was nun Reinhardts Bearbeitung meiner Man- 
gantitration* anbetrifft, so mufs ich hier etwas 
nitber darauf eingelien, schon wegen der eigen- 
thumlichen Art dieser »Bearbeitung«. Seine 
hierdurch gewonneneu Ergebnisse sprechen , nicht 
sehr zu Gunsten meiner Titrationsmethode“ ; 
den Grund hiervon will ich in Nachstehendem 
erortern.

Reinhardts Yersuche 2  bis 9 ergeben nichls 
Keues, denn aus meinem Aufsatze in dieser Zeit
schrift 1884, Seite 702, geht zur Genuge hervor, 
dafs die Gegenwart von Eisenoxyd die Reaction 
bei der Titration in keiner Weise beeinflufst. 
Das Eisenosyd bewirkt vielmehr, dafs der Nieder
schlag sich besser absetzt, und die Furbung der 
Flussigkeit sich deutlicher zeigt.

Reinhardts Versuche 12 bis 35 haben mich 
aber befremdet; er gebrauclit dort fiir die doppelte, 
bezw. n fache Menge Manganlosung stets weniger 
(annahernd 0,3 bezw. n — 1 . 0,3 cc) Titer
losung, ais aus der einfachen Menge berechnet 
wird.

z. B. fur 50 cc. Mangaulósung 3,15 cc. Titerlosung 
„ 500 cc. „ 28,7 „

statt 31,5 cc.,’ also 2,8 cc, weniger!

Ais Gegenstucke hierzu, fiihre ich einige 
meiner friiher vorgenommenen Yersuche hier an :

* »Stahl und Eisen* 1885, S. 783.

Kaliumpermanganat in Substanz abgewogen 
und durch Kochen mit Salzsaure reducirt:
a) fur 0,25 g wurden verbraucht 18,5 cc. TilerlOsung

„ 0,o0 „ „ „ 36,9 „ „
b) „ 0,25 „ „ 18,7 „ andere „

» 0,50 „ „ „ - 37,3 „ , „
c.) „ 0,50 „Spath „ „ 10,65 „ „ „

, 1,00 „ „ „ „ 21,3 „ „

Die kleinen Differenzen zwischen den ge- 
fundenen und auf die eine oder andere Weise 
berechncten cc. konnen doch nur durch Fehler 
bei den Operationen hervorgerufen sein. Ferner 
finde ich stets denselben Mangangehalt, sowohl 
bei 0,5 g ais auch bei 1 g Einwage derselben 
Probe. Nach meinen bisherigen Erfahrungen 
kommen mir Reinhardts Resultate bei seinen Yer
suchen 12 bis 35 sehr merkwurdig vor. Mehr 
aber noch sftzten mich anfangs seine Be- 
sprechungen der ,Versuche 27 bis 35 nach 
Fali I, II und 111“ in Erstaunen, aber auch nur 
bei der ersten Lesung, denn bei naherer Be- 
trachtung gewann ich die Ueberzeugung, dafs ich 
es mit einer Ausfuhrung zu thun habe, die 
man schliefslich bei jeder Titrationsmethode 
mit gleichem oder ahnlichem Erfolge anstcllen 
kann 1

Aus Reinhardts Ausfiihrungen, Fali I und 11 
(die Betrachtung des Falles III ist"als Mittelglied 
zwischen beiden eigeutlich uberflussig) geht das 
hervor, was jeder denkende Mensch sich ohne 
weiteres selbst sagt, namlich, dafs man den 
W i r k u n g s  werth e in e r  T i t e r l o s u n g  
n i ch t  mit  h o mii o p athis  chen  M en g en  
N o r m a l s u b s t a n z  s te l l en  und  m i t  diesem 
T i t e r  b o c h p r o c e n t i g e P r o b e n  berech- 
nen dar f ,  wenn  man nicht  grobe F e h l e r  
m a chen  w i l l .  Beispiele: Was wiirde man von 
einem Ghemiker haltcn, der durchgehends Proben 
von 2 b is ca. 60 ^  Mn (also etwa Thomas- 
eisen, Spiegel, Spath, Brauneisenstein, Ferro- 
mangan) zu titriren hat, und den Titer seiner 
Ghamaleonlosung mit Rotheisenstein oder Stahl 
von 0,3 bis 0 ,5 j ś  Mn stellen wiirde!?

oder —  Ein Ghemiker hal Eisenerze von 
30 b is  60 $  Fe  zu titriren, stellt aber den 
Titer seiner Titerlosung mit 0,009 g N o r m  a l
ei sen (Blumendraht)!

Derartige Titersteilungen kommen doch wohl 
in der Prasis nie vor!

Wenn man bedenkt, dafs »Irren menschlich 
ist*, und dafs jeder, selbst der geschickteste 
Analytiker noch immer Fehler macht und jeder 
auch noch so kleine Fehler, der an einer ho- 
moopathisćhen Menge verubt wurde, mit einem 
grofseren Faetor multiplicirt, zu einer erheb- 
lichen Grofse anwachsen kann, so wird man 
die Titerstellung der Titration moglichst an- 
passen, um eben diesen Fehler moglichst klein
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zu lialten. Da man indessen dies in der Regel 
nicht fiir jeden einzelnen Fali tliun kann oder 
will, so wahlt man die goldene Mittelstrafse und 
stellt den Titer mit einem Mi ttel w e r t h e ,  der 
den vominehmenden Proben entspricht. Fiir die 
in Eisenhiittenlaboratorien auszufiihrenden Titra- 
tionen wurde sicb also eine Titerstellung mit 
0,05 bis 0,10 g Mn, also etwa 0,5 bis 1 g 
Normalspath empfehlen, wie ich es friiher an- 
gegeben habe.

Ein Febler, den man bei oben erwahnter 
Titerstellung macht, wird sowohl nach unten ais 
nach oben hin mit einem verhaltnifsm;ifsig kleinen 
Factor multiplicirt, so dafs das Resultat noch 
immer innerhalb erlaubter Grenzen bleibt, vor- 
ausgesetzt, dafs der Febler an und fiir sich 
k le in  war. Auch Reinhardt hat mit seiner 
Titerstellung nach Fali II, dic obiger Titerstellung 
entspricht, trotz seines erheblichen , noch sehr 
gułe Resultate erzielt,

Um das ominóse d aber moglichst unschad- 
lich zu machen, scblagt Reinhardt folgendes 
vor: .Man stelle sich eine Manganlosung dar, 
welche 5 g Mn in 1000 cc. enthalt. Es ent- 
spreehen dann:

100cc. =  0,5 gMnod. tóemwEmmejunjTonlgEi,z =  50JóMn 
10cc. =  0,05 g , „ „ „ „ lg  „ = 5  „ „
5cc.-=0,025g , „ -„ „ „ „ 1 g „ =  2,5„ „

Titrirt man von dieser Losung nach Wolff 5,10, 
15 etc. bis 100 cc. mit Chamalcon ( 6  g in 
1000 cc.) und zeichnet die erhaltenen Daten 
graphisch auf, so erhalt man eine sehr braucli- 
bare Tabelle fiir die Prasis. Bei jedem Cha- 
m;ileonverbrauch kann man sich Rechnung ab- 
legen iiber die Grófse des Minderverbrauchs J ;  
letzterer zum Verbrauche addirt, der Gesammt- 
verbrauch mit dem Titer multiplicirt, ergiebt den 
factischen Mangangehalt.*

Ich halte die Befolgung dieses Rathes in 
manchen Fiillen fiir sehr am Plalze!

Um Reinhardts Ausfuhrungen noch naher zu 
priifen, habe ich folgende Versnche angestellt, 
die wir ais Versuchsreihe W , und W 2 mit Rein
hardts Yersuchen Nr. 27 bis 36 (R) zusammen- 
stellen und nach Fali I  und 11 betrachten 
wollen.

V e r s u c h s r e i h  e W ,.

Yon einer Tiłerliteung ( 6  g Kaliumperman- 
ganat in 1000 cc Wasser) wurden aus derselben 
Biirette, die spater zur Titration gebraucht wurde, 
in Erienmeyersche Kochflaschen i  1 Liter In- 
halt abgemessen: je 1 . 1 0  . 30 . 50 cc., dann je

10 cc. Eisenlosung hinzugefiigt, mit Salzsaure 
versetzt, zur Trockne verdampft, mit etwas Salz
saure und Wasser wiedBr. aufgelost, die Losung 
vor der Titration kurze Zeit aufgekocht, ver- 
diinnt, mit aufgeschlemmtem Zinkoxyd neutrali- 
sirt, auf ca. 400 cc. gebracht, auf etwa 8 0 ° 
erwarmt und aus oben genannter Biirette 
titrirt, und zwar mit derselben Titerlosung 
(6 : 1000 ).

Prufung des Zinkoxyds. (Zinc. oxyd. v. sicc. 
parat.) 10 cc. Salzsaure (1,19) wurden mit 
etwas Wasser verdunnt und mit aufgeschlemmtem 
Zinkoxyd bis zur schwacli milchigen Triibung 
verselzt, auf etwa 400 cc. gebracht und erwarmt. 
Ein Tropfen Titerlosung brachte eine deutliche 
Rijthung hervor, die sich auch noch nach Bcen- 
digung der Versuche W j langere Zeit erhielt. 
Ich will jetzt nicht unterlassen, darauf aufmerk- 
sam zu machen, dafs man hier sparen kann 
durch Anwendung von Zinc. oxyd. v. sicc. parat. 
statt des yiel tlieureren Zinc. oxyd. v. hum. 
parat.

10 cc. Eisenlosung (0,1116 g Fe enthaltend) 
wurden wie eine zu titrirende Manganprobe, wie 
oben angegeben, behandelt. Der eiste Tropfen 
Titerlosung wurde entfarbt, der zweite Tropfen 
gab eine sehr deutliche, und der dritte Tropfen 
die fiir 0,1 cc. angenommene Rijthung, soweit 
sich dies iiberhaupt beurtheilen lafst. Da 2 
Tropfen genau 0,1 cc. entsprechen, so bringen 
wir fiir die 10 cc. Eisenlosung spiiter 0,05 cc. 
Titerlosung in Abzug und kommen dann der 
Wahrheit jedenfalls sehr nahe. 1 g Eisenerz, 
das zur Bereitung der Eisenlosung diente 
(0,5580 g Fe enthaltend), gab, mit kohlensaurem 
Natron und Salpeter geschmolzen und dann mit 
warriięm Wasser extrahirt, eine schwach griin- 
liche Losung; das Erz enthielt also eine geringe 
Menge Mangan. Da mir augenblicklich keine 
abso lu t  manganfreie Eisenlosung zu Gebote stand, 
und der Fehler durch Abzug von 0,05 cc. mog
lichst klein gemacht wird, so nehrne ich keinen 
Anstarid, die Versuehsreihe W , hier anzufiihren. 
Bei der Yersuchsreilie W 2 ist iibrigens ein solcher 
Fehler ausgeschlossen.

V  e r s u c h s r e i h e W , 

angewandt gebraucht Eis“ ’5-
w. Titerl t u j 0,05 cc.

1 cc. Manganlosung +  10 cc. Eisenlosung 0,70 0,65
10 „ „ +  10 „ „ 6,GO 6,55
30 „ „ +  10 „ „ 19,95 19,00
50 „ „ +  10 , „ 33,10 33,05
50 , „ 33,05
50 , „ enthielten nach der Gc.richtsanalysc

0,1052 g Mn.
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V e r s u e h s r e i h o W».

Mit einer Titerlosung von 9 g Kaliumper- 
manganat in 1000 cc. Wasser wurden unten an- 
gegebene Mcngen Normalspath (mit 9,77 $  Mn*) 
titrirt:

Fur 0,10 g Spath wurden gebraucht 2,lOcc. Titerlosung 
„ 0,25 , . „ „ 5,15 „
„ 0,50 „ „ , 10,30 „
, 1,00 „ , „ 20,65 „
, 2,00 „ , , , 41,30 ,

Yergleichen wir nun clie Ergebnisse dieser yer
suche mit Reinhardts Vcrsuchen Nr: 27 bis 
36 nach:

K.

W,

F a l i  1 (die kleinste Menge Mn ais Basis angenommen). 
angewandt gebrai

50 cc. ManganlOsung +■ 25 cc. Eisenlosung
100 „ -h 25 r> n
200 „ -f- 2o n
300 „ +  25
500 , + 25

1 , + 10 a
10 , + 10 n „
30 , + 10 ji ■n
50 , + 10 ?! n
0,10 g Spath
0.25 , -
0,50 „ „
1,00 „ „
2,00 ,  ,

cc. Titerlosung statt Differenz
3,15 3,15 0 ,0 0
6.00 6,30 -  0,30

11,63 12,60 —  0,97
17,28 18,90 —  1,62
28,70 31,50 — 2,80**
0,65 0,65 0 ,0 0
6,55 6,50 + 0.05

19,90 19.50 +  0,40
33,05 32,50 4- 0 .5 5

2 ,1 0 2 ,1 0 0 .0 0
5',15 5,25 — 0 .1 0

10,30 10,50 -  0 .2 0
20.65 21.00 -  0 ,3 5
41.30 42,00 -  0.70

Wahrend die lOfache Menge Mn bei R. ein 
zu wenig von 2,80 cc. aufweist, ergiebt dieselbe 
bei W , nur 0,05 cc. zu viel und bei W 2 nur 
0,35 cc. zu wenig. Ferncr ergiebt bei W , die

50 fache Menge Mn nur 0,55 cc. zu yiel, und 
bei W 2 die 20 fache Menge Mn nur 0,70 cc. zu 
wenig.

15.
F a l i  II (die grofste Menge Mangan ais Basis angenommen). 

angewandt gebraucht cc. Titerlosung statt Differenz
50 cc. ManganlOsung +  25 cc. Eisenlosung 3,15 2,87 +  0,28

100 „ + 25 * r 6,00 5,74 +  0,26
200 „ n +  25 „ 1) 11,63 11,48 +  0.15
300 „ +  25 „ n 17,28 17,22 +  0,06
500 , Tł -h 25 „ Tl 28,70 28,70 + 0 ,0 0

W , 1 „ +  1 0  „ n 0,65 0.66 — 0,01
10 . » +  1 0  , r 6.55 6,61 -  0,06
30 „ r +  10 „ 19.90 19,83 + 0,07
50 . + 1 0  . 35 33,05 33.05 0 ,0 0

v>\ 0,10 g Spath 2,10 2,07 +  0,03
0,25 i> n 5.15 5.16 -  0,01
0.50 * T\ 10j30 10.33 -  0,03
1,00 20,65 20,65 0.00
2 ,0 0 7* ?1 41,30 41,30 0 ,0 0

Die Differenzen bei W , und W 2 bewegen 
sich hier nur in den Hundertsteln cc. ; und die 
grofste Differenz bei R. betragt hier auch nur 
0,2S cc. ! Yergleichen wir nun die Resultate 
von W , (bezw. W ,) nach Fali I und II mitein- 
ander, so ergiebt sich, dafs die noch immerhin 
auffalligen Differenzen im F a l i  I nur durch 
Fehler bei den Operationen hervorgerufen wur
den, hauplsachlich dadurch, dafs die geringen 
Mengen Mn nicht genau auf das Hundertstel cc. 
austitrirt wurden!

* 9,77 %  Mn wurden wiederholt durcli Gewichls- 
analyse und Titration gefunden. Der Titer war mit 
Kaliumpermanganat gestellt, dessen Mangangehatt 
gewichtsanalytisch durch Fallung mit Bromluft be- 
slimmt war. Die Resultate beider Methoden schwank- 
ten stets zwischen 9,74 und 9,80 %  Mnj Mittel 
=  9,77% Mn.

** Die cc wurden auf die Hundertstel abgerundet.

Warę namlich gebraucht worden:
bei W i fur 1 cc. ManganlOsung 0,66 cc. statt

0,65 cc. DifT. 0,01 cc. 
bei W j  fiir 0,10 ą Spath 2,07 cc. statt 

2,10 cc. Diff. 0,03 cc.

so berechnete sich der Yerbrauch an Titerlosung 
nach Fali I . :

bei W i fur 50 cc. ManganlOsung zu 33,00 cc. statt 
32,50 cc., gebraucht wurden 33,05 cc., 

bei W 2 fur 2,00 g Spath zu 41,40 cc. statt
42,00 cc., gebraucht wurden 41,30 cc.

Die Differenzen wurden also selbst in Fali 1 
betragen:

bei W i jetzt nur mehr + 0,05 cc. statt olien -f 0,55 cc. 
, W 2 „ , „ -0,10 „ „ „ -0,70 ,

Es ist nicht moglich die Farbennuance fest- 
zustellen, die 0,01 cc. Titerlosung in ca. 400 cc.
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einer schon etwas gerótheten Fliissigkeit hcrvor- 
ruft, d. h. zu beurtheilen, oh 0,01 cc. Titerlósung 
mehr oder weniger zugesetzt worden ist. Eben- 
sowenig kann man an einer Biirette, dereń 1j10 cc. 
Theilstriche nur ca. 0,8 nim voneinander ent- 
fernt sind, 0,01 cc. genau ablesen. W ir seben 
also, dafs die Titerstellung nach Fali I, mit 
einer minimalen Menge Mn ein Unding ist, und 
dafs sie immer zu Differenzen (cl) mit einer rich- 
tigen Gewichtsanalyse fiihren mufs, die um so 
grofser werden, je grofser die mit solchem Titer 
berechnete Menge Mn ist.

Betrachten wir die gewonnenen Ergebnisse

nun auch nocb an praktiscben Beispielen, damit 
sie um so besscr in die Augen springen: Be- 
zeicbnen wir das erste Glied (mit dem kleinsten 
Mangangehalt) jeder Versuchsreihe mit a, und 
das letzte Glied (mit dem grofsten Mangangehalt) 
mit b und sehen die dort durch Gewichtsanalyse 
und Titration ermittelten g Mn an ais herruhrend 
von 1 g [die Żabien in ( )  von 1/3 g] einge- 
wogener Probe. In Fali I ist der Titer T mit 
der kleinsten, in Fali II mit der grofsten Menge 
Mn gestellt.
analyse ergiebt sich darin:

Mit Zugrundelegung der Gewichts-

F a l l  I.
Gewichtsanalyse Titration Differenz ó

R. a) 0,o90 % Mn 0,890 % Mn 0,000 %
b) 8,896 , . '(26,688) 8,105 „ „ (24,315) — 0,790 „ ( -  2,373) %

w , a) 0,210 , „ 0,210 „ „ 0,000 Tł
b) 10,520 r „ (31,560) 10,698 , „ (32,094) + 0,178 „ (+ 0,534) „

W* a) 0,977 , „ 0,977 , „ 0,000
b) 19,540 „ , (58,620) 19,213 „ , (57,639) — 0,327 , ( -  0,981) ,

Gewichtsanalyse
F a l i  II.

Titration Differenz ó
R. a) 0,890 % Mn 0,976 % Mn -f 0,086%

b) 8,896 „ , (26,688) 8,896 , 51 (26,688) 0,000  „ (0 ,0 00 ) %
Ti

a) 0,210 , , 0,207 „ — 0,003 ,
b) 10,520 , „ (31,560) 10,520 , (31,560) 0,000  „ (0 ,000 ) „

w2 a) 0,977 „  „ 0,994 , yi + 0,017 ,
b) 19,540 „ , (58,620) 19,540 „ V (58,620) 0,000  „  (0 ,0 00 ) „

F a l 1 I. Fali II.
Titer T gestellt mit T gestellt mit

R. 0,002824 0,0088957 g Mn 0,0030995 0,088957 g Mn
w, 0,003237 0,002104 r> T 0.003183 0,1052 „ .
w, 0,004652 0,00977 0,004731 0,1954 . .

Ein Blick auf die Differenzen zwischen Ge
wichtsanalyse und Titration (c5 t ,  und r 3) zeigt 
uns, dafs die Besultatc der Versuchsreihen R., 
W , und W 2 in Fali II, wo der Titer auf eine 
vernunfti|e Weise gestellt wurde, nichts zu wiin- 
schen iibrig lassen; hingegen konnen die Ergeb
nisse der 3 Yersuchsreihen in Fali I, namentlich 
bei den grćifscrcn Manganmengen, nicht befrie- 
digen. rEs ist also nur Reinhardls Fali I, der 
meine Titrationsmethode in ein schlechtes Licht 
stellt. Was man aber von diesem Falle zu lialten 
bat, glaube ich in Vorstehendem genugend er- 
ortert zuThaben.

So sehr ich nun auch Reinhardt zu Danke

verpflichtet bin fiir seine warme Annahme meiner 
gewichtsanalytischen Methode, so konnte ich doch 
nicht umhin, den Werth der Angriffe auf meine 
Titrationsmethode in richtiger Weise zu be- 
leuchten.

Auf meine bisherigen Erfahrungen gestiitzt, 
kann ich Jedem die Yersicherung gehen, dafs er 
mit meiner Titrationsmethode stets sehr befrie- 
digende Resultate erzielt, wenn er dieselbe so 
ausfiihrt, wie ich sie in dieser Zeitschrift 1884,
S. 702 beschrieben habe, vorausgesetzt, dafs er 
sorgsam arbeite.

»Union«, Dortmund, im Januar 1886.
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Production der deutschen Eisen- und Stahlindustrie, mit Ein- 
schlufs Luxeinburgs, in den Jahren 1882—84.*

Unter Nr. 30 seiner diesjahrigen Yerofient- 
lichungen versendet der Yfcrein deutscher Eisen- 
und Stahlindustrieller eine Statislik iiber die 
Production der deutschen Eisenindustrie aus den 
letzten Jahren, welche nach den Angaben in dem 
vom Kaiserliehen Slatistischen Amte herausgege- 
bencn Octoberhefte 1885 zusammeugeslellt ist. 
Leider sind auch diesmal 60 Eisengiefsereien, 
8  Schweifseisen- und 4 Flufseisenwerke mit ihren 
Antworten in Riickstand geblieben, von denen 
nur 25 Eisengiefsereien, 6 Schweifseisen und 
' 3 Flufseisenwerke mit ihrer Production abgeschatzt 
werden konnten, so dafs 35 Giefsereien, 4 Schweifs- 
eisenwerke und 1 Flufseisenwerk mit einer Pro- 
duetion von etwa 6500 t Eisengufswaaren, 1600 t 
Schwęifseisenfabricaten und 40 t Flufseisenfabri- 
caten in den nachstelienden Zusammenstellungen 
nicht mit aufgenomraen sind.

Um zur Abhiilfe dieses Uebelstandes’ unser 
Scherflein beizutragen, drucken wir zur allge
meinen Beherzigung naehstehende Mahnung des 
Geschaftsfiihrers des Yereins deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller, Herrn Dr. H. Rentzsch, ab:

„Da eine vóllstandig zutreffende Ermittelung 
der Production fiir die Herren Industriellen selbst 
von grofsem Werth ist und die Bestrebungen 
uriseres Yereins sich in vie)en Fallen auf die 
Statislik zu sSJtZen haben, darf die dringende 
Bitte wiederholt werden, dals alle Herren Eisen- 
industriellen die Miihe nicht scheuen wollen, 
die (demnachst wieder auszugebenden) mpntan- 
statistischen Fragebogen fur 1885 so vollstandig 
ais moglich auszufiillen und sodann an die be- 
treffenden Behorden zuriłckgelangen zu lassen,“ 

Ais eine Yervollkommnung der naclifolgend 
wiedergegebenen Zusammenstellung sehen wir es 
an, dafs in derselben der besseren Yergleichung 
wegen die Production der Jahre 1882 und 1883 
vorangestellt worden ist. Zu bernerken ist ferner, 
dafs da seit 1883 andere Fragebogen ausgegeben 
und darin manche Detailfragen (namentlich bei 
den Fabricaten) dureh summai’ische Anfragen 
ersetzt worden sind, die vergleichende Umrech- 
nung fiir einige (wenige) Ziffern leider nicht 
durchzufuhren gewesen ist.

I. Eisenerzbergbau.

1882. 1883. 1884.

Producirende Werke . . . .  
Eisenerz-Production  . .

A rb e ite r . . . . . . .

............................................. t
Werth <M 

Werth pro t „

849 
8 263 254 

39 181 662 
4,74 
38 783

825 
8 756 617 

39 318 709 
4,49 
39 658

789 
9 005 796 

37 543 115 
4,17 
3S914

/
II. Roheisen-Pi-oduction.

Producirende W e r k e ...................... 137 136 133
Holzkohlen-Hoheiseu................................ t 42 230 42 622 40 032
Koks-Roheisen.........................................
Roheisen aus gemischtem BrennstofT . .

t
t

3 335 358 
3 218 |  3 427 097 3 560 580

Sa. Roheisen u b e rh a u p t.................. t 3 380 806 3 469 719 3 600 612
Werth ,X, 195 708 409 184 983 991 172 639 917

Werth pro t 57,89 53,31 47,95
Yerarbeitete inlandische Erze . . . .  

„ auslandische Erze . . . .
t
t

7 482 897 
717 743 j- 9 018161 9 192 375
23 015 23 515 23114

Yorhandene H o c h 6 fe n ...................... 316 318 308
IlochBfen in Bfttrieb................................ 261 358 252
Betriebsdauer dieser O e fe n .................. Woelicn 12 087 11 760 11 071
G ie fs e re i- R o h e ise n ........................... l 272 151 342 657 379 243

Werth 17 639 300 20 546 341 20 303 490
Werth pro t 64,81 59,96 53,54

Bessem er- R o h e isen ........................... 1 1 153 083 1 072 357 1 210 353
Werth JŁ 72 089415 58 868 450 59 501 437

WTerth pro t * 62,52 54,90 49,16
t 1 901 541 2 002 195 1 960 438

Werth M 99 842 668 99 815 695 87 261 855
Werth pro t 7.1 52,51 49,85 44,51

* Fur die Jahre 1881— 1883 vergl. Seite 40, 1885.



Februar 1886. „S T A H L  UND E IS E N .“ Nr. 2. 111

1882. 18S3. 1884.

G ufsw aaren I.  Sch m elzu n g ............................................. t
Werth 

Werth pro t „
Gufswaaren / (P o le r ie )................................j

1. Schmelzung | Son;;ligc Gufswaarcn.................................... i
Bruch- und W a s c h e is e u .................. ............................... t

Werth J t  
Werth pro t „

37 195 
5 209 340 
140.05 

7 476 
9 305 

20 414 
16 835 

927 686 
55,10

36 986 
4 911 908 
132,81 

5 608 
9 523 

21 854 
15 524 

841 597 
54,21

35 285 
4 737 232 
134,26 

7 132 
9 936 

18217 
15 293 

835 903 
54,66

III. Eisen- und Stahlfabricate.
1. Eisengiefserci (Gufseisen I I .  Schmelzung).

Producirende W e r k e ...........................
A r b e i t e r .................................................
Verschm olzenes Roh- und Brucheisen

d f Geschirrgufs (Poterie) . . . . . .
ó .2 l  RO hren .............................................

Cl, o |  Sonstige G ufsw aaren.......................
Summa G u fs w a a re n ..................

1061 1 056 1 069
40 605 43 012 45 726

725 127 740 166 788 127
36 816 39 5C3 44 313
70 458 69 312 90 157

518 203 ' 545 241 564 367
725 477 654 117 698837

114 517 652 119 306 273 123409 356
183,09 182,39 176,59

. . . . t

. . . . t

. . . . t

. . . . t

. . . . t
Werth JL  

Werth pro t „
2. SchwelfsclscnTcerke (Sclnyeifsclsen nnd Scliw eifsstalil).

Producirende W e r k e ...................................................... t
A r b e i t e r .................................................................................

Rohluppen und Rohschienen zum Verkauf . . . . t
Cementstahl zum V e rk a u f........................... .... . . t

Sa. der H alb-Fabricate  t 
Werth „ „ J i

-M
5.8
a |

ctifu

Werth pro t „
Eisenbahnschienen und Schienenbefestigungstheile . . t 
Eiserne Bahnschwellen und Schwellenbefestigungstheile t
Eisenbahnachsen, -Riider, Radreifen........................... t
Handelseisen, Faęon-, Bau-, ProJlleisen.......................t
Platten und Bleehe, aufser Weifsblech . . . . . .  t
W eifsblech....................................................................t
D r a h t .................. .......................... ....  t
R o h re n ........................................................................ t
Andere Eisen- und Stahlsorten (Mascliinentheilo, 

Schmiedestucke etc.) ......................................... t
Sa. der Fab rica te  t

Werth „ „ M
Werth pro t „

Sa. der Halb- und Ganz-Fabricate t
Werth „ „ „ „ JL

Werth pro t „

3 . F lu fse is e m r e r k e ,  
.................. ....  tProducirende W e r k e ...........................  . .

A r b e i t e r ...................................................... ....
Blocke (Irigots zum Y e rk a u f)..................
Blooms, Billets, Platinen etc. zum Yerkauf

4>
5  O c« 'u ffi
M  CS

jacjti

Sa. der H alb-Fabricate  t
Werth „  ,, JL

Werth pro t „
Eisenbahnschienen und Schienenbefestigungstheile . . t
Bahnschwellen und Befestigungstheiie.......................t
Eisenbahnachsen, Rader, R ad re ifen ........................... t
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen .... .......................... t
Platten und B leche............................................................ t
D r a h t ........................................................................ ....
Geschutze und Geschosse............................................. t
Andere Eisen- und Stahlsorten (Maschinentheile, 

Schmiedestucke e tc .).................. ...................... ....  .

11.8

Sa. der Fa b rica te  t
Werth „  „  JL

Werth pro t „  
Sa. der Halb- und Ganz-Fabricate t

Werth „  „  „  „  JL
Werth pro t ,,

335 335 321
57 190 57 407 57 449
89 360 122 092 101 450

386 254 250
89 746 122 346 101700

8 468 339 11 247 619 8472 475
94,43 92,09 83 31

31 686 19 851 9 909
50 558 38 228 34 389
16 523 17 516 13 487

804 558 798 749 881 828
260 511 273 884 252 579

11679 10 859 9 896
254 018 214 361 222 903

7 761 19 579 10 944

59 114 56 037 55 325
1 496 408 1 449 064 1 491 261

235 306 740 221 471 650 207 239 580
157,25 152,84 138,30
1 586 153 1571410 1 592 961

243 775 079 232 719 269 214 712 055
153,69 148,09 134,79

75 
27 974

} 138 529

73 
29 033 
38 200 

162 578

82 
29 019 
38 503 

237 467
138 529 200 778 _ 275 970

7 21 892 824 27 273 425y 109.04 98,82
532 265 473 560 400 248
47 143 64 993 - 81 654
85 435 70 625 60 174
25 599 21 908 35 412
9 132 12 558 24 165

124 003 145 030 186 202
12 177 8 272 7 920

100 523 62 868 66 754
936 277 859 814 862 529

? 147 511 173 140 355 510
? 171 56 162.73

1 074 806 1 060 592 1 138 499
211 549 405 169 403 997 167 628 935

196 83 159 73 147,23
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1882. 1S83. 1884.

Znsaininenstellung.
Eisenhalbfabricate (Lnppen, Ingots etc.) zum Verkauf . . . t

Eisenbahnschienen und Schienenbefestigungstheile . . . . t 
Eiserne Bahnschwellen und Schwellenbefestigungstheile . . t
Eisenbahnachsen, Rader, R a d re ife n ....................................t
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen....................................t
Platten und Bleche, aufser Weifsblech . . . . . . . .  t

Geschutze und Geschosse.................................................  . t
Andere Eisen- und Stahlsorten (Maschinentheile, Schmiede- 

sliicke e t c . ) ...................................................................t

228 275 
44 293 
87 525 

538 617 
563 950 
97 701 

101958 
830 156 
269 643 
11 679 

378 021 
12177

159 637

323 124 
45 171 
98 414 

567 095 
493 411 
103 221 
88141 

820 657 
286 442 

10 859 
359 391 

8 272

118 905

377 670 
51445 

111037 
582 584 
410 157 
116 043 
73 661 

917 240 
276 744 

9 896 
409 105 

7 920

122 079
Sa. der Fab rica te  t 3 323 632 3 323 103 3 465 581

Werth , „ JC 575 051 476 526 341 447 510 487 578
Werth pro t , 172,71 158,39 147,30

Kohlen - Production.
Ste inkoh len .............................................. .... t 52 118 595 55 943 004 57 233 875

Werth JC 267 859 377 293 628 448 298 780 192
Werth pro t „ 5,18 5,30 5,27

Arbeiter 195 958 207 577 214 728
13 259 616 14 499 644 14 879 945

AYerth J t 36 155 570 39 006 988 39 578 345
Werth pro t „ 2,72 2,69 2,66

Arbeiter 25 546 26 824 27 422

BeschSftigte Arbeitskrafte.
Eisenerzbergbau....................................................................... 38 783 39 658 38 914
Hochofenbetrieb ................................................ ....................... 23 015 23 515 23 114
EisenYerarbeitung....................................................................... 125 769 129 452 132 194

Su m m ę........................... 187 567 192 625 194 222

Dic Eortscliritte (lcs britisclien Eisen- und Kolii en gescliiiftes
1 8 6 6 — 1 8 8 G .

Mit der obigen Ueberschrift leitet die >Iron and 
Coal-Trades-Review« gewissermafsen zur Feier ihres 
20 jiihrigen Besteliens eine Uebersicht uber das Eisen- 
und Koblengescbafl Englands in den letzten 20 Jahren 
ein, welche wir wie folgt tlieilweise, freilicb nur im 
Auszuge, wiedergeben. Der Artikel beginnt:

Mit dem Anfang des Jahres 1886 beginnen wir 
das 20. Jahl' der VerófFentlichung des *Iron- and 
Coal Trades-Review«, und da wir annelunen, dals 
eine objective und kurze Schildernng dieser Zeit 
fur unsere Leser interessant und vielleicbt auch 
nutzlich sein durfte, so wollen wir uns bemiihen, 
die wichtigsten Ereignisse des erwahnten Zeitab- 

Łschnittes, so weit dieselben die besonders in unserm 
Blatte vertretenen Interessen beruhren, zuruckzu- 
rufen. Es wiirde vielleicht vergnOgliclier und Yor- 
theilhafter sein, wenn wir bestimmt den Verlauf 
wahrend der niichsten Jahre vorliersagen konnten; 
aber nichtsdestoweniger ist auch eine retrospective 
Betrachtung lehrreich.

Die Fortschritte, welche wahrend dieses Jahrhun- 
dęrts gemacht wurden, sind sehr bemerkenswerth ge- 
ŵ esen. In keinem Abschnitte desselben sind wir 
aber mit grOfserer Schnelligkeit vorgeschritten, denn 
seit 1866. In keinem fruheren 20 jiihrigen Zeitab-

schnitte hatte man auch nur traumen konnen, dafs 
solche Yeriinderungen sich Yollziehen wurden. In
1866 hat z. B. Niemand erwartet, dafs der Stahl so 
w irkungsY oll das Eisen fur so viele Zwecke verdran- 
gen wurde; es wurden freilich einige wenige Stahl- 
schienen fabricirt, aber nur wenige Eisenbahnleutc 
hatten praktische Erfahrungen bezuglicli ihres Gebrau- 
ches, denn sie kosteten 15 £  und in einzelnen Fallen
17 £  10 sh. per Tonne. Natiirlich fafste man nur 
eiserne Schienen ins Auge, welche um so Yieles 
billiger waren. Jetzt hat sich das alles geandert, 
denn wir finden, dafs Stahlschienen billiger ais 
Eisenschienen sind, und die Fabrication der lelzteren 
ist abgethan. Dieselbe Uimvalzung hat bezuglich der 
Schiflsbleche stattgefunden. Vor 20 Jahren war der 
Hauptzweck und das Endziel der Eisenindustrie auf 
die Erlangung eines Systems zum mechanisclien Be- 
triebe der Puddelafen gerichtet Sólch ein System 
ist niemals mit Erfolg eingefuhrt worden', und jetzt 
spricht Niemand mehr von der Yerhesserung der 
Puddelofen; die Aufmerksamkoit der Erflnder bleibt 
in der Hauptsache auf die Yerbilligung und Verbesse- 
rung der Erzeugung von Stahl gerichtet, und compe- 
tente Beurtheiler der Eisenindustrie haben ihre An
sicht darin zu erkennen gegeben, dafs die Tage des
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Puddelprocesses gezahlt sind. In  1866 war Eisen der 
KOnig, es ist 1886 ais ęntthront zu betrachten und 
ati seine Stelle ist in weitem Umfange der Stahl ge- 
treten. — Es ist merkwurdig, dafs vor 20 Jahren 
zwei Fragen die Offentliche Aufmerksamkeit auf sich 
zogen, welche im Jahre 1886 wieder in hervorragen- 
der Weise erortert werden , der auslandische Wett- 
bewerb und das technische Unterrichtswesen.

W ir hatten aber nicht so vielen Grund daruber 
zu klagen, was die Auslander yór 20 Jahren thalen, 
jetzt aber scheint es, dafs Unsere Sehriftsteller in 
bezug auf industrielle Angelegenheiten ais einen Trug- 
schlufs betrachten , was Goldsmith in seinem »Tra- 
velier* behauptete, dafs des Patrioten erstes und bestes 
Land itiuner die Heimath sei. Es giebt viele, welche 
fortwahrend unser attes Yaterland erniedrigen, und 
damit gewinnt es den Anschein, dafs manche Na- 
tionen im allgemeinen besser arbeiten ais wir. — 
Es unterliegt keinem Zweifel, dafs andere Nationen 
grofse Fortschritte in den letzten Jahren gemacht 
haben, aber damit darf nicht nothwendig die Mei- 
nung verbunden sein , dafs w ir zuruckgehen , denn 
die Statistik zeigt unwiderleglich , dafs w ir es nicht 
thun, so haben wir z. B. unsere Fórderung von 
Eisenerzen von 9 910 045 t in 1865 auf 16 137 887 t 
in 1884 vermehrt, und wir haben unsern Consum 
von Eisenerzen verdoppelt, da der Import von 57 000 
auf 3'I*  Millionen in 1882 gestiegen ist. Unsere Pro
duction von Roheisen ist gestiegen von 4 523 897 t 
auf 8 586 680 t in 1882 und 7 811 727 t in 1884, 
wahrend unser Esport von Roheisen von 500 000 t 
in 1866 auf 1 758 072 t in 1882 gestiegen ist; unser 
Export in allen Arten von Eisen und Stahl betrug
1 762 485 t in 1866 und 4 353 552 t in 1882. Im 
Jahre 1871 producirten wir 329 000 t Bessemerstahl 
und 1882 1 673 649 t. Die Zahl unserer Kohlengruben 
erhob sich von 3188 in 1866 auf 3554 in 1884 
und die Kohlenproduction von 101 630 544 t auf 
174872 759 t, wahrend sich der Export von Kohlen 
und anderm Brennmalerial yerdoppelte, er betrug 
1884 23 350 230 t. Aus der Statistik, welche wir 
weiter unten geben , ist’ zu ersehen , dafs das Jahr 
1882, so weit der Umfang des Geśchaftes in Betracht 
gezogen wird, bei weilem das beste Jahr gewesen ist, 
welches wir gehabt haben; seit jener Zeit bewegen 
wir uns abwarts. Aber wenn der Dichter sagt, dafs 
„die Hoffnung ewig der menschlichen Brust enlspriefst”, 
so haben wir auch wieder Vertrauen, dafs ein, wenn 
auch langsames Wachsthum wieder eintreten w ird; 
wir hoffen von dem kommenden Jahr mehr Gutes 
ais Schlimmes, und dafs das Jahr 1885 der Wende- 
punkt sein wird.

Der Zustand des Geschaftes in Schmiedeisen in 
den letzten 20 Jahren ist gut dargestellt in einer dor 
Antworten, welche die Vereinigung der Eisenindu- 
striellen im Norden von England der Koniglichen 
Commission zur Untersuchung der Geschaftslage ge- 
geben hat, und da dieselbe in praktischer Weise 
zeigt, wie das Roheisen- und Kohlengesęhaft auch in 
der Yergangenheit beeinflufst wird durch das Eisen- 
geschaft im allgemeinen, so lassen w ir die Tftbelle 
nier folgen. In  derselben wird angenommen, dafs 
das Geschaft im Durchsclinitt der Jahre 1874, 1875 
und J876 normal gewesen ist, und sie zeigt, in 
welchen Jahren es uber und unter dieser Normale 
gestanden hat:

1865 normal
1866 )
1867 J- unter
1868 J
1869 normal
1870 )
1871 {
1872 f uber.
1873 J

1881 I 1884 \ „
1882 \ normal 1885 / unler
1883 j

1865 endigte der amerikanische Burgerkrieg, dem
selben folgte soforl eine starkę geschaftliche Tliatig- 
keit, viele Actiengesellschaften wurden gebildet.

1866 entstand der preufsisch-osterreichische Krieg 
von sechswochiger Dauer, welcher das Geschaft 
auf dem Festlande belrachllich in Mitleidenschaft 
zog; es entstand eine financielle und commercielle 
Panik, und unter den Bankerotten war der bemerkens- 
werthe dcijenige von Overend, Gurney und Go. Ein 
grofse Anzahl von Firmen brach infolge von Ueber- 
speculation zusaimnen.

1867 war eine schlechte Erntu mil die Ursache 
der abnehmenden Geschafte, aber das Jahr 1868 
brachte mit einer der besten Ernten eine geschaft- 
liche Stille wie kaum je zuvor.

1869 fanden grofse Eisenbahnbauteu auf dem 
Festlande statt, und die Geschaftslage besserte sich.

Dem deutsch-franzosischen Kriege 1870 und 1871 
folgte einer der bemerkenswerthesten „booms*. Dieser 
Umstand fiihrte zu einer Ausdehnung unserer eigenen 
Productionsfahigkeit und zu einer gewaltigen Ueber- 
speculation, unter welcher wir jahrelang litten. In 
der That fiihrt die Vereinigung der Eisenindustriellen 
des Nordens von England den gegenwartigen Nieder- 
gang auf die Ereignisse zuruck, welche jenem Kriege 
folgten, denn sie berichtet an die vorerwahnte Konig- 
liche Commission: „Der Druck, unter weichem wir 
leiden und welcher jetzt den niedrigsten Punkt er- 
reicht hat, scheint in gewisser Ausdehnung die Re- 
action zu sein, welche der Periode der Kohlennoth 
in den Jahren 1872 bis 1874 folgte, die yielleicht an 
der Ueberproduction nach dem deutsch - franzo- 
sischen Kriege schuld war. Der Belrag der in Ge- 
schaften augelegten Kapitalien war aufserhalb deni 
Verhaltnifs zu den folgerichtigen Erfordernissen des 
Geschaftes, und die Nachfrage hat die Consumlions- 
fahigkeit noch nicht erreicht/

In 1874 erreichte der grofse Aufschwung schnell 
sein Ende, und die Arbeitslohne, welche in den 3 
Yorhergehendcn Jahren sprungweise in die Huhe ge- 
gangen waren, sanken aufserordentlich trotz der 
Strikes, welche so erfolglos waren, wie sie vorher 
Erfolge zu verzeichnen hatten.

Die Jahre 1875 und 1876 wurden durch viele 
Fallimente in der Eisenindustrie gekennzeichnet und 
1877, ais der turkisch-russische Krieg begann, wurde 
die Stagnation noch grofser und dor Zusammenbruch 
industrieller Etablissements noch zahlreicher.

In 1878 trug die Fu rcht, in einen Krieg rnit 
Rufsland verwickclt zu werden, wesentlich zum ge- 
schiiftlichen Niedergang bei, und es fand eine starkę 
Einschrankung des Credits in diesem Lande statt. In 
diesem Jahre fallirte die Glasgower Bank.

In  den ersten 8 Monaten des Jahres 1879 war 
das Geschaft aufserordentlich gedruckt, doch plotzlich 
entstand eine unerhOrte Nachfrage fur Eisen seitens 
der Yereinigten Staaten, und die Preise gingen sprung
weise in die Hohe, wenngleich nicht annahernd wie 
in 1873.

In 1880 brach der amerikanische „boom“ zu- 
sammen, und unser Export nach dort begann abzu- 
nehmen. Dennoch nahm unser Geschaft zu, das Geld 
war billig, die Ernte gut und unsere Colonieen waren 
bessere Abnehmer. Dieser Zustand hielt in 1881 an, 
ais die Thatigkeit im Schiffsbau in bemerkenswerther 
Weise zunahm, welche auch in 1882 und 1883 anhielt. 
Unsere Schiffswerflen sind niemals so beschafligt ge
wesen.

Im Jahre 1881 fand auch eine sehr grofse Aus
dehnung des Eisenbahnbaues in den Vereinigten 
Staaten statt, wodurch unseren Scliieńenwalzwerken 
reichlich Arbeit gegeben wurde.

1874 )
1875 > normal
1876 J

1877 )
1878 > unter
1879 J

■ 1880 uber
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1882 war die geschaftliche Thatigkeit allgemein; 
aber im Jahre 1883 nalim das Geschaft wieder ab, 
und 1884 und 1885 waren sorgenvolle Jahre, nicht 
sowohl wegen der Einschrankung der geschaftlicben 
Thatigkeit, sondern wegen des unvortheilhaften Cha- 
rakLers derselben. Die Ernten waren in jedem Jahre 
gul, aber politische Yerwicklungen und speciell die 
Furcht vor einem Kriege mit Rufsland in Afghanistan 
1884 hielten das Geschaft in sehr unbefriedigender 
Lage. __________

Es folgen nun eine Reihe statistiseher Mitthei
lungen, von denen wir die interessantesten hier wie-
dergeben.

R o h  eisen:
Jah r Hochofen Hochufon Production Ausfuhr

ttberhaupt in Betrieb t t
1865 . . 919 656 4 819 254 —
1866 . . 839 618 4 523 897 500 500
1867 . . 818 551 4 761 023 565 612
1868 . . 912 560 4 970 206 552 999
1869 . . 901 600 5 445 757 710 656
1870 . . 916 664 5 963 515 753 839
1871 . . 897 673 6 627 179 1 061 004
1872 . . 876 702 6 741 929 1 331 143
1873 . . 892 683 6 566 451 1 142 065
1874 . • 915 649 5 991 408 774 280
1875 . . 899 629 6 365 402 947 227
1876 . . 927 585 6 555 997 910 065
1877 . . 940 541 6 608 664 881 442
1878 . . 948 498 6 300 000 923 080
1879 .. . 929 496 6 009134 I 223 436
1880 . . 926 567 7 721 833 1 632 343
1881 .. . 933 565 8 377 364 1 482 354
1882 ,. . 929 570 8 586 680 1 758 072
1883 ., . 900 552 8 529 300 1 564 048
1884 .. . 908 475 7 811727 1 269 576

Die Lcistungsfahigkeit unserer Hochofen ist in 
don letzten 20 Jahren in der That wesentlich erhSht 
worden, denn 1866 war die durchschnitUiche dies- 
jahrliche Production per Hochofen nur 7300 l (1854 
nur 55001), wahrend sie 1884 mehr ais 16 5001 be
trug. Aber wahrend Grofsbritannien so schneil vor- 
geschritten ist, dafs es die Production von Roheisen 
in den letzten 20 Jahren fast verdoppelte, haben 
andere Natiońen noch mehr gethan. wie aus den 
nachfolgenden Zahlen zu erselien ist:

1865

Grofsbritannien . 
Yereinigte Staaten 
Deutschland . .
Frankreich . . 
Bekien . . . .

1883 
Tonnen 
8 529 300 
3 781 000 
3 469 719 
2 039 000 

783 433

Tonnen
4 819 254 

931 582 
771 903 
989 972 
470 767

Die folgende Tabelle zeigt, welche verschiedenen 
Sorten von Roheisen wahrend der Jahre 1882, 1883 
und'1884 gemacht worden sind:

GewShnlichcs Hcmatite h
Roheisen s Piee e!ei3<a> Zusammen 

l t l
3 425 000 218192 8 586 680
3 287 000 179 500 8 529 300
2 362 697 226 285 7 811 727 

Der Durchschnittspreis von Cleveland Nr. 3 stellte 
sich seit 1865 wie folgt:

Jahr

1882
1883
1884

Roheisen

4 943 488
5 062 800 
5 222 745

1865 .
X  

. . 2
sh.
9

d.
6

1866 . . . 2 9 6
1867 . . . 2 5 2
1868 . . . 2 3 2
1869 . . . 2 5 9
1870 . . , 2 10 3
1871 . . . 2 9 8
1872 . . . 4 17 1
1873 . . . 5 9 2

£ sh. d.
1874 . . . 3 10 11
1875 . . . 2 14 6
1876 . . . 2 7 10
1877 . . ., 2 2 1
1878 . . . 2 2 3
1879 . . ., 2 1 0
1880 . . .. 2 10 6'
1881 . . .. 1 19 2
1882 . . .. 2 3 5
1883 . . ,, 1 19 5
1884 . . ., 1 17 0
1885 . . ., 1 12 10

Wahrend der 20 Jahre hat eine grofse Ersparnifs 
in dem Verbrauch von Kohlen bei der Production 
yon Roheisen stattgefunden. Im Jahre 1840 wurden 
durchschnittlich 3*/21 Kohle pro Tonne Roheisen, im 
Jahre 1870 dereń 3 gebraucht. In dem Jahre 1873 
war das Resultat einer sehr eingehenden Ermittelung, 
dafs durchschnittlich die Tonne Roheisen mit 51 Ctr. 
(2250 pro 1000) erblasen wurde. Im  Jahre 1879 
wurden nur noch 44 Gir. (2200 pro 1000) und im 
Jahre 1884 durchschnittlich nur noch 41 Ctr. (2050 
pro 1000) gebraucht.

An Schweifseisen wurden nach den Ermittelungen 
der British Iron Trade Association producirt:

Tonnen
1881 . . . .  2 681 150
1882 . . . .  2841534
1883 . . . .  2730504
1884 . . . .  2237535

Die Zahl der Werke, der Puddelofen und der 
Walzenslrafsen belief sich:

Jahr Zahl der Zahl der Zahl der
Werke Puddelofen W alzenstral

1865 . . 252 6 407 730
1866 . . 256 6 239 826
1867 . . 254 6 009 831
1868 . . 247 5 903 831
1869 . . 245 6 243 859
1870 . . 255 6 699 851
1871 . . 267 6 841 8?6
1872 . . 276 7 311 1015
1873 . . 287 7 264 939
1874 . . 298 6S03 866
1875 . . 314 7 575 909
1876 . . 312 7 159 942
1877 . . 300 6 796 935
1878 . . 332 5125 830
1879 . . 314 5149 846
1880 . . 314 5134 855
1881 . . 311 5 541 896
1882 . . 335 5 707 917
1883 . . 252 5 602 904
1884 . . 259 4 577 875

Der Export von Schienen stellte sich wie folgt
Tonnen Tonnen

1866 498 021 1876 414 656
1867 580 571 1877 498 256
1868 583 488 1878 439 392
1869 888 010 1879 463 878
1870 1 059 392 1880 693 696
1871 981 197 1881 820 800
1872 945 420 1882 936 949
1873 785 014 1883 971 165
1874 782 665 1884 728 540
1875 545 981

Die Gesammtausfuhr von Eisen und Stahl ein- 
schliefslich Roheisen aus dem Yer. Konigreiche ergiebt: 

Tonnen Tonnen
1866 1762 485 1869 2 675 331
1867 1 968 025 1870 2 825 575
1868 2 041852 1871 3169 219
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Tonncn Tonnen
1872 3 382 762 1879 2 883 484
1873 2 957 813 1880 3 792 993
1874 2 487 522 1881 3 820 315
1875 2 457 306 1882 4 353 552
1876 2 224 470 1883 4 034 308
1877 2 346 370 1884 3 496 991
1878 2 296 860

Die Production von Bessemer - Flufseisenb!
seit 1871 betrug:

Tonncn Tonncn
1871 329 000 1878 807 527
1872 410 000 1879 834 511
1873 496 000 1880 1 044 382
1874 540 000 1881 1 441 719
1875 620 000 1882 1 673 649
1876 700 000 1883 1 553 380
1877 750 000 1884 1 299 676

Die Gesammtproduction von im Flamniofen er- 
zeugten Flufseisen slellte sich von 1868 bis 1884 
wie folgt:

Tonnen Tonnen
1868 520 1877 137 000
1869 3 950 1878 175500
1870 11 150 1879 175 000
1871 27 000 1880 251 000
1872 42 000 1881 338 000
1873 77 500 1882 436 000
1874 90 500 1883 455 500
1875 88 000 1884 475 250
1876 123 000

Im Jahre 1868 benutzte nur ein Werk, jetzt
dereń 48 den Flammofenprocefs.

Wegen der Ausdebnung des b a s is c h e n  Pro- 
cesses verweisen wir auf die Notiz in voriger Num- 
mer auf S. 62.

S te inko  h ien . Hieruber erhalten wir in einem 
zweiten Artikel folgende Angaben:

Durch- 
schnitlspreis 

sh. u.
9 8 

10 1 
10 5 
9 11
9 7
9 8
9 11

Jalir Zahl der Fórderung in 
engl. t

Ausfuhr
Gruben t

1865 3 256 98 150 587 9 283 214
1866 3188 101 630 544 10 142 260
1867 3 258 104 500 480 10 565 829
1868 2 922 103 141 157 10 967 062
1869 2 852 107 427 557 10 744 945
1870 2 851 110 431 192 11 702 649
1871 2 885 117 352 028 12 747 989

Jahr Zahl der 
Gruben

Fórderung in 
engl. t

. - . Durch- 
Ausfuhr 3c},nittsproi3

1. Sil. (1.
1872 3 001 123 497 316 13 198 494 16 10
1873 3 527 127 016 747 12 617 566 20 11
1874 4112 125 067 916 13 927 205 17 3
1875 3 933 131 867 105 14 544 916 13 3
1876 4(302 133 344 766 16 299 077 10 11
1877 3 770 134 610 763 15 420 050 10 2
1878 3 768 132 607 866 15 494 633 9 5
1879 3 877 134 008 228 16 442 296 8 10
1880 3 904 146 969 409 18 719 971 8 11
1881 3 813 154 184 300 19 587 063 8 11
1882 3 814 171 334 032 20 934 448 9 1
1883
1884

3 707 
3 554

178 763 390 
174 872 759

22 755 634 9 4

Der Fortschritt in der Fórderung yerlheilte sieli 
auf die einzelnen Bezirke folgendermatsen:

Durham \
Northumberland / ' 
Cumberland . 
Yorkshire. .
Derbyshire 
Notts . . . 
Leicestershire 
Warwickeshire 
Staffordshire 
Worceslershire

1866 1884
t t

25 194 550 {1552
516

303
005

1 490 481 1 707 582
9 714 700 19 224 354
4 750 520 8 581 001
1 600 560 5 091 603

866 560 1 159 930
775 000 1 255 148

12 298 580 {*?355
000

288
459

12 320 500 20 088 683
1 220 700 858 000
1850 700 V 362 589 

843 437
4 445 000 6 480 295

Gloucestershire \
Somersetshire / ' '
Monmoulhshire. . .

Um cin B iid  yon den Leistungen der ubrigen
Kobie gewinnenden Lander zu geben, wird nach- 
stebende Uebersicht mitgetheilt:

1866 1883
t t 

Grofsbritannien . . . 101 630 544 178 763 390
Ver. Staaten . . . .  21 856000 72000000
Deutsehland . . . .  21 629 000 55 000 000
Frankreicb..................  12 234 000 21 500 000
B e lg ie n ....................... 12 774 000 18 177 000
R u fs la n d ....................... 390 000 3 780 000
Oesterreich....................... 2 920 000 6 559 000

D.

Die englischen Grewerkyereine 1866 und 1886.
Yon J ames  S w i f t ,  Generalsecrelar des Vereins der Dampfmaschinenbauer. 

(Aus der »Iron and Coal Trades Review« vom 8. Januar 1886.)

Die Gewerkvereine* bildeten 1866 die am 
meisten geschmahte Institution des Landes. Von 
der Presse wurden sie lacherlich gemacht und 
verwunscht, vom Mittelstand oder der Kapitalisten- 
klasse wurden sie verachtet, und die Gesetzgebung 
gewiihrte ihnen keine Bechte. Im Jahre 1886

* Die Uebersetzung des euglischen WTortes „Trades 
Unions“  mit ,,Gewerkv-ereinen“  darf nicht verleiten, 
jene englischen Arbeiterverbindungen der Tendenz 
nach mitden deutschenGewerkvereinen zu verwechseln. 
Diese sind in der Hauptsache ais Gefolgschaft der Fort- 
schrittspartei und Stutze derselben zu betrachten, wah
rend die englischen Trades-Unions Grofses in materi-

ist es nur noch ein kleiner Theil der Presse, 
weicher die Gewerkvereine schmiiht; sie werden 
nicht mehr lacherlich gemacht, sondern einer 
ebrjichen Kritik unterworfen ; Bespect wird ilinen 
von Yielen gezeigt, welche 1866 sich nicht be- 
miihten, die Yerachtung, welche sie den Arbeiter-
eller Unterstiitzung der Arbeiter bei Krankheit, Noth 
und im Todesfalle durch Fursorge fur die Hinter- 
bliebenen geleistet haben. Die deutschen Gewerk- 
vereine haben, wohl wesentlich wegen ihrer baupt- 
sachlich politischen Tendenz, nicht annahernd Aehn- 
liches leisten konnen.
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Yereinigungen entgegenbrachten, zu verbergen. 
Die Gesetze des Konigreichs erkcnnen jetzt die 
Existenz dieser Vereinigungen an , geben 
dereń Kassen Schulz, gestatten ihnen, vor Gericbt 
ilire Rechte geltend zu machen, und setzen die 
Macbt des Staates in Bewegung, um Vergehen 
zu beslrafen, welche fruher straflos blieben, wah
rend die Vertreter der Gewerkvercine in den Ge- 
meinderiithen, in den Schul- und den Vormund- 
schafts-Behorden, ja, sogar im Unterhaus sitzen. 
Eine só bestimmte Aenderung zum Bessern, in 
einem so kurzeń Zeitraume, lafst sich bei keiner 
andern Institution nachweisen, so dafs es der 
Miihe werth sein wird, die Ursachen darzulegen, 
welche dieses erfreuliche Resultat herbeigefuhrt 
haben.

Es ist bekannt, dafs bis zum Jahre 1824 die 
Gewerkvcreine ais ungesetzlich betracbtet wurden. 
Die Verfassung des Konigreichs enthielt Straf- 
gesetze gegen Jene, die muthig genug waren, 
neue Mitglieder zu werden. Im genannten Jahre 
wurden die Gesetze, Verbindungen betreffend, auf- 
gehoben, und es erhielten die Arbeiter die Er- 
laubnifs, Gewerkvereine zu bilden.

Die Aufhebung dieser Gesetze war jedoch 
keine so weitgehende Goncession, wie es auf den 
ersten Blick scheinen konnte; denn obwohl Ver- 
bindungen gestattet waren — 1825 wurde ein 
Geselz angenommen, um der Entscheidung von 
1824 Kraft zu geben — so trat doch in der 
Praxis das alte gegen Verschworungen gerichtete 
Gesetz wieder ins Leben. Damals kamen Streitig- 
keiten zwischen Fabricanten und dereń Arbeitern 
haufig vor. Mehrfach (besonders bei den Arbeiter- 
unruhen in Durchester) wurden Leute, welche 
strikten, zu Gefangnifsstrafen von verschiedener 
Dauer, selbst zur Deportation, verurtheilt.

Diese Schreckensherrschaft hielt viele Arbeiter 
davon ab, sich den Yereinen anzuschliefsen, und 
war in hobem Mafse an dem langsamen Wachs- 
thum derselben schuld; im Laufe der Zeit zeig- 
ten sich aber die Richter nicht mehr geneigt, 
diese harten Mafsregeln anzuwenden, wodurch das 
Vertrauen zu den Yereinen, bei dem steten Wachs- 
thum derselben, die Oberhand gewann. Bei einer 
kleinen Anzahl erhielten sich jedoch Reste jener 
barbarischen Zustande, welche vor 1824 bestan- 
den hatten. In den folgenden Jahren sind im 
Namen der Yereinigung Frevel veriibt worden, 
welche die Schamrothe aut' die Wańgen jedes 
ehrenhaften Arbeiters treiben mufsten. Obwohl 
diese Thaten allbekannt waren und sehr ernster 
Art, sahen sich doch die Diener des Gesetzes 
aufser stande, die Frevler zu entdecken. Eine 
konigliebe Commission unterwarf deshalb im 
Jahre 1866 die Thatigkeit der Gewerkvereine 
einer Untersuchung. Ais Resultat ergab 
sich, dafs dic Gewaltthatigkeiten und Ver- 
brechen nur von wenigen kleinen Vereinen in 
Sheffield und den Ziegeleiarbeitern im Manchester

District begangen waren. Die grofseren Vereine 
mufsten ihre Bucher, Schriftstuckc und Berichte 
vorlegen; ferner wurden ihre Geschaftsfiihrer 
vor Gericbt vernommen und einem Kreuzverlior 
unterworfen; aber das Verfahren endigte mit 
einer ehrenvollen Freisprechung. Die teuflischen 
Thaten einer geringen Anzahl erweckten 
im Lande das Verlangen, dafs die Gewerk- 
vereine vo!lst;indig unterdriickt werden sollten, 
aber der Commissionsbericht, welcher jene W e
nigen ais schuldig bezeichnete, sprach sich giin- 
stig iiber den Rest aus. Diese Untersuchung, mit 
welcher eine Agitalion seitens der gutgesinnten 
Vereine verbunden war, fiihrte 1869 zum Erlafs 
eines provisorischen Gesetzes, das 1871 durch 
Annahme der Gewerkvereins-Akte bestatigt wurde. 
Dieses Gesetz gewiihrte den Kassen Schutz, indem es 
zugleich dereń Eintragung und nóthigenfalls eine 
Revision der Bucher durch einen Regierungsbe- 
amten verfiigte.

Die Beweise, welche vor der koniglichen 
Commission beziiglich der veriibten Verbrechen 
geliefert wurden, veranlafsten in verschiedenen Thei- 
len des Landes die Gewerkvereinlęr zu Ent- 
riistungs-Meetings gegen die Uebelthater.

Diesen Versammlungen ist ein wichtiger Ein- 
flufs auf die Thatigkeit der Gewerkvereine zuzu- 
schreiben, sie haben wesentlich zu den von 
denselben seither erreichten Erfolgen beigetragen. 
Wahrend fruher nur von den Mitgliedern der 
verschiedenen Gewerbe unter sich Versammlungen 
abgehallen wurden, hiefs jetzt das Losungswort: 
Vereinigung in der Form von Gewerberathen 
(trade councils) und, wenn moglich, die Bildung 
eines jahrlich zusammentretenden Arbeiter-Par- 
laments, des »Gewerkvereins-Congresses« (»Tra- 
des Union Congress«.) Der erste wurde 1868 
abgehalten, aber erst 1871 erfolgte die dauernde 
Begriindung des Congresses durch die Bildung 
eines parlamentarischen Comites, dessen Aufgabe 
darin bestand, Mafsregeln ins Auge zu fassen, 
welche der Staat zum W ohl der arbeitenden 
Klassen, und besonders der Mitglieder der Ge- 
werkvereine, ergreifen soli.

Der Raum gestattet es nicht, in den Einzel- 
heiten die Erfolge aufzuzalileh, welche von dieser 
Korperschaft, durch den Druck, den sie auf die 
Regierung ausiibte, erreicht worden sind. Ais 
Beispiele wollen wir nur erwahnen: Dic Auf
hebung der Verschworungs-Gesetze (»Conspirary 
Laws«), soweit sie die Streitigkeiten der Arbeiter 
mit den Fabricanten betreffen, die Aufhebung 
der sCriminal Law Amendment Act« und jenes 
Theils der »Master and Servant’s Act«, welcher 
dem Richter die Vollmacht ertheilte, einen A r
beiter wegen Contractbruchs zu einer Gefangnifs- 
strafe zu verurtheilen, die AbschafTung des 
Truck-Systems, die »Mines Regulation Bill« und 
schliefsłich das Haftpflichtgesetz („Em ployers’ Lia-
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bility Act“ ). Ferner ist von dem Congrefs das 
Ver)angen gestelll worden, dafs Arbeiter auch 
im Civildienst V'erwendung fmden sollen. 
Infolgedessen finden sich jetzt unter den 
Inspectoren fur die Fabrik- und Bergbau:Dis- 
tricle auch solche, welche der Arbeiter- 
klasse entnommen sind. Ein maclitiger Fort- 
schritt hat sich auch in einer andern Richtung 
durch den Congrefs vollzogen, indem derselbe 
fiir die Vertrelung des Arbeiterstands in der 
Staats- und Gemeindc-Verwallung eingetreten ist. 
Es giebt jetzt nur noch wenige Stadte im Ver- 
einigten Konigreicli, in welchen der Arbeiter- 
stand nicht eine oflentliche Vertretung hat; sei 
es im Gemeinderath oder in den Behiirden fur 
die Schulen, das Yormundschaftswesen oder die 
óffentliche Gesundlieitspflege. Im neuen Parla
ment werden sich ais Gesetzgeber 11 Fiihrer 
der Gewerkvereine befmdcn, wahrend eine Anzahl 
Beamte derselben auf der Richterbank sitzen 
wird, um die Landesgesetze zu vollstrecken.

Was die eigentliche Vereinsthatigkeit betrifft, 
so zeigt ein Blick auf die Jahresberichte 
der verschiedenen Vereine die Maclit, welche sie 
gegenwartig in fmanzieller Hinsicht ausiiben.

Die Beitrage der Mitglieder sind aufs Ge- 
naueste aufgezeichnet, und die Unterstiitzungen 
welche diesen in Zeiten des Kampfes von den 
Vereinen zufliefsen, geben einen deutlichen An- 
haltspunkt dafiir, dafs ihr Bestand eine Lebens- 
frage fiir die Arbeiter ist. Friiher sprachen die 
Gegner der Gewerkvereine in mafslosen Aus- 
driicken von dem hohen Gehalt, welches den 
Agitatoren bezahlt werde, aber gegenwartig wird 
dieser Vorwurf nur noch seiten erhoben; denn 
die Rechenschaftsberichte der Gewerkvereine, 
welchen volle Oeffentlichkeit gegeben w'ird, weisen 
den geringen Betrag der Gehalter nach, so dafs 
das Geschrei iiber dieselben ais grundlos erwiesen

Noclimals Kongo

Am Schlusse unserer Besprechung Seite 804 
bis 808 im Decemberheft 1885 d. Z. erwalmten 
w ir der zwischen Stanley und Dr. Pechuel- 
Loesclie entstandenen Zwistigkeiten. Auf des 
Ersłeren personliche AngrifTe antwortete der 
Letztere mit Veroffentlichung einer kleinen Flug- 
schrift unter dem Titel „Herr Stanley und das 
Kongo-Unternehmen.“ Leipzig, Yerlag yon Ernst 
Keils Nachfolger, 1885.

Das sind bitterbose Worte und mochten 
wir bezweifeln, ob Stanley bei einem zweiten 
Besuche Deutschlands ubera.ll eine gleich schmei- 
chelhafte Aufnahme fande, wie vor Jahresfrist. 
Auch in anderen Liindern sind allmalilich Zweifel

ist. Wenn die laufenden Ausgaben der sammt- 
lichen Gcwerkvereine im ganzen betrachtet wer
den, so stellt sich fiir sie ein Vergleich mit 
Handelsgeschaften sehr giinstig, bei welchen die 
Anzahl der Beainten eine kleine ist, wahrend fiir 
alle Gewerkvereine zusammen die Angestellten 
sich auf Hunderle belaufen.

W ie w ir schon am Anfang bemerkten, so 
waren 1866 die Gewerkvereine und ihre Mit
glieder ein Gegenstand des Spotts und der Ver- 
achtung. W ir haben versucht, in aller Kurze dar- 
zulegen, wie sehr in den letzten 20 Jahren dies 
alles sich verandert hat. Es ist klar, 
dafs umfassende Reformen zur Durchfiihrung ge- 
langt sein miissen, damit die Gewerkvereine den 
Einflufs und die Maclit, welche sie jetzt besitzen, 
erreichen konnten. Ihre Mitglieder stelien (im 
moralischen Sinne) nicht mehr aufserhalb des 
Gesetzes (ais »outlaws«); sie haben nichls mehr 
zu befiirchten, wenn sie die Bedingungen fest- 
setzen, unter denen sie iiber ihre Arbeilskraft 
verfiigen wollen. Die Kassen der Vereine werden 
vom Gesetz geschiitzt, und die Fiihrer derselben 
geniefsen die Achtung ihrer friiheren Gegner. 
Die Vereine sind stark, aber sie mifsbrauchen 
seiten ihre Starkę, und im allgemeinen sind ihre 
Mitglieder Burger, welche sich den Gesetzen 
unterwerfen. Sie haben eine grofse Zukunft vor 
sich, wenn sie ihre Macht weise beniitzen, und 
ihr politischer Einflufs kann das Geschick der 
Regierung entscheiden; aber sie haben auch crnste 
Verpflichtungen gegen ihre Mitglieder und das 
Land im allgemeinen. W ir haben die feste 
Ueberzeugung: die Zukunft wird beweisen, dafs sie 
diese Pflichten gegen ihre Auftraggeber sow'ie 
den Staat erfullen und dazu beitragen, dafs unser 
Land seinen Vorrang ais die Hauptwerkstatte der 
W eil behaupten wird.

B .

und Kongostaat.

beziiglich voller Richtigkeit der Stanleyschen 
Angaben entstanden und haben das friiher unhe- 
grenzte Vertrauen in ihn, sowie in die Zukunft 
des Kongostaates erschuttert, dessen Griindung 
heute wahrscheinlich minder glatt verlaufen wur
de, ais auf der Berliner Gonferenz.

Es scheint thatsachlich wahr zu sein, dafs 
man Dr. Pechuel-Loesche gar nicht die Mittel 
zur verlangten Wirksamkeit gewahrte, dafs man 
ihn beschriinkte, seine Thatigkeit absichtlich 
lahmte und dem geplagten Mannę endlich nichts 
Anderes ubrig blieb, ais eine ganzlich unhaltbare 
Steliung moglichst bald zu verlassen. Wenn 
Dr. P.-L. auf die ihm gemachten Yorwiirfe in
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derbster Weise antwortet, so darf ihm Niemand 
das verdenken, denn er ist der Angegriffene und 
die Gegner haben den Streit absichtlich begonnen.

Stanley wird ais selbstsiichtiger, riicksichts- 
loser Yankee gesehildert, der stets nur die eigene 
Personliehkeit, seinen Ruhm und Antheil an dem 
grofsen Unternehmen beachtet, dem die Genossen 
ganz gleichgultig sind, der sogar, um seine Tha- 
tigkeit ins beste Licht zu setzen, vor ungerech- 
ten Besehuldigungen derselben- nicht zuriick- 
scbreekt. Alle Hiilfsmittel seicn von ihm fiir 
seine Fahrlen beansprucbt worden, und wenn in- 
zwischen die gegriindeten Niederlassungen Manjfel 
litten infolge verkehrter Anordnungen von 
Briissel aus, wo man Alles am griinen Tiscbe 
besser wissen wollte, ais am Kongo selbst, und das 
Ganze in Yerfall gerielb, dann habe Stanley iiber 
die Unfahigkeit der Beamten gescholten, die 
anderer Leute Siinden biifsen mufsten. Es ist 
riicht unsere Aufgabe, die personliche Fehde 
zwischen Stanley und Dr. Pecliuel-Loesclie naher 
zu beleuchten, zu entscheiden, wcr recht oder 
unrecht hat, aber jeder unbefangene Leser des 
Stanleyschen Werkes wird gestehen, dafs die 
Selbstsucht des Yerfassers, das Bestreben, sich 
ais Mittelpunkt des Unternehmens hinzustellen 
und die Thatigkeit der Genossen zu unter- 
schątzen, iiberaus haufig hervortreten und wenig 
angenehm beriihren, selbst wenn man von dem 
erwahnten Sonderfall ganzlich absieht. Gleich- 
zeitig mit Stanley bereiste der franzosische Marine- 
offizier de Brazza den Kongo und begegneten 
sich die Forscher auch einmal persiinlich auf 
ihren Falirten. An kleinen Sticheleien iłber den 
Wettbewerb fehlte es im Stanleyschen Buehe 
nicht, jedoch brach die belle Eifersuclit erst 
spater nach Ruckkunft Beider ans. Der Fran- 
zose — von Geburt ein Italiener — liefs sich 
keineswegs verbluffen, fand auch bei seiner Re- 
gierung den nothigen Schutz, so dafs spater auf 
der Berliner Conferenz die *Association« mit 
saurer Miene der Zutheilung eines gehorigen 
Stiickes vom Kongogebiet an Frankreich zu- 
stimmen miifste. Am Stanley-Pool liegt die 
franzosische Niederlassung Brazzaville just gegen- 
iiber Leopoldville. Der dreiste Amerikaner hatte 
einen ebenburtigen Gegner gefimden.

Schlimmer ais die persónlichen Yorwurfe 
von Selbstsucht, Riieksicbtslosigkeit u. s. w. sind 
die Behauptungen von Dr. P.-L. uber sachliche 
Unrichtigkeiten des Stanleyschen Buches. Diese 
Besehuldigungen fallen um so mehr ins Gewicht, 
ais unantastbare Beweise erbracht werden. Ein- 
zelne Erzeugnisse der Einbildungskraft des Ver- 
fassers beleuchtet Dr. P.-L. in einer so schla- 
genden Weise, dafs man sich des Lachens kaum 
erweliren kann. Stanley erzahlt beispielsweise, 
wie er einen Garten von 2000 Quadratfufs 
Flachę auf der Station Yivi angelegt, indem er 
innerlialb 20 Tagen 2000 1 odor 5000 Kisten

voll reichster schwarzer Treibhauserde auf die 
betreffende kable Hohc schaffen liefs, Jede Kiste 
wog demnach 400 kg oder 8 Centner, welche 
auf dem Kopfe eines Menschen einen iiberaus j
steilen, beschwerlichen Hugelbang hinaufgetragen 
werden mufste und zwar taglich 250 Kisten.
Auf jeden Quadratfufs Gartenflacbe kommt eine 
Tonne Erde. In der ganzen Umgebung giebt’s 
nur gelben, unfruchtbaren »Laterit«, der hier 
von verbranntem Grase etwas grau gefarbt war.
Der hochst spąrliche Pflanzenwuchs in dem be- 
treffenden Garten wurde durcli stetes Begiefsen j
kiinstlich erhalten, wozu die Dienstleute das 
Wasser vom Kongo 90 m heraufschleppen mufsten. |
Stanley behauptet keck: „Wenn aber die Menschen 
sich gleichgultig gezeigt hatten, so war die Natur 
wenigstens nicht trage gewesen. Die Mango- 
baume waren stattlich herangewachsen und die 
Melonenbaume so hoch geworden, dafs ihr Griin 
das blendende Weifs der Gebiiude beschattete.“
Dr. P.-L. verweist etwas boshaft auf das dem 
Stanleyschen Werke (I. 165) beigefiigte Bild 
zur Beurtlieilung jenes iippigen Pflanzen- und 
Baumwuchses, von dem allerdings sehr wenig 
sichtbar ist.

Nach seiner ersten Kongofahrt erregte Stan
ley die Gier der westafrikaniśchen Kaufleute dureh 
Hinweis auf die im Innern Afrikas angehauften 
fabelhaften Vorriithe kostbaren Elfenbeins. Leider 
erwies 'sich das ais arge Tauschung; selbst die i
in der Stanleyschen Exportliste mit 232 t an- 
gefilhrte jahrliche Ausfuhr soli seit Jahrzehnten 
nur etwa 80 t betragen. Ferner sind an der
selben Stelle 10000 t Orseille genannt, was 
Dr. P.-L. ais grobe Ueberlreibung bezeichnet und 
obendrein behauptet, dafs Stanley bei Schilderung 
des Massenvorkominens dieser Flechte (Roccella), 
die werthlose, weiche Bartflechte einer Art Usnea 
damit verwechselt habe.

- Stanley preist voller Begeisterung den Wald 
von Lukolela, der etwa 5 Millionen Cubikmeter 

.bestes Teak-, Mahagoni-, Roth- und Guajakliolz 
enthalten soli, wahrend der Vorsteher der eng- 
lischen Mission Comber bericlitete: ,D ie Nach-
barschaft von Lukolela ist diebt bewaldet, aber 
er (Comber) konne nicht sagen, dafs er irgend 
welche Nutzholzer gesehen liatte, die werthvoll 
waren fiir eine kiinftige Ausbeutung. Auf allen 
Stationen mufsten viele Pfahle und Baumstamme 
weggeworfen werden, weil das Holz nichts taugte!“
Der amerikanische Commissar Tisdel bemerkt:
„M it einer Ausnahme giebt es keine mit statt- 
lichen Baumen beslandene Landschaft zwischen 
Ponta da Lenha und Stanley-Pool. Ich meine | 
den Mosamba-Wald, welcher, obwohl von ge- 
ringer Ausdehnung, einige schone Exemplare yon 
hochgewachsenen Hartholzbaumen enthalt. In 
den Thalern des Luama- und Inkissiflusses wachsen 
einige Baume dicht am WTasser entlang, aber
meistens weiches Holz. An ein oder zwei Steilen »

fe
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entlang des Stanley-Pool finden sieli ebenfalls 
kleine W al der, aber nicht fur Zimmerholz Taug- 
liches von Irgend welcher Bedeutung.“

Die ganze Listę, welche Stanley .iiber die 
Exporle des Innern, nam en tl ich auch die alljahr- 
licli durch Feldbau zu gewinnenden Hauptpro- 
ducte, diese imponirenden Zahlen" nennt Dr. P.-L. 
„eitel Pliantasie, um ein Jahrhundert yerfrUlit!“ 
Sein Endurtheil fafst er in den Worten zu- 
sammen:

„Ein  Freistaat in Afrika ist endlich anerkannt 
worden, welcher zehn Breiten- und vierzehn Liingen- 
giple umfafst. Er besteht aus einer Anzahl Grcnz- 
linien auf der Kartę, welche je nach den mit den 
verschiedcnen anerkannten Staaten abgeschlossenen 
Yertrftgen verschieden verlaufen. Sie bild.en einen 
Rahmen um ein ungeheures Unbekanntes, in welches 
mitten hinein eine Verbindungslinie gefuhrt worden 
ist. An dieser sind unterschiedliche Stationen er- 
richtet worden ohne festen Zusammenhang mitein- 
ander. Rings um sie dehnt sich Afrika, unverandert, 
unliekannt. Auf ihnen betinden sich je einige Europaer 
und eine Abtheilung aus anderen Gebieten eingefuhrter 
Afrikaner. Sie alle sind ausgezeichnet bewaffnet und 
uben eine Art Autoritat aus — soweit ihre Gewehre 
tragen. Was zu ihrer Existenz nothwendig ist, be- 
ziehen sie von Europa.11

„Das ist der Kongo-Freistaat. Nichts kennt man 
von ihm ais das hier Angefuhrte. Man kennt nicht 
seine Bodenform noch seine Bodenbeschaffenheit, 
nicht seine Yegetation, sein Klima, seine Erzeugnisse, 
nicht seine natilrlichen Verkehrslinien und seine Be- 
vGlkerung. Man hat noch nicht erprobt, welche Nahr- 
und Ilandelsgewiichse mit Vortheil anzubauen sind. “

„Es ist ein Staat ohne Burger, die begreifen 
kbnnten, was er bedeuten soli, ja, dafs er uberhaupt 
existirt. Er besitzt keine Gesetze, keine Gewalt, keine 
Organe der OfTentlichen Ordnung, keine Mittel, sich 
mit scinen Unterthauen, soviel dereń uberhaupt vor- 
handen sein konnen, zu verstandigen. Er vermag 
Niemand Schutz zu gewahren, keine Rechte zu sichern, 
keine Pflichten atifzuerlegen. Es ist ein Staat, der 
gerade aller der Elemente entbebrt, die das Krilerium 
eines Staatswesens bilden. Welche Zukunft hat ein 
solchos Gehilde? welche Zukunft kann ihm beschieden 
sein? Seine Einkunfte fliefsen einzig und allein aus 
Europa, sind ein Geschenk und kOnnen hOchstens 
genugen, das Bestehende zu erhalten. Handel kann 
im unsicheren Innern nicht in gewinnbringender Weise 
betrieben werden. Pflanzer kSnnen nicht daran denken, 
ihre Kapitalien, ihre Arbeitskraft im fernen Unbe- 
kannten zu Yerwenden, so lange Kustengehiete ihnen 
grSfsere Vortheile bieten.

Da ist es an der Zeit, die reichen Mittel, das Yor- 
handene in dankbarerer Weise zu verwenden,inanderem 
Sinne Grofses zu leisten, zuruckzukehren zu dem einst 
aufgestellten und zum eigenen schwcren Schaden ver- 
nachlassigten Programm. Die Stationen bestehen. 
Man richte sie ein, statte sie aus, wie es die Wohl- 
fahrt von Europaern in einem angreifenden Klima 
Terlangt. Ist Ordnung geschaffen, die W illkur durch 
eine straffe Verwaltung erselzt, dann k5nnten gerade 
diese Stationen Freistatten ersten Ranges fur die 
Wissenscliaftcn sein. Nirgendswo in Afrika verm5ch- 
ten ausschliefslich ihren Forschungen lebende Fach- 
leute so grofsen allgemeinen Nutzen zu schafTen, so 
zweckentsprechend die kunfiige Ausbeutung des Inne- 
ren vorzubereiten. Die alljahrlich yeroffentlichten Re
sultate ihrer Untersuchungen wurden wabrhafte Reich- 
tliiimer bedeuten und lebenden wic kunftigen Ge- 
schlechtern wurdige Zeugen sein von derFreigebigkeit 
eines Konigs.'

11.6 ,

Anerkennenswerth in der Streitschrift von 
Dr. Pechuel-Loesche ist die elirfurchlsvolle Riick- 
sicht auf den Konig der Belgier, den auch nicht 
der leiseste Vorwurf trifft. Weniger wird da
gegen das Comile in Briissel gescliont, und er- 
scheinen die Vorwiirfe manchmal durchaus ge- 
rechtfertigt. Ohne die Sachlage am Kongo aus 
eigener Anschauung zu kennen, wurden Befehle 
ertbeilt, welche Monale brauchten, bis sie an die 
Ausfiihrenden gelangten und gewohnlich in- 
zwischen durch die Ereignisse liingst uberholt 
waren. Nur Lob iiber den Stand der Dinge 
fand in Briissel offenes Ohr, dagegen erregte 
Tadel grofses Mifsfallen.

Bereits in unserer ersten Bespreclnmg des 
Stanieyschen Buches wurde erwahnt, dafs die ameri- 
kanische Regierung einen besonderen Commissar, 
Mr. W . P . Tisdel, nach dem Kongo zum Berichte 
iiber die dortigen Zustande sandte und dafs dessen 
Urtheil recht ungiinstig lautete. Derselbe driickt 
sein Bedauern aus, dafs es ihm „nicht moglich 
war, bis zu den fernsten Punkten des Freistaates 
zu gelangen. Es gab keine brauchbaren Trans- 
portmittel auf dem oberen Strome und mittelsl 
einer Karawanę vorzudringen, war eine vollstan- 
dige Unmoglichkeit, die Association hat nur zwei 
kleine Dampfer oberhalb des Stanley-Pool. Beide 
waren hinein ins Innere und es gab kein Mittel, 
zu wissen, wann sie zuriickkehren wurden. “ — 
Im Gegensatz zu Stanley werden die Gesund- 
heitsverhaltnisse ais sehr schlechl bezeichnel: 
„Die Sterblichkeit unter den W eifsen, die in 
Dienst der Association getreten sind, ist fiircliter- 
lich gewesen. Niemals habe ich in irgend einem 
Lande Aehnliches gekannt. Es wird gesagt, dafs 
das Klima am Stanley-Pool viel besser ist, ais 
im Lande weiter slromab, aber meine Beobach- 
tung bestimmt mich zu glauben, dafs sehr wenig 
Unterschied vorhanden ist. Ich fand viel Krank- 
heit ani Stanley-Pool; in W irklichkeit war es 
eine Ausnahme, irgend einen gesunden weifsen 
Mann zu finden. Die Todtenliste der Weifsen 
entlang meiner Marschroute war entsetzlich und 
die Association kann heute in Afrika nicht fiinf- 
zig arbeitsfahige weifse Leute und nur einhundert 
und zwanzig im ganzen aufzahlen. Wahrend 
einer Periode von seclis Jahren hat der Priisi- 
dent der Association ungefiihr sechshundert (?) 
Weifse engagirt, drei Jalire in Afrika zu dienen. 
Nur fiinf von dieser grofsen Zahl sind bisher 
faliig gewesen, ihre volle Vertragszeit dort zu 
verweilen.“

Beziiglich Fruchlbarkeit und Erzeugnisse des 
Landes sagt Tisdel:

„Alles, was fur die Angestellten der Association 
gebraucht wird, kommt ton Europa, die einzig m<3g- 
liche Ausnahme in bezug auf die Verpflegung ist, 
dafs gelegentlich Ziegen oder Hubner gekauft werden 
konnen, und fur die eingeborenen Trager mogen zu- 
weilen Maniok, Mais, Bananen und Erdnusse beschafft 
werden. Dies gilt fur die ganze Inlandlinie jenseits

7
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Ponta da Lenha am unteren Kongo und die wieder- 
holten Behauptungen, welche von Zeit zu Zeit in der 
europilischen Tagespresse aufgestelll wurden, dahin 
lautend, dafs alle Arten tropiseher Fruchte, Gemiise, 
Rinder und Schafe im Ueberflufs erzeugt wurden, 
entbehren in Wirklicbkeit der geringsten Begrundung, 
wenigstens soweit meine Beobachtung und Unter- 
suchung sieli erstreckte.“

„Pferde* und Rinder sind unbekannt und nur drei 
Maullbiere von Oberst Sir Francis de Win ton sind 
jetzt am Leben im Kongothal. Das Futter fur diese 
Maulthięco wird von Europa gebracht.'

Hiermit stimmen die Mittheilungen von W . 
Monkemeyer, die im 19. und 21. Hefte 1885 der 
»Deutchen Colonialzeitung* abgedruekt sind, volI- 
standig iSberein,

Diese sind um so glaubwiirdiger, ais der Be- 
treffende berufen war, Versuche in Landwirth- 
schaft und Yiehzucht am Kongo zu machen: 
„Der Boden im unteren Kongogebiet kann auch 
den geringsten Anforderungen, die man an ihn 
stellen mufs, nicht gerecht werden,'und der Plan- 
tagenbau verbietet sich im unteren Kongogebiet, 
iiberhaupt an der tropischen Westkiiste Afrikas, 
fur den Weifsen ais Arbeiter aus klirnatischen 
Rucksichten/

Lieutenant Taunt yon der amerikanischen 
Marinę kehrte kurzlich vom Kongo zuriick, wo- 

Jiin  er im Auftrage seiner Rcgierung reiste, und 
spricht sich ubereinstimmend mit Tisdel ungiinstig 
iiber den unteren, giinstig aber iiber den oberen 
Kongo aus. Selbst amtliche Stimmen gestehen 
nunmelir, dafs der untere und mittlere Kongo 
fur den Handel von geringer Bedeutung, unge- 
sund, unfruchtbar, nicht scbiffbar und erst bei 
Leopoldville am Stanley-Pool ein ausbeutungs- 
fiihiges Gebiet beginnt. Das grofse Kongobecken 
erstreckt sich iiber einen Raum von etwa zwanzig 
geographischen Langen- und Breitengraden und 
darf nach Woldt (Westermanns Monatshefte, Mai- 
und Juriiheft 1885) ais ein in verhallnifsmafsig 
neuerer geologischer Zeit entstandenes Erhebungs- 
gebiet bezeiclmet werden, weil die Ilauptwasser- 
ader desselben, der Kongo, welcher alle unver- 
brauchte Feuchtigkeit desselben in den,atlantischen 
Ocean fuhrt, noch nicht hinreichend Zeit gefun- 
den hat, sein Bett selbst so zu reguliren, dafs 
er ohne Wasserfalle und Stromschnellen dahin- 
fliefst. Die tosende Gewalt seiner Fluthen hat 
die Felsen des westlichen Randgebirges von 
Afrika noch nicht soweit abgeschliffcn, dafs der 
Stroni einen gleichmafsigen Lauf besitzt; auch 
hat derselbe nocli nicht wie die iibrigen Riesen- 
strome der W elt ein grofses, umfangreiches ‘Miin- 
dungsdelta gebildet. Die ungeheure Menge von 
Sinkstollen, welche die Fluthen herabwalzen, 
haben auch nicht die tiefe Tlialmulde der Miin- 
dung, dereń Boden das Senkblei erst bei 1400 
Fufs erreichen soli, ausfiillen konnen. Das Kongo
becken dacht sich von Norden, Siiden und Osten 
nach dem Strom allmablich ab und wird von 
zahlreichen Fiiissen durclischnitten, welche bei

dem grofsen Regenreiehthum jener Breiten sich 
tief in ihre Felsenbecken eingeschnitten haben. 
Wenn man vom Atlantischen Meere den unteren 
Kongo hiriąuf bis in die Nahe des Vivi gefahren 
ist und von dort auf dem Landwege jene ge- 
fahrliche Treppe der Wasserfalle, auf welcher der 
Kongo zum riesigsten Giefsbach der Erde ver- 
wandelt, seine braimschwarzęn Fluthen in un- 
zahligen Wasserfallen durch einen neununddreifsig 
deutsche Meilen langen Felsenschlund mehr ais 
tausend Fufs tief hinabschleudert, passirt hat, 
so gelangt man bei Stanley-Pool in den Eingang 
jener grofsen weit ausgedehnten Hocliebene, die 
auf etwa 2000 km Stromlange bis Nyangwe im 
fernen Osten ganz allmahlich neunhundert Fiifs 
ersteigt —  dieser riesige Parquetraum von Gen- 
tralafrika enthalt im Kongo und seinen zahl
reichen grofsen, erst zum geringen Theil erforsch- 
ten Nebenllussen ein nattirliches Wasserstrafsen- 
system von ungeheurer Lange, dessen Eingang 
und Hafen der Stanley-Pool ist.

Es scheinen hauptsachlich die sudlichen 
grofseren Theile des oberen Kongobeckens von 
Bedeutung fiir die Zukunft zu sein. Dereń Er- 
forscliungen verdanken wir in erster Reihe den 
Sendboten der Afrikanischen Gesellsehaft in 
Deutschland, Dr. Paul Pogge, Lieutenant Wifs- 
mann, Dr. Buchmann u. a., wahrend Stanley sich 
beinahe ausschliefslich auf die Hauptwasserader 
des Kongo beschrankte. Die Berichte der ge- 
nannten Reisenden uber die Ergiebigkeit der 
von ibnen erkundeten Lander lauten hoclist er- 
freulich.

Die ganze Strecke von Vivi bis Leopohlville 
kann kaum ais schilfbar bezeiclmet werden, denn 
nur sehr flachgehende Bote vermogen die kurzeń 
Entfernungen zwischen den Fallen zu befahren, 
und selbst dies nur zu gewissen Jahreszeiten. 
Auf die Dauer wurden beinahe alle Dampfer trotz 
ihrer Kleinheit unbrauchbar oder scheiterten. 
Das einzige Mittel, den oberen Kongo mit der 
Ktiste zu verbinden und damit die Zukunft des 
Kongostaates zu sichern, besteht wohl in der 
von Stanley vorgeschlagenen Eisenbalm liingst 
der Stromschnellen. Nach Zeitungsnachrichtcn 
hat sich ein Kongo-Eisenbahn-Syndicat in Eng- 
land gebildet, dem aufser Stanley sehr gewich- 
tige Personliehkeiten angehoren —  wie Hutton, 
der Prasident der Manchester Handelskammer, 
Lord Aberdare, Sir J. Fergusson, Jacob Bright 
u. a. — daher gute Aussichten auf Erfolg vor- 
liegen. ,Doch ist die herbe Beurtheilung, die 
das ganze Kongo-Unternehmen erfahren, nicht 
wirkungslos geblieben“ , sagt die »Kolnisebe 
Zeituhg« vom 29. December 1885, 2. Blatt, 
,denn die »Tiines«, welche in llnanziellen Saehen 
immer ein gewichtiges W ort mitspricht, liifst in 
ihren Leitartikeln fur diejenigen, welche zwischen 
den Zeilen zu lesen verstehen, eine so bedenk- 
liche Warnung gegen allzu lioch gespannte Hoff-



Februar 188(5. r STA  H u  UND E IS E N .“ Nr. 2. 121

nung oinfliefsen, dafs Stanley selbst fiir gerathen 
cracbtctc, durch cinc Zusclirift an die »Times« 
die Gemuthcr zu beruhigen. E r verlangc, so 
sagt er, vorlaufig nur eine Million £ ,  um spater, 
wenn das Unternehmen gliicke, das Betriebs- 
kapilal auf zwei Miłlionen £  zu vermehren; so 
solle ferner von jener ersten Million anlanglicli 
nur die Hiilfte, also 500 000 £ ,  eingezogen wer
den; und fiir dereń Verzinsung glaubt Stanley 
biirgen zu konnen. Augenblicklich wurden
52 000 £  fiir Lasttriiger zwischen dem unteren 
Kongo und dem Stanley-Pool jahrlich veraus- 
gabt; sobald die Eisenbabn hergestellt sei, miifsten 
ihr diese 52 000 £ ,  die von dem Kongostaat, 
den Franzosen, den Baptisten, der Livingstone- 
Mission, den romisch-katholischen Missionaren 
und den Elfenbeinhandlern herriihrten, von selbst 
zufallen und dadurcli den Betrieb sicliern. Die 
Begierung des Kongostaates babe ihr 10 000 £  
zum wenigsten fiir die ersten zehn Jahre ge- 
wąhrt; dazu noch 40 ^  der Zolleinnahmen bis 
zur Eriibrigung einer Dividende von 6 $  auf 
das Anlagekapital; ferner die steuerfreie Schen- 
kung des zum Bau von Hafen, Landungsstellen, 
Werften und Eisenbabnen nothigen Landes; den 
Beistand der Beamten des Kongostaates u. s. w. 
Stanley verlangt fur die beiden Strecken, aus 
denen die Bahn besteht, nur 475 000 £ .  Die 
Verbindung zwiseben diesen Strecken solle so 
lange durch Dampfer erfolgen, bis dafs sich dic 
Nothwendigkeit einer Verbindungsbahn, die 120 
km lang ware, ergeben habe. Diese 120 km 
wurden 300 000 £  kosten. Die damit uber- 
fliissig gew'ordenen Dampfer seien zu zerlegen 
und auf der Bahn nach Stanley-Pool zu befor- 
dern, um zur Beschiffung des oberen Kongos 
verwandt zu werden. Dort deline sich das scliiff- 
barc Flufsgebiet iiber 10 000 km aus; eine Yer- 
mchrung der Dampfer sei also angezeigt und 
werde den Best der ersten Million, also 225 000 £  
verschlingen. Damit halt Stanley sein Werk fur 
abgeschlossen. Einer zukiinftigen Generation 
bleibe cs vorbclialten, die Bahn meerwarts nach 
einem fiir grofsere Dampfer erreichbaren Punkte 
zu ftihren und ostwarts die Flufsfahrt nach 
Nyangwe auszudehnen, um die Erzeugnisse des 
Sudans und des ostlichen Afrikas abzufangen. 
W ic man sieht, versteht es Stanley, sein Unter
nehmen giinstig auszuschmucken.”

Diese Mittheilungen lassen erkennen, dafs 
Stanley vorerst nicht die ganze Eisenbahnstrecke 
von Vivi bis Leopoldville ausbauen, sondern nur 
langs der thatsiichlich unfahrbaren Theile des 
Flusses und bcide Bahnstrccken mittelst Schilfahrt 
yerbinden w ill, die Vollendung der ganzen Strecke 
einer spateren Zeit vorbehaltend.

Stanleys Buf hangt nunmehr von dem Er- 
folge der Eisenbahn ab. Die klugen geschafts- 
kundigen Englander werden olme griindliche Vor- 
arbeiten und Kostenanschlage mit der Ausfiihrung

nicht beginnen w'ollen. Hierbei mufs s ie li. zu- 
nauhst herausstellen, ob die angegebenen Summcn 
geniigen. Die zweite Frage wird sein, ob der 
Yerkehr den Erwartungen entspriclit. Ist das 
nicht der Fali, dann mag Stanley sich auf herbe 
Vorwiirfe gefafst machen. Erzielt dagegen die 
Eisenbahn den gewiinschten Erfolg, so diirfte der 
Yenvaltung des Kongostaates eine bedenkliche 
Nebenbuhlerschaft erwachsen, denn die Eisen- 
babnbesitzer werden sich ihre berechtigten Macht- 
befugnisse nicht leicht beschriinken lassen.

Am 1. Januar d. J. trugen die hohen Wiir- 
dentrjiger des Kongostaates beim Neujahrsempfange 
am Hofe Konig Leopolds II. zum crstenmal 
ihre neue Gala-Uniform. Die reichen Goldstickc- 
reien der blauen Fracks stellen, cntsprechend 
den Haupterzeugnissen des Kongolandes, Frńchte 
und Palmen dar. An der Spitze der Vej-waHung 
steht General Strauch, der ais Staatsminister des 
neuen Beiches gilt. Aufserdem sind dic Ccne- 
ralverwalter ernannt: fiir die Finanzen Herr
van Beufs, fiir die auswartigen Angelegenheiten 
Herr van Estveldc und fiir die Justiz Herr 
Janssens, der im vergangenen October am Kongo 
eingetroffen ist, um dort stiindig zu verweilen, 
wahrend die anderen Herren in Briissct blciben. 
Nach der Berliner Conferenz berechnete man die 
jahrlichen VerwaItungskosten auf etwa 1 Million 
Mark. Konig Leopold II. bat ein Kapitał ge- 
schaffen, dem er den Namen »Schatz des Kongo- 
staates« gegeben und sollen aus dessen Zinśen, 
die der Konig opfern w ill, die Erfordernisse des 
Budgets gedeekt werden. Das durch Europaer 
befehligte Hecr zahlt nach amtlichen Mitthei
lungen 2500 Afrikaner, die man ais genugend 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung erachtct. 
Die Mannszucht der schwarzen Kricger scheint 
manchmal eine chvas lockerc zu sein. Im ver- 
gangencn September (iberfielcn die Sansibariten 
in Yivi meuchlings ein Kabinda-Dorf und steckten 
es in Brand. Das Erscheinen der bewaffneten 
Weifsen becndete den Kampf, dessen Ergebnisse 
fiinf Schwer- und mehrere Leichtverwundctc 
war. ,Am  andern Tage folgte das Strafgericbt, 
welches den unverschitmten Muśclnuinnern je 25 
Hiebe mit der Ghicota (Peitscheaus Flufspferdhaul), 
einen Monat lang Entziehuug der Bumration 
und Abzug eines Monatslohncs zudictirte. Den 
ganzen Morgen klatschten dic Peitschenhiebe 
auf die schwarzen, gefesselten Leiber, von kliig- 
lichem Allah il Allah-Geschrei begleitet. Eine 
schwarze Schonheit war die Veranlassung des 
Kampfes gewesen, gerade wie bei uns auf der 
Kirmefs.1

Niemand kann das hohe Yerdienst Sianleys 
ais kuhner Erforscher unbekanntcr LHnder, seine 
grofse That- und Willenskraft, seine Gewandt- 
heit in Bede und Schrift leugnen. W o viel 
Licht ist, pflegt gewohnlich auch Scbatten zu 
sein. Selbstsucht und Bucksichtslosigkeit, Mangel
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an strcngcr Wahrheitslicbc und cin gewisses Be- 
slreben, alle Begegnisse zur Verherrlichung der 
eigenen Person auszubeulen, werden ihm niclit 
mit Lin recht vorgeworfen. Die Scliopfung des 
Kongostaales, zu der Stanley den ersten Anstofs 
gab, ist jedoch ein so grofsartiges Beginnen, dafs

selbst, wenn dic gewunschten Erfolgc das Werk 
nicht kronen, die Griiuder dcsselben stuls unsere 
volle Anerkennung und Dankbarkeit beanspruchcii 
durfen.

J. Schli nk.

Ueber Anleguug yon Dampfkesseln hinter Puddel- und 
Scliweifsofen.

Das Ministerium fur Handel und Gewerbe 
hat mit Bezug auf den Erlafs vom 11. Febr. 1885, 
betreflend die Sicherstellung der durch die Ab- 
hitze der Puddel- und Schweifsófen gefeuerten 
Dampfkessel, dem Yorstande des Vereins deut- 
scher EisenhiiUenleute unter dcm 4. Dec. 1885 
nachslehende, jenen Erlafs declarirende Verfu- 
gung an die Provinzial-Verwaltungsbehordcn zur 
Kenntnifs gebracht:

B e r lin , 4. December 1885.
Bei der Ausfiihrung des allgemeinen Erlasses 

vom 11. Februar d. .J., betreffend dic Sicher
stellung der durch die Abhitze der Puddel- und 
Schweifsófen gefeuerten Dampfkessel, hat die 
Bedingung 3,

nach welcher von einem Verbindungskanal 
zwischen Ofcn und Esse abgesehen werden 
kann, wenn vo r der Eintrittsoffnung der 
Heizgase in die Kesselziige und zwar unmiltel- 
bar hinter den Fuclisdeckeln ein widerstands- 
fahiger Bauchschieber angeordnet ist, welcher 
sich jederzeit ohne crłiebliche Kraftanstrengung 
schliefsen lafst, 

zu technischen Schwierigkeiten insofern Anlafs 
gegeben, ais nach der Annahme vieler Hiilten- 
werksbesitzer die zwischen den Fuchsdeckeln 
und den Kesseln angebrachten Bauchschieber in 
der Regel der Schweifsofenhitze nicht zu wider- 
stehen vermogen. Es sind infolgedessen Antrage 
auf Bezeichnung entsprecliender Gonstructionen 
geslellt worden.

leli mache deshalb darauf aufmerksam, dafs 
solche Schieber erst dann haltbar erscheinen 
konnen, wenn sie beim gewohnlichen Betriebe 
nur an ihrer Unterkante mit den Abzugsgasen 
in Beruhrung kommen und wenn die letztere 
erforderlichenfalls nocli durch Wasserkuhlung, 
ahnlich wie beim Schieber der sogenannlen 
Whitwell-Apparate, gesclnitzt wird. Auch wird 
eine genugende Widerstandsfahigkeit zu erzielen 
sein, wenn unter der erwahnten Unterkante der 
Fuclis mittelśt einer schwachen Chamotteplatte, 
welche beim Schliefsen (Fallenlassen) des Schie- 
bers zu Bruche gelit, bedeckt wird. F iir jenen

Zwcck lafst sich ferner die Einrichtung treffen, 
den Schieber ganz aufserhalb des Fuchses iiber 
dem dem Kessel zunachst liegenden Fuchsdeckel 
derart aufzuhangen, dafs er erst nach Abhebung 
des letzteren in die Kanaloffnung hinabgelasscn 
werden kann.

Weniger zuverlassig erscheint dagegen die 
von einer Seite angeregte Yorsichtsmafsregel, an 
Stelle des Schiebers den nach Oeffnung des 
Fuchsdeckels frei gew’ordenen Verbindungskanal 
zwischen Ofen und Kessel durch bereit liegendc 
Schuttmengen von Sand, Schlacke oder dergl. 
theilweise auszufullen. Nach dieser Richtung 
wird eher noch die Anordnung eines mil 
lockerem Sand gefullten Kastens, der mit einem 
leicht zu óffnenden klappenfiirmigen Boden zu 
versehen w a g  oberhalb der Fuchsdeckel in Be- 
ti-acht zu ziehen sein.

Ich yerkenne indefs nicht, dafs unter Um- 
standen und besonders bei eng gebauten Puddel- 
und Walzwerken sowohl gekuhlte Schieber, ais 
auch Fiillkasten der besprochenen Art iiber dcm 
Fuchs schwer anzubringen sind. Andererseits 
konnen Falle, in welchen bei Oeffnung der 
Fuchsdeckel und bei blofsem Schieber-Verschlufs 
h in te r  dem Dampfkessel oder a u f der Esse 
selbst Explosionsgefahr eingetreten ist, nicht 
nachgewiesen werden.

Mit Rucksicht hierauf bestimme ich daher 
zur Ausfiihrung der in Rede stehenden Bedin
gung 3 des Erlasses vom 11. Februar d. J., 
dafs zwar an dem Erfordernifs eines Fuchsschie- 
bers v o r dem Kessel oder einer diesen er- 
setzenden Fullvorrichtung im allgemeinen fest- 
zuhalten is t, dafs jedocli in denjenigen Fallen, 
in welchen die Erfiillung dieser Forderung nach 
den órtliehen Yerhriltnissen mit ersichtlichen 
Schwierigkeiten verbunden ist, auch die Anbrin- 
gung eines Schiebers h in te r  dem Kessel oder 
a u f der Esse zugelassen werden kann. —

Ohne des Nahereti auf dic vorangefiihrle Vcr* 
fiigung einzugehen, lassen wir weiter unten die 
fur die Anlegung von Dampfkesseln bisher ge- 
gebenen Bestimmungen’, sofern solche zur Er-
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richlung von Kesselaulagen liintcr Puddel- und 
Schweifsdfen in Beziehung stehen, folgen.*

Die Allerhóchste Cabinetsordre vom 1. Ja 
nuar 1831, betreffend die Anlage und den Ge- 
brauch von Dampfkesseln und Dampfmaschinen, 
kennt keine einschrankenden Bestimmungen fur 
gewisse Kesselanlagen. Auch das Regulativ 
vom 6. September 1848, welches obige Cabi
netsordre aufhebt, stellt betreffs der Eiurich- 
tungen zur Aufhebung der Einwirkung des 
Feuers auf Kessei keine Bedingungen; ordnel da
gegen an, dafs innerhalb von Raumen, in 
welchen sich Menschen aufzuhalten pflegen, 
Dampfkessel von mehr ais 50 Quadratfufs 
fcuerberiihrter Fliiche nur in dem Falle aufge- 
stellt werden diirfen, wenn diese Riiume sich in 
cinzclnstehenden Gebauden befinden uńd eine 
verlialtnifsmafsig bedeutende Grundflache und 
Hohe besitzen.

Wenngleich spater das Regulaliv vom 23. 
August 1856, zur Ausfuhrung des Gesetzes vora
7. Mai 1856, den Betrieb der Dampfkessel be
treffend, andeutet, dafs bei den ordentlichen 
Untersuchungen auf die Ausfuhrung und den 
Zustand der Feuerungsanlage selbst, die Mittel 
zur Regelung und Absperrung des Zutritts der 
atąiospharischen Luft und zur thunlichst schnellen 
Beseitigung des Feuers zu achten sei, so war 
doch hinsicbtlich der Anlage der Dampfkessel 
immer noch das Regulativ vom 6. Sept. 1848 
in Kraft und blieb es erst dem Regulativ vom 
31. August 1861 vorbehalten, ausgesprochene 
Forderungcn zu stellen.

Die diesbezugliche Bestimmung lautet im § 3: 
„Innerhalb solcher Raume, in welchen 

sich Menschen aufzuhalten pflegen, diirfen 
Dampfkessel von mehr ais fiinfzig Quadrat- 
fufs feuerbertihrter Fliiche nur in dem Falle 
aufgestellt werden, wenn diese Raume sich in 
einzelnstehenden Gebauden befinden und eine 
verhaltnifsm;ifsig bedeutende Grundflache und 
Hohe besitzen, und wenn die Kessel weder 
unter Mauerwerk stehen, noch mit Mauer
werk, welches zu anderen Zwecken ais zur 
Bildung der Feuerziige dient, iiberdeckt sind.

Jeder Dampfkessel, welcher unterhalb oder 
innerhalb solcher Raume aufgestellt wird, in

* Ich verbinde hiermit das Ersuchen, die Er- 
fahrungen, welche die beiheiiigten Kesselbesitzer 
durch Beachtung der bezuglichen Bestimmungen, 
auch der vom 4. December 1885, ihrerseits oder sei- 
tens der mit der Prflfung von Ćoncessions-Antragen 
hetrauten Organe oder BehOrden gemacht haben oder 
noch machen werden, mir geialligsl milzutheilen.

Umgekehrt erkliire ich mich bereit, den interes- 
sirten Werken auf einschlagige Fragen Auskunfl zu 
geben, wohei die einlaufenden Erfahrungen Beachtung 
finden sollon.

Der Geschaflsfuhrer des Yereins deutscher 
Eisenhuttenleute:

E . Schrudtcr,

welchcn Mcnschcn sieli aufzuhalten pflegen, 
mufs so angeordnet sein, dafs die Einwirkung 
des Feuers auf denselben und die Circulation 
der Luft in den Feuerziigcn ohne Schwierig^ 
keit gehemmt werden kann."

Nachdem die Gewerbe-Ordnung fur den Nord- 
deutschen Bund vom 21. Juni 1869 in ihrein 
§ 25 aufs neue Aenderungen fiir die Anlegung 
von Dampfkesseln in Aussichl gestellt hatte, 
wurden diesbezugliche polizeiliche Bestimmungen 
iiber die Anlegung von Dampfkesseln yom 29. 
Mai 1871 erlassen.

Der hier in Betracht kommende § 14 hebt 
die Einschrunkungen des Regulativs vom 31. 
August 1861 theilweise wieder auf und verlangt nur 
bei denjenigen Kesseln, welche unter Raumen, 
in welchen Menschen sich aufzuhallen pflegen, 
aufgestellt werden, dafs die Feuerung so einge- 
richtel sein mufs, dafs die Einwirkung des 
Feuers auf den Kessel sofort gehemmt werden 
kann.

Im weiteren Yerfolg wurde am 3. Mai 1872 
unter Aufhebung aller damit nicht in Einklang 
slelienden Bestimmungen ein neues Gesetz, den 
Betrieb der Dampfkessel betreffend, erlassen und 
hat sich daran unter dem 24. Juni 1872 das 
Regulativ zur Ausfuhrung desselben angeschlossen. 
Auch in diesem wird, wie bereits in einem 
friiheren Regulativ, verordnet, dafs bei den von 
Zeit zu Zeit anzustellenden technischen Unter
suchungen diese vornehmlich auch zu richten 
seien auf die Ausfiihrung und den Zustand der 
Feuerung selbst, die Mittel zur Regelung und 
Absperrung des Zutrittes der atmospharischen 
Luft und zur thunlichst schnellen Beseitigung 
des Feuers; auch sei zu priifen, ob der Kessel- 
warter die zur Sicherheit des Betriebes erforder- 
lichen Vorrichtungen kennt und anzuwenden 
versteht.

W ar bisher nur in dem Regulativ vom 31. 
August 1861 iiber die Anlegung von Dampf
kesseln eine Fórderung betreffs Beseitigung des 
Feuers bei hier in Betracht kornmenden Kesseln 
enthalten, welche jedoch in den Bestimmungen 
vom 29. Mai 1S71 wieder aufser acht gc- 
lassen wurde, so trat erganzend zu letzteren 
unter dem 22. August 1873 die Ministerial- 
Verfiigung in Kraft:

„Dampfkessel, welche durch die abziehen- 
den Gase von Puddel- oder Schweifsofen ge- 
heizt werden, miissen einzeln aufser Betrieb 
gesetzt werden konnen, ohne dafs dadurch 
der Ofenbetrieb gestort wird. Dazu ist die 
Herstellung eines directen Kanales zwischen 
Ofenfuchs und Esse und die Anordnung eines 
Schiebers zwischen Ofen und Kessel, durch 
welchen die Einwirkung der Ofenhitze auf 
den Kessel verhindert werden kęmn, erfor- 
derlich."



124 Nr. 2. „STAHL UND E IS E N .“ Februar 1886.

Mit dieser Mafsregel tralen uniiberwindbare 
Sehwierigkeiten ein und wurde deslmlb jene Ver- 
fiigung durch Ministerialcrlafs vom 20. Ju li 1874 
dahin geandcrt, dafs

„von der Anlage eines dircclen Kanalcs 
zwischen Ofenfuchs und Esse und eines 
Schiebers zwischen Ofen und Kessel unter 
Umstiinden cntbunden werden kann, wenn die 
Anbringung eines solchen Kanales Schwierig- 
keiten bietet, wie z. B. bei solchen Kesseln, 
bei denen die Esse direct auf dem Dampf- 
kcssel aufgesetzt, oder bei welchen die Esse 
von dem Fuchs so weit entfernt ist, dafs die 
Anlage eines directen Kanales zwischen Esse 
und Ofen unverhaltnifsmafsig schwierig sein 
wiirde. —  In solchen Fallen reicht es aus, 
wenn der Ofenfuchs mit sogenannlen Fuchs- 
deckeln, d. h. in eisernen Ralnnen eingefafsten, 
aus Steineń gemauerten Gewolbstiicken ver- 
sehen und mit Hulfsvorrichtungen ausgerustet 
ist, welche den Kesselwarter in den Stand 
setzen, dieselben jederzeit leicht abzuheben.“ 
Auf Yorstellung des Yereins deulscher Eisen* 

huttenleute beim Herrn Handelsministcr wurde 
am 11. Februar 1885* der Erlafs vom 20. Ju li
1874 erweitert und bestimmt,

* Sielie »Stahl und Eisen« 1885, Seite 176.

„dafs bei den in Rede stehenden Dampfkessel- 
anlagen von dem Eifordernifs eines Verbin- 
dungskanales zwischen Ofen und Esse abge- 
sehen werden kann,
1) wenn der Fuchs mit Deckeln solcher Art 

ausgeriislet ist, dafs jeder derselben ais 
ein Ganzes leicht abgehoben werden kann 
und Einrichtungcn wie Oesen und Hebel, 
Gegengcwicht und Kette oder dcrgl. besitzt, 
welche ein rasches Liiftcn aus einiger Ent- 
fernung gestatten;

2) wenn das Gr6fsenverhaltnifs des Quer- 
sclmitts der nach Aufhebung der Fuchs- 
deckel gebildeten Ausstromoffnung min- 
destens das Einundeinhalbfache des licli- 
ten Fuchsfjuerschnitts betragt; und

S) wenn aufserdem vor der Eintrittsdffnung 
der Heizgase in die Kesselziige und zwar 
unmittelbar liinter den Fuchsdcckeln ein 
widerstandsfiihiger Rauchschieber ange- 
ordnet ist, welcher sich jederzeit ohne 
crhebliche Kraftanstrengung schliefsen 
lafst. “

Endlich ist hierzu die eingangs mitgethcilte 
declarirende Verfiigung voin 4. December 1885 
erlassen worden.

Repertorium yon Patenten und Patent-Angelegenlieitcii.

Nr. 33709 vom 9. Juni 1885.
Com pressed S tee l Com
pany in Gleveland, Ohio, 

V. St. A.
Yerfaliren und  Yorrichtung  
su m  Giefsen ron F lu fs-  

cisenblucken.

Yom Boden der Giefs- 
kolle C aus xieht man das 
Metali direct und ohne es 
mit der Luft in Berfduung 
zu setzen iti die Fćfrmen A 
dadurch ein, dafs man 
dereń Imieni aume nach der 
Tiele allmaldieh und gleich- 
miifsig yergrflfsert. Man 
macht daher.” entweder (iie 
Giefskelle^C fest und die 
Boden a der 1 Formen 
beweglich und bewegt diese 
Bćiden in letzteren von oben 
nach unten (Fig. 1), oder 
tnan lafst die Boden a 
feststellen und macht die 
Formen sammt der an 
ihnen befestigten Giefskelle

Nr. 33 710 vom 9. Juni 1885. 
Com pressed S tee l Com pany in Cleveland, Ohio, 

Y. St. A. '
Vcrfahren und Yorrichtung zum Giefsen ron 

Flufseisenblocken.
Die an einem Hębezeug JK  aufgehangte Giefskelle 

E  ist im Boden mit einer centralen AusflufsOffnung

C beweglich 
und bewegt 
beim Giefsen 
urrigekelirt 
die Formen 
sammt der 
Giefskelle 
von unten 
nach oben 

(Fig. 2) 
mit einer 

Gescliwindig- 
keit, welche 
geringer ist 
ais die freię 

Fallgesehuin- 
digkeit des 

Metal Is.
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v e rs e h e n  u n d  setz t s ich  
u in d ie s e lb e  n a c h  u n te n  
i i i  e in e n  R u s s e l o d e r  
e in  R o h r  D  fo r t .  G ie fs 
k e lle  u n d  R u s s e l  s in d  
m it  e in e m  feu erb estan -  
d ig e n  F u t t e r  F  ausge- 
s c h la g e n . A n  d e m  un- 
te re n  E n d e  des B i is s e ls  
D  is t e in  A n s a tz  E  au s  
fe u e r fe s te m  T h o n  o d e r  
G r a p h i t  b e fe s tig t, w e l 
c h e r  u n te n  m it  e in e m  
d ie  F o r m  ab sch lie fse n -  
d e n  F la n t s c h  G ent- 

s p re c h e n d e n  Q uer-  
s c b n it ts  v e r s e lie n  ist.

Z u r  R e g u li r u n g  des 
E in la u f s  des M e ta lle s  
in  d e n  R u s s e l  D is t  a n  
d e rA u s f lu fs o f fn u n g d e r  
G ie fs k e lle  e in  m ilt e ls t  
G r if fe s  e in z u s te lle n d e s  
Y e n t i l  I I  v o rg e s e h e n .

.  D a sse lb e  s itz t b e im  
E in b r in g e n  d es  flus-1  

s ig e n  M e ta lle s  in  d ie  K e l le  a u f  d e re ń  A u s f lu fs-  
O ffnung  a u f  u n d  s d i l ie f s t  d ie se lb e . N a c h d e m  d ie  G ie fs 
k e lle  g e fa llt  i s t ,  h iin g t  m a n  s ie  u b e r  d e r  F o r m  a u f  
u n d  la fs t  s ie  so  t ie f  in  le tz te re  e in , b is  d e r  D e ck e l G 
a u f  dem  B o d c n  d e r  F o r m  a u ls itz t. N u n  O ffn et m a n  
d as  Y e n t i l  II ,  d as  M e ta li  f a l l t  d u re h  d e n  R u s s e l 1) 
u n d  F o r t s a lz  E  u n d  t r e ib t  d ie  L u f t  v o r  s ic h  h e r , d ie  
a ls d a n n  d u re h  d ie  F u g o  z w is c h e n  d e n  W a n d u n g e n  
d e r  a u s  m e h re re n  T h e i le n  B  b e s te lie n d e n  F o r m  A  
u n d  d e n  m it  g e n u g e n d e m  S p ie l  s c h t ie fs e n d e n  D e c k e l 
G e n tw e ic h t. S o b a ld  d as  M e ta li  d e n  B o d e n  d e r  F o r m  
e r r e ie b t  b a t , is t a u c h  a l le  L u f t  a u sg e tr ie b e n , u n d  d e r  
fe rn e re  Z u f lu fs  des M e ta lle s  f in d e t o h n e  je d e s  Zu- 
sam m en tre fT en  m it  L u f t  s ta tt . D ie  G ie fs k e lle  w ird  
n u n  la n g s a m  g e h o b e n , u n d  z w a r  w e rd e n  d ie se  Be- 
w e g u n g  s o w ie  d ie  S te l lu n g  des Y e n t i ls  II  so  re g u lir t ,  
d a ls  d e r  D e c k e l G a u f  d e m  M e ta l i  a u f l ie g e n  h le ib t  
u n d  n ic h t  e tw a  s c h n e l le r  a is  d ieses  in  d ie  Fo rm -  
s te ig t.

N r .  33 323 v o m  25. M a rz  1885.

P e t e r  K  i r k  in  B a n k f ie ld ,  W o r k in g lo n ,  G r a fs c h a f t  
C u m b e r la n d , E n g la n d .

a n  e in e m  E n d e  d es O fe n s  m it  d e m  A b z u g s k a n a l h 
in  Y e r b iu d u n g  s te h t, d e r  s e in e rs e its  m it  d e m  R a u c h -  
fa n g  v e rb u n d e n  is t. D e m  L u f t k a n a l  e w i r d  d ie  L u f t  
d u re h  e in e n  z w is c h e n  d e r  K a m m e r  g  u n d  d e m  K a n a ł  h 
l ie g e n d e n  L u ftz u g  i z u g e fu h r t ,  w e lc h e r  a n  e in e m  
E n d e  d u re h  d e n  Q u e rk a n a l t ‘ m it  d e m  K a n a ł  e in  
Y e r b in d u n g  s te h t. I n  v o r lie g e n d e m  F a l le  w ir d  d ie  
L u f t  in  d e n  L u ftz u g  i  d u re h  e in e n  D a m p fs t ra b i ver-  
m it te ls t  e in e s  In je c to r s  k  g e tr ie b e n . V o n  d ie se m  In -  
je c to r  a u s  f u h r t  e in  Z u g  l  in  d e n  Z u g  i ,  u n d  d ie  
L u f t  w ir d  d u re h  d ie  A n o rd n u n g  d es le tz te re n  z w is c h e n  
d e r  K a m m e r  g  u n d  d e m  A h z u g s k a n a l //, n o c h  m e h r  
a b e r  d u re h  d ie  A n o rd n u n g  d es L u f t k a n a ls  e u b e r  d e m  
G aszu ge  d  b e d e u te n d  v o rg e w a rm t .

D ie  Z e l le n  b l ie g e n  in  dem  d ie  K a m m e r n  f  u n d  
g  t r e n n e n d e n ,  au s  fe u e rfe s te m  M a t e r ia ł  h e rg e s le llte n  
M a u e rw e rk  m , u n d  is t  d ie  G rO fse  d e r  Z e l le n  d e ra r t ,  
d a fs  je d e  d e rs e lb e n  e in e  B a r r e n  a u fz u n e h m e n  v e n n a g  
u n d  a u fs e rd e m  g e n u g e n d  B a u m  u b r ig  b le ib t ,  u m  d ie  
F la m m e n  u n d  h e ifs e n  G a se  a u s  d e r  K a m m e r  f  in  d ie  
K a m m e r  g  d u rc h s tro m e n  zu la s se n . D ie  Z e l le n  lie g e n  
n a c h  d e r  K a m m e r  f  h in  e tw a s  g e n e ig t ,  u in  d a s  Ab- 
flie fsen  d e r  g e sch m o lz e n e n  S c h la c k e n  in  d ie se  K a m m e r  
zu e rz ie le n , a u s  w e lc h e r  d ie s e lb e n  g e le g e n t l ic h  ent- 
fe rn t  w e rd e n .

O fen zum E rhitsen  von B arren  und Luppen.

Z u r  A u fn a b m e  d e r  B a r r e n  e n th a l t  d e r  O fe n  d ie  
in  zw e i o d e r  m e h re re n  E ta g e n  u b e re in a n d e r  l ie g e n d e n  
Z e lle n  6 ;  a m  v o rd e re n  E n d e  d e sse lb en  s in d  d ie  Gas- 
g e n e ra to re n  a  a n g e b ra c h t ,  D a s  z u r  I le iz u n g  d ie n e n d e  
G a s  g e la r ig t d u r c l i  d e n  s e n k re c h te n  Z u g  c in  den  
G aszug  d ; d e rs e lb e  e r s t re c k t  s ic h  im  u n te re n  m itt-  
le re n  T h e i le  des O fe n s  d u rc li  d ie  g an ze  L a n g e  d es
s e lb e n , u n d  u n m it te lb a r  u b e r  d iese m  G aszu ge  d  is t  
e in  L u f t k a n a l  c a n g e o rd n e t ,  w e lc h e r  v o n  e rs te re m  
d u re h  P la t t e n  a u s  M e ta li  o d e r  fe u e rfe s te m  M a te r ia ł  
g e tre n n t is t. A u s  dem  G aszu ge  d  s t r8 m t d as  G a s  
i lu rc h  d ie  K a n a le  d 1 in  d ie  K a m m e r  f ,  in  w e lc h e  d ie  
b in te re n  E n d e n  s a m m t l ic h e r  Z e l le n  6 m tin d e n . A u f  
s e in e m  W e g e  au s  d e n  K a n fd e n  d 1 n a c h  d e r  K a m m e r  f  
t r if lt  d a s  G a s  m it  d en  a u s  d e m  K a n a ł  e d u re h  d ie  
L O e h e r  c 1 tre te n d e n  L u f t s t r o m e n  z u sa m m e n , u n d  d ie  
d a d u rc h  s ie li b ild e n d e  M is c h u n g  v o n  L u f t  u n d  G a s  
w ird  in  d e r  K a m m e r  f  Y e rb ra n n t .

A u s  d e r  le tz te re n  s trO m e n  d ie  F la m m e n  un d  
h e ifs e n  G a s e  d u re h  d ie  Z e l le n  b in  e in e  Y o rd e r-  
k a m m e r  g ,  w e lc h e  d u r c l i  e in e n  y e r t ic a le n  K a n a ł  g x

N r .  3 3 3 8 6  v o m  20. M a i 1885.

A .  R o l l e t  in  S t .  E t ie n n e ,  F r a n k r e ic b ,  u n d  B .M .  D a e l e n  
in  D u sse ld o rf.

Verfahren su r  Iteinigung ton lioheisen.

Z u r  F a b r ic a t io n  v o n  E is e n  u n d  S t a h l  s o li  B o h -  
e is e n  d ie n e n ,  w e lc h e s  v o n  S c h w e fe l,  S i l i c iu m  u n d  
P h o s p h o r  b e f r e it  is t . M a n  e r h a l t  d ie se s  g e re in ig te  
B o h e is e n ,  in d e m  m a n  b e i h o h e r  T e m p e r a tu r  in  e in e m  
H o c h o fe n  o d e r  in  e in e m  C u p o lo fe n ,  d essen  u n te rs te  
F o r m e n  s c h ra g  g e s te llt  s in d ,  u n d  w e lc h e r  m it te ls t  
e in e s  K a n a ls  m it  e in e m  Y o r h e r d  in  V e r b in d u n g  s te h t, 
g e w ó b n lic h e s  R o h e is e n  o d e r  E is e n a b fa l le  m it  K o k s , 
K a lk s te in ,  F lu o r c a lc iu m  u n d  E is e n o x y d  in  b in re ic h e n -  
d e m  M a fs e  b e h a n d e lt ,  so  d a fs  m it  d e n  o x y d i i t e n  
E le m e n te n  d es  R o h e is e n s  e in e  b a s is c h e  u n d  w e n ig  
e is e n h a lt ig e  S c h la c k e  g e b ild e t  w e rd e n  k a n n .
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F e s ts te h e n d e  T a u c h k o lb e n  A B C  s in d  d e ra r t  an- 
g eo rd n e t, d a fs  in  dem  m it t le re n  A, w e lc h e r  d as  D ruek-  
w a s s e r  e rh a it  u n d  d asse lb e  den  N e b e n k o lb e n  B  u n d  C  
d u rc h  e in e  R o h r le itu n g  L  u n d  Y e n t i le  M  z u fu h rt, 
u n d  dessen  o b e re r  u n d  u n te re r  T h e i l  n n g le ic h e  D u rch -  
n ie sse r  h a b e n ,  e in  u n v e ra n d e r l ie h e r  D ru c k  a u sp e u b t 
w i r d ,  w e lc h e r  e in e n  T h e i l  d e r  to d te n  L a s t  b e s tan d ig  
a u s g le ic h t , w a h re n d  d ie  N e b e n k o lb e n  B  u n d  C e in ze ln  
o d e r  z u sam m en  w ir k e n d  dazu d ie n e n , d ie  zu h e b e n d e  
L a s t  h e ran f-  o d e r  h e ra b z u fo rd e rn . D e r  K ra h n b a lk e n  F  
u n d  d e r  W a a g e k a s te n  s in d  a u f  e in e r  T ra g p la t te  E  
b e fe s t ig t , m it  w e lc h e r  s ie  s ich  u m  den  C y lin d e r  D  
f re i d re h e n  k o n n e n .

N r .  33 327 vo m  18. A p r i l  1885.

J a m e s  C h a m  b e r s  in  S ta n to n , I r o n  W o r k s  S ta n to n , 
G ra fs c h . D e rb y , E n g la n d .

Roltrarliyer Gufskerń fiir  den Gufs ron Róhren 
und Cylindern.

d en  b e id c n  e rs te n  T h e i le n  v e rb le ib e n d e r  L iin g s s c h l ilz  
w ird  m it te ls t  d es  K e ile s  b a u s g e fu llt .  D ie s e r  w ird  
v o n  d en  G e le n k h e h e ln  d v e r s c h ie b b a r  g e tra g e n  un d  
e rm O g lich t  a lso  d as  A u s s p a n n e n  d es  K e rn e s  f i i r  d en  
G u fs  v o n  M e ta l lr o h re n  u n d  C y lin d e rn .

N r .  33 055 v o m  13. J u n i  1885.

M o r i l z  H o n i g m a n n  in  G r e v e n b e rg  b e i A a c h e n ,

Umwandlung yespanntcr W asserdttm pfe in sol che ron 
kuhercr S panntm y durch E in liitu n y  erstcrer in  m itro n ,  

K alilauge u. s. w.

D e r  g e sp a n n le  D a m p f  w ir d  in  N a t ro n lą u g e  K  
o d e r  a n d e re  h o c h s ie d e n d e  F lu s s ig k e ite n , w e lc h e  u n te r  
dem  D ru c k e  des g e sp a n n te n  D a m p le s  (z. B .  5 a tm ., 
1 6 0 °) s te h e n , d u rc h  L  e in g e le ite t .  D ie  h ie r b e i  fre i 
w e n le n d e  W a r m e  w ird  a n  d as  u n te r  h o h e re m  D ru c k e  
s te h e n d e  W a s s e r  I T  ab g eg e b en . D e r  in fo lg e d e sse n  
a u s  W  e n tw ic k e lte  D a m p f s t ro m t  d u r c h  M  a b . Z u m  
A b d a m p fe n  d e r  L a n g e  N  k a n n , n a c h d e m  d ie  Y e n t i le  
v  u n d  m  g esch lo ssen  s in d ,  g e s p a n n te r  D a m p f  d u rch
O in  W  e in g e le ite t  w e rd e n . D e r  a u s  N  e n tw ic k e lte  
D a m p f e n tw e ic h t  d a n n  d u rc h  P. F u r  n n u n te rb ro c h e n e n  
B e t r ie b  k o n n e n  zw e i d e ra r t ig e  A p p a ra te  b e n u tz t  w e rd e n , 
vo n  d e n en  a b w e c h s e ln d  d e r  e in e  h o c h g e s p a n n te n  
D a m p f  h e rs te llt ,  d e r  a n d e re  d ie  L a u g e  e in d a m p ft .

N r . 33 417 v o m  3. A p r i l  1885.

( I I .  Z u sa tz -P a te n t zu N r .  3 1 1  IG  v o m  17. A u g u s t  1884.) 

F r i t z  W .  L u r m a n n  in  O s n a b ru c k .

Neuerung an der durch die Patente N r . 31110 und  
N r. 31697 geschiitzten E inm aucrung  ron Dampfkesselii 

und L u fterh itze rn .

D ie  d u rc h  das P a t e n t  N r .  3 1 1 1 6  u n d  Z u sa tz  ge- 
s c liu tz te n  E in r ic h tu n g e n  b e h u fs  E r w a r m u n g  d e r  L u ft  
u n d  M is ch u n g  d e rse lb e n  m it  d e n  G a s e n  w e rd e n ,  um 
n o c h  h O h e re  T e m p e ra tu re n  zu e rz ie le n  , d a h in  ahge- 
a n d e r t ,  d a fs  s ta tt  d e r  W a m lu n g e n  a u s  S t e in  so lch e  
a u s  E is e n  von g e r in g e re r  S t a r k ę  zur Anwendung 
g e lan g e n  s o lle n .

N r .  33 344 v o m  23. A u g u s t  1884.

L e w i s  R i c h a r d s  in  D o w la is ,  G lo in o rg a n s li ir e ,  
E n g la n d .

lll/drau liseher D rehhrahn m it mehrfacheu feslen 
Tauchkolben.

D e r  ro h ra r t ig e  G u fs k e rń  setzt s ic h  im  w esen t-  
l ic h e n  au s  d re i T h e i le n  z u sam m en . E in  z w isch e n
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N r .  33591 vom 27. J.ini 1885.
A l f r e d  D a r y  in  S h e ff ie ld .

Neuening  « «  Bessemcrbirnen.
D ie  B i r n e  a  is t  in  e in e m  a n  e in e m  K r a h n  an- 

Iia n g b a re n  R a h m e n  c g e lag e rt. D ie  S c l ie n k e l  d e sse lb en  
s in d  u n le r h a lb  d e r Z a p fe n la g e r  m it  b e s o n d e re n  D o rn e n  
n v e rs e h e n , u m  d ie  B i r n e  zum  S c h m e lz o fe n  s o w ie  zu 
d en  G ie fs fo rm e n  t r a n s p o r t i r e n , w fth re n d  d es  B la s e n s  
je d o c h  in  d e n  S t a n d e m  ni, w e lc h e  m it  L t ic h e rn  fu r  
d ie  A u fn a b m e  d e r  g e n a n n te n  D o n ie  v e r s e h e n  s in d , 
fest la g e rn  zu k o n n e n . D ie se  L a g e ru n g s w e is e  b e d in g t  
d ie  A n o rd n u n g  a u s g e h o b lte r  Z a p fe n  6 u n d  b l , 
w e lc h e  d u rc h  e in  o d e r  m e h re r e  R o h r e  m it  d e r

W in d k a m m e r  in  V e r b ln d u n g  s t e l i e n , s o w ie  d ie  
A n w e n d u n g  e in e s  b ie g s a n ie n  o d e r  g e g lie d e r te n  W in d -  
ro b re s  ij ,  w e lc h e s  m it te ls t  e in e s  U e b e rw u r fb i lg e ls  k 
m it  D ru c k s c h ra u b e  l le ic h t  m it  d e m  b e tre ffe n d e n  
Z a p fe n  d e r  B i r n e  y e rb u n d e n  b e zw . d a v o n  g e lo s t 
w e rd e n  k a n n .

D ie  W in d k a m m e r  f  b e f in d e t  s ich  b e i d ie s e r  
B i r n e  n ic h t  w ie  g e w O h n lic h  u n te n  im  t ie fs te n  P u n k t ,  
s o n d e rn  . etw ra s  s e i t l ic h ,  w o d u r c b  d e r  V o r t h e i l  er- 
r e ic h t  « 'i r d ,  d a fs  d ie  B i r n e  v o r  u n d  n a c h  d e m  B la s e n  
n ic h t  so  s ta rk  g e k ip p t zu w e rd e n  b r a u c h t ,  u m  d ie  
D i is e n  e b e im  B e s c h ic k e n  b ezw . E n t le e r e n  v o n  dem  
fli is s ig e n  M e ta l i  f r e i  zu h a l t e n  (F ig .  2 ).

OefFentlłchkeit der in  der B ib lio th ek  d es  P aten t-  
am ts vorh an d en en  D ru ck sch rłften .

E in e r  v o m  R e ic h s g e r ic b t  a m  2G. O c to b e r  1885 in  
e in e r  N ic h t ig k e its s a e h e  ab g e g e b e n e n  E n ts c h e id u r ig  ent- 
n e h m e n  w i r  n a c h  d e m  P a te n tb la t t  v o m  13. Ja n u a r  d. J .  
d ie  fo lg e n d e  A u s fu h r u n g :

„ I n  U e b e re in s t im m u n g  m it  d e m  K a is e r l ic h e n  
P a te n ta m i m u fs  a u f  G r u n d  d e r th a ts a c h l ic h e n  Fest-  
s te llu n g  d e s s e lb e n , d a fs  d ie  a m e r ik a n is c h e  P a te n t-  
s c h r if t  N r .  9 8 3 9 0 , w e lc h e  v o m  28. D e c e m b e r  1869 
d a t ir t  is t ,*  s ic h  v o r  d e m  24. A u g u s t  1880 in  d e r  
B ib l io t h e k  d es K a is e r l ic h e n  P a te n ta m ts  b e fu n d e n

* D ie  a m e r ik a n is c h e n  P a te n ts c h r if te n  a u s  d e r  Z e i t  
v o r  A u s fu h ru n g  d es  G c se lz cs  vo m  11. J a n u a r  1871 
s in d  n ic h t  o h n e  w e ite re s  a is  O fTen tliche  D r u c k s c h r i f lę n  
im  S in n e  d es  d e u ts c h e n  P a te n tg e se tz e s  an z u se h e n . 
Y e rg l.  P a te n tb la t t  1883, S .  297.

h a t . in  Y e r b in d u n g  m it  d e r  B e k a n n tm a c h u n g  S e it e  53 
d es P a te n th la t t e s  v o m  J a h r e  1880, w o n a c h  d e r  K a t a 
lo g  je n e r  B ib l io t h e k  im  M a rz  d e s  g e n a n n te n  Ja h r e s  
h e rau sg e g e b e n  is t, a n g e n o m m e n  w e rd e n , d a fs  je n e  
a m e r ik a n is c h e  P a t e n t s c h r i f t  N r .  9 8 3 9 0  s c h o n  v o r  
d e r  A n m e ld u n g  d e r  P a t e n t a n s p r u c h e , f i i r  w e lc h e  
d as  d e u ts c h e  R e ic h s p a te n t  N r .  15 582  e r th e i l t  is t, 
d ie  E ig e n s c h a f t  e in e r  o f fe n t l ic h e n  D ru c k s c h r if t  im  
S in n e  des §  2  des P a te n tg e se tz e s  v o m  25. M a i 1877 
b e sessen  h a t . E i n  G le ic h e s  m u fs  b e żO g licb  d e r  
a m e r ik a n is c h e n  P a t e n t s c h r i f t  N r .  1 7 0 2 8 4  an g en o m -  
m e n  w e rd e n , m it  R u c k s ic h t  a u f  d ie  E r t h e i lu n g  d es  
P a t e n t s  im  Jahre 1875, in  Y e r b in d u n g  m it  d e n  ge- 
r ic h ts k u n d ig e n  N o rm e n  d es fu r  d ie  V e r e in ig te n  
S ta a te n  v o n  N o rd a m e r ik a  g e g e b en en  G ese tzes  vo m
11. J a n u a r  1871 u b e r  d ie .  Y e r f i f fe n t l ic h u n g  d e r  
P a te n t s c h r i f t e n . "

I I . c
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S t a t i s t i s c l i e s .
Statislische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

G  r  u  p  p  e n  - B  ejz i r  k .

M o n a t  D e

W e r k e .

:e m b e r  1885

P ro d u c t io n .
Tonnen.

Nordwestliche G ru ppe ............................... 33 56 298
(R h c in la n d ,  W e s t fa le n . )  

Ostdeutsche G r u p p e ................................ 12 29 954
- (S c h lc s ie n . )  

Mitteldeutsche G ruppe ................................ 1 70

P u ( l ( l c l J

(S a e h s e n , T h f lr in g e n . )  
Norddeutsche G r u p p e ............................... 1 557

B o h c i s e n .
(P r o v .  S a e h s e n , B r a n d e n b . ,  H a n n o v e r . )  
Suddeutsche G r u p p e ............................... 11 3 4  048

(B a y e r n ,  W u r t te m b e r g ,  L u ^ ę m b u rg ,  
H e sse n , N a ssa u .)

Sudtcestdeutschc G r u p p e ......................... 8 33 464
(S a a rb e z irk ,  L o th r in g e n . )

P u d d e l- R o h e is e n  S u m m a  . 66 154 391
(im  N o v e m b e r  1885 67 156 432

Nordwestliche G ruppe . . . . . 12 14 807
S p i c f j - o l - Mitteldeutsche G ru ppe ............................... 1 —

c i s c n . Siiddeutsche G r u p p e ............................... 1 —

Sp ie g e le is e n  S u m m a  . 14 14 807
( im  N o v e m b e r  1885 15 9 811

Nordwestliche G ru p p e ............................... 12 . 35 260
Ostdeutsche G r u p p e ............................... 1 530

B e s s e m c r - Mitteldeutsche G ru ppe ............................... l 1 338
K o l i  e i s e n . Siiddeutsche G r u p p e ............................... 1 1 610

B e s s e m e r- R o h e is e n  S u m m a  . 15 38 738
( im  N o v e m b e r  1885 14 36 063

Nordwestliche Gruppe . . . . . 8 33 057
Ostdeutsche Gruppe  ' ............................... 2 1 8 0 0

T h o m n s - Norddeutsche G r u p p e ...............................
Suddeutsche G r u p p e ...............................

1
2

7 980  
12 039

R o l i e i s o n . Siidwestdeutsche G r u p p e ......................... 4 17 506

T lio m a s - R o h e is e n  S u m m a  . 17 72 382
( im  N o v e m o b e r  188-5 18 62 924

Nordwestliche G ru p p e ............................... 11 10 591
< 3 - i e i ' » c i * c i - Ostdeutsche G r u p p e ............................... 8 1 773

R o h c i s e n Mitteldeutsche G r u p p e . ......................... 2 7
Norddeutsche G r u p p e ............................... l 733

u n d Suddeutsche G r u p p e ............................... 10 13 076
G u f s w a a r o n Siidwestdeutsche G r u p p e ......................... 3 4  681

I .  S c l im c lz n n g . G ie fs e re i- R o h e is e n  S u m m a  . 35 30 861
( im  N o y e m b e r  1885 32 36 876

Z u s a m m e n s t e l l u n g .  
P u d d e l- R o h e is e n  . . . . 154 391
S p ie g e le is e n . . . . 14 807
B e s s e m e r- R o h e is e n  . . . 38  738
T h o m a s - R o h e is e n  . . . 72  382
G ie fs e re i- R o h e is e n  . . 3 0  861

S u m m a  . 311 179
P ro d u c t io n  d e r  W e r k e ,  w e lc h e  F ra g e b o g e n  

n ic h t  b e a n tw o r t c l  h a b e n , n a c h  S c h a t z u n g 3  500

Production im Deccmher 1885 . 314 679
Production im Deccmher 18S1 . 295 618
Production im  Norember 1885 . 308 106
Production tom 1. J an u ar bis 31. Dec. 1885 3 751 775
Production tom 1. Januar bis 31. Dec. 1884 3 572 155
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Production der deutschen Hochofenwerke in 1885,

verglichen mit dem Vorjahre.
Tonnen ii 1000 Kilo.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Puddel-
Roheiscn.

Spiegel-
cison.

Bessemer-
Roheisen.

Thomas-
Roheisen.

Gielserei-
Roheisen.

Abge
schatzte
Werke.

Summa 
Roheison 
in 1885.

Summa 
Roheisen 
in 1884.

J a n u a r ................................ 182 945 10 479 41 794 43 592 38 091 2 900 319 801 280 062

F e b r u a r  ................................ 164  583 10 056 36 250 44  560 39 178 2  300 296 927 273  375

M a r z ...................................... 178 185 7 775 44 911 5 1 2 0 4 34 635 2 500 319 210 304 900

A p r i l ...................................... 169 866 10 273 42  931 44  623 36 663 2 500 306 856 305 628

M a i ...................................... 177 800 13 867 40  467 48  636 35 036 2 800 318 606 306 818

J u n i ...................................... 181 894 1 1 4 1 5 37 484 48 087 37 469 2 600 318 949 303  430

J u l i ...................................... 158 182 13 256 37 211 62 217 33 808 3 100 307 774 303 518

A u g u s t  . . . . . . 163 355 9 350 41 411 60 214 29 626 5  000 308 956 306 886

S e p t e m b e r ......................... 156 987 9 554 37 416 66 976 33 310 5 000 309 243 2 94  330

O c l o b e r ............................... 168 598 12 436 37 792 62 650 34  892 0 300 3 22 668 303 893

N o v e m b e r ......................... 156 432 9 811 36 063 62 924 36 876 •6 000 3 08 106 2 93 691

D e c e m b e r ......................... 154  391 14 807 38 738 72 382 30 861 3 500 3 14 679 295 618

S u m m a  in  1885 2 013 218 133 079 472  468 668 065 420 445 44  500 3  751 775 3 572  155

S ie - s u b  6 a b g esch a tz te
P r o d u c t io n  v o n  44  500
T o .  w ir d  a n z u n e h m e n

5 500 12 000 — — 27 000 — — —

D e m n a c h  S u m m a 2 018  718 145 079 472  468 668 065 447 445 44 500 3  751 775 3 572 155

1 140 533 o h n e  B ru c h -  u n d  
W a s c h e is e n .

1 285 612
.

Nach amtlicher Statistik (fur isss noch unbekannt) wurden producirt:

Puddeleisen. Bessemer- 
und Spiegelcisen.

Gielserei-
Roheisen,

Bruch- nnd 
Wascheisen.

Roheisen
Summa.

In 1884 . . . . T o . 1 960 4 3 S 1 210 353 4 14  528 15 293 3 600 612
,  1883 . . • • !• 2  0 0 2 1 9 5 1 072 357 379 643 15 524 3 469 719
,  IS 8 2  . . • • „ 1 901 541 1 153 083 309 346 16 835 3 380806
,  1881 . . 1 728 952 886  750 281 613 16 694 2 914 009
,  1880 . . S 1 732  750 7 3 1 5 3 8 248  302 16 447 2 729 038
„ 1879 . . V 1 592 814

■

461 253 161 690 10 824 2 226 587

D ie  „Ein- u n d  Ausfuhr von Roheisen", g le ic h ia l is  n a c h  M o n a te n  g e o rd n e t ,  k a n n ,  w e i l  d ie  D a te n  des 
D e c e m b e rs  n o c h  fe h le n , e rs t  d e r  n a c h s te n  L ie fe r u n g  (p ro  J a n u a r  1886) b e ig e g e b e n  w e rd e n .  E s  w i r d  g e b e te n , 
d ie se lb e n  s o d a m i m it  d ie s e r  T a b e l le  g e fa ll ig s t  zu y e rg le ic h e n .
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Berichte iibei* Tersammlungeii yerwandter Yereine.

Versammlung russischer Hiittenleute.
Mitte December v. J. fand in St. Petersburg 

eine mehrtagige Yersammlung russischer Eisenhutlen- 
leute statt, dereń Zweck Berathung uber die gegen- 
wartige Krise des Eisengewerbes, unter besonderer 
Beriieksichtigung der Ural-Werke war. Die Yersamm
lung.. der fast alle leitenden Personlichkeitenanwohnten, 
gab ihrem Streben nach noch hOheren Schulzzdllen, 
trotz der mehrlachen Erhohungen in letzter Zeit, und 
fiberhaupt nach einem ganzlichen Yerbot der Einfuhr 
von Roheisen und Rohschienen mit einer nichts zn 
wunschen ubrig lassenden Deutlichkeit Ausdruck. So 
ergab z. B. die Abstimmung uber folgende, der Yer- 
sammlung vorgelcgte Fragen die dahinter yerzeich- 
neten Ergebnisse:

1. Soli die Einfuhr von Roheisen, mit Ausnalimo 
des fur Puddelwerke bestimmten, vcrbotcn und soli 
fiir die einzufuhrenden Mcngen Puddelroheisen eine 
Mfiśimalgrenze festgesetzt werden? 39 Ja, 21 Nein.

2. Holi der Einfuhrzoll auf Roheisen erboht wer
den? 41 Ja, 16 Nein.

3. Soli der Einfuhr von Rohschienen und Eisen 
fiberhaupt Einhalt gethan werden? 24 Ja, 32 Nein.

4. Soli der Zoll auf Roheisen erhoht werden? 
53 Ja, 9 Nein.

Es ist zu bemerken, dafs bei allen vier Fragen 
die Vertreter der Regierung und der fiscalischen Werke 
sieli der Abstimmung enthięlten.

Die Yersammlung schied sich in zwei Parteien, 
dereń eine die an der Kusie liegenden Werke yertrat, 
die fremdes Roheisen gebrauchen, aus demselben unter 
Zuhulfenahme von SchrottSchweifseisen erzeugen und 
sieli mit der Umwalzung von Schienen heschaftigen.

Der Geschaftsumfang derselben ist ziemlich grofs, 
sie widersetzten sich natiirlich einer weiteren Erhohung 
des Zolls auf Roheisen u. s. w. Die andere Partci 
bestaml aus den Eignern von Eisenerzgruben, Hochofen 
und das Roheisen weiter verarbeitenden Werken.

Der Schutzzoll auf Roheisen ist jetzt hoher ais 
der Preis von gutem schottischen Roheisen f. a. B. 
Leith oder C!evelander f. a. B. Middiesbro’. Jurayloff, 
der fur eine gemafsigtere Politik eintrat, hestritt das 
Yorliandensein einer Krise; wenn er auch zugab, 
dafs auf der letzten Messe in Nijni Roheisen von 
Bernardaky mit etwa 162 M  pro Tonne verkauft 
worden sei, so wies er doch nach, dafs neuerdings gute 
Marken von Demidoff 240 bis 300 «,£ erzielt. haben. 
E r warf ferner die Frage auf, warum man denn, wenn 
die Roheisenerzeugung nicht nutzbringend sei, auf 
den Briansk-Werken eine neue Hocliofenanlage mit 
SO 000 t jahrlieher Leistungsfahigkeit baue, warum die 
Alexandrowsky - Werke (St. Petersburg) im Olonetz- 
Gouyernement und mehrere Uralwerke ahnlich vor- 
gingen.

Die Beschlflsse, welche die Yersammlung der Re- 
gterung vomilegen beschlofs, betrafen folgendes:

1. Es wird empfohlen, die Einfuhr von Roheiseii 
fur das Jahr 1886 fur ganz Rufsland auf 10 000 000 
Pud (=  104 000 t) mit der Mafsgabe zu bescliranken, 
dafs diese Quantitat in jodem folgenden Jahr um
15 %  reducirt werden solle, so dafs nach 7 Jahren 
die Einfuhr ganz aufgehoben sein werde.

2. Yon der Staatsgewalt zu verlangen, d.afs in 
Zukunft weder die Abtheilung fiir Krieg, noch die 
fur Marinę, noch die fur Eisenbahnen irgend welchen 
Bedarf aufserhalb des Landes decken durfen, sondern 
dafs alles in Rufsland selbst, unter der Bedingung. 
dafs russisches Rohmaterial genommen werde, bestelli 
werden solle. Ausnahmen sollen nur unter ganz

besonderen, und mit aufserordentlichen Umstandlich- 
keiten yerknOpften Bedingungen gestattet werden.

3. Es wird anempfohlen, dafs Vorschlage aus- 
liindischer Gesellschaften behufs Anlage yon Eisen- 
werken in Rufsland — wie z. B . der Yorschlag von 
Cockerill an das Marineministerium zur Errichtung 
einer Schiffswerft in Nicolajew mit HochOfen und 
Walzwerken im Suden oder der Yorschlag einer fran- 
zosischen Gesellschaft fur den Bau einer Fabrik von 
Artillcrie - Materiał — unter keinem Yorwand ange- 
nommen werden sollen, da sie nur die Entwicklung 
der nationalen Arbeit hemmen wurden.

4. Der Marinę- und Eisenbahnabtheilung soli ge- 
stattet werden, Abschlusse zu thatigen, ohne genOthigt 
zu sein, fiir die entsprechende Ausfuhrung der Ar
beiten Biłrgschaft zu verlangen. Die Abtheilungsvor- 
steher sollen diejenigen aussuchen, die bei der Ver- 
gebung Berucksichtigung finden sollen.

Die Erstattung des Berichts, der wohl noch viel 
von sich reden machen wird, wurde dem General Gorlofl’ 
aus dem Kriegsministerium, dem Kapitan W. P. Feo- 
dosiew und K. Kase, dem Director der baltischen 
Werke, ubertragen. —

Aus einer der Versammlung yorgelegten Ueher- 
sicht uber die Production und den Consum der Stahl- 
schienen entnehmen wir folgendes:

A. Eigenes Rohmaterial verarbeitende Werke.
Tonnen

20 000 
52 000

16 000 
18 500

45 000 
12 500

53 000
217 000

B. Walzwerke.
Putilow \ p .(o,„Kh,.n. / 290 000
Alexandrowsky / Pfi.ersbuiB \ 60 000 
Bransky (MiLtelrufsland) . . 183 000
Warschauer Stahlwerke . . 132 000

668 000

Das von den Walzwerken sub B  gebrauchte'Roh
material war meisteus englisclies und schottisches 
Roheisen oder StahlblScke von dort.

Eine andere Tabelle gab Aufschlufs uber die 
russischen Eisenbahnyerhaltnisse. Auf 56 Eisenbahn- 
linien von 22447 Werst Lange liegen 32 000 W  erst 
Geleise, von denen 15144 Werst aus auswartigen Stahl- 
schienen und nur 7825 Werst aus russischen Schienen 
hergestellt sind; fon letzteren sind wiederum nicht 
weniger ais 5957 Werst aus auslandischem Materiał 
erzeugt worden.

Es ergeben dies folgende Yerhfdtnifszahlen: 
Auswartige Schienen . . . . . .  65,93 %
In Rufsland aus auswartigem Materiał

erzeugte Schienen...........................  25,94 „
WTirklich russische Schienen . . . .  8,13 „

Demidow 
fur den Staat. . 
fur Private . .

Balosersky
fur den Staat. . 
fur Private . .

Neu-Russische Werke 
fur den Staat. . 
fur Priyate . .

Huta Bankowa 
fur Priyate . .



Februar 1886. „ S T A II L  UND E I S E N / Nr. 2. 131

Elektrotechnischer Verein.
Aus der Uebersicht uber die Fortschritte auf dem 

Gebiete der Elektricitat, d i eH en n i cke  der October- 
Versammlung des elektrotechnischen Vereins in Berlin 
yorlegte, theilen wir nach der Zeilschrift des Yereins 
Nachfolgendes mit:

„Dic Elektrotechnik hat sich im yergangenen Jahre 
stetig, ohne Hast, aber auch ohne Rast, fortcntwickelt. 
Immer weiter hat sich die elektrische Beleuchtung 
Bahn gebrochen. Da, wo fruher die vom Gas er- 
erzeugte Warme den Aufenthalt zu einer Qual machte, 
wird das elektrische Licht verm5ge seiner geringen 
Wiirmeentwicklung ais eine wahre Wohlthat begrufst. 
Die ineisten grdfsereii Theater, so die Hoftheater in 
Berlin, in Munchen, wo die Anlagen von der Deut
schen Edison-Gesellschaft ausgefuhrt sind, in Budapest, 
Mailand, Neapel u a. m., sind mit elektrischem Licht 
ausgerustet. In W ien hat kurzlich der Magistrat in 
seiner letzten Sitzung dem Ansuchen der Imperial- 
Continental - Gas - Association um Genehmigung der 
Errichtung einer Centralstation fur elektrische Be
leuchtung der Hoftheater Folgę gegeben. Durch die 
Centralstation, welche mit 12 Hauptdynamoma- 
schinen und 4 kleinen Dynamos sarnmt den zuge- 
horigen Dampfmaschinen und zelin grofsen Dampf- 
kesseln armirt werden soli, werden vorersl die beiden 
Hoftheater mit etwa 7000 Gluhlampen beleuchtet 
werden, wovon 4000 auf die Hofoper und 3000 auf 
das neue Burgtheater entfallen. Die fernere Beleuch
tung der Hofhurg und der Hofmuseen ist in Aussicht 
genommen. In Eisenbahnzugen und Oceandampfern 

‘wird yiclfach schon elektrisches Licht verwendet, und 
nicht minder hat dasselbe in Privatanlagen, nament
lich in den grofsen Industriemittelpunkten, in Ham
burg, Breinen, Kdln, Leipzig. Dresden, Chemnitz, 
Crefeld, Barmen, Elberfeld, M.-Gladbach u. s. w. An- 
klang gefunden.

Auf dem Gebiete der Telegraphie begegnet uns 
ein nicht minder erfreuliches Bild. Wahrend die 
internationale Telegraphenconferenz in den Mauern 
Berlins tagte, sind auf dem Haupttelegraphenamte 
interessante Yersuche mit dem von dem Franzosen 
Baudot hergestellten und dessen Namen tragenden 
mehrfachen Druckapparat angestellt worden, die ais 
durchaus gelungen bezeiclinet werden kGnnen. —  Mit 
dem Typendrucker Hughes sind nach dem Systeme 
Teufelthar und nach demjenigen von Grimmert &

Canter Gegensprechversuche gemacht worden. Die 
letztbezeichnete Methode hat sich sehr gut bewśihrt; 
von der ersteren steht dassell)e zu erwarten, sobald 
einige geringfugige Aenderungen an den hierzulande 
yenyendeten Apparaten getrolTen sein werden.

Der bekannten Firma Felten & Guilleaume ist es 
gelungen, Kabel anzufertigen, in welchen, wenigstens 
in den bis jetzt ausschliefslich hergestellten und in 
Berlin verwendeten Langen von 2 km, die den Ver- 
kehr stOrenden Inductionserscheinungen sich nicht 
mehr geltend machen. Solche Kabel, die 27 und 52 
Adern haben, sind von der deutschen Telegraphen- 
verwaltung yersuchsweise yerwendet wrorden und haben 
sich gut bewahrt, so dafs hierdurch auch dem Stadtfern- 
sprechwesen freiere Bahn geschaffen zu sein scheint.

Wras das letztere angeht, so ist zu constatiren, 
dafs der Ausbau desselben rustig fortschreitet, wie 
die folgenden Zahlen beweisen. Es waren im Reichs- 
postgebiete vorhanden:

am 1. Oct. am 1. Oct.
1884 18S5

Stiidte mit' allgemeinen Fern-
sprechanlagen..................  44 92

Fernsprechstellen.................. 7 G02 12 897
Fernsprechlinien..................  1 695 km 2 618 km
Fernsprechleitungen . . . .  14 188 km 23 G38 km

56 Fernspreclianlagen verbinden benachbarte 
Stadte miteinander, an 10 weiteren Orten sind Fern- 
sprecheinrichtungen im Bau begrilTen.

Erwahnenswerth diirfte noch sein, dafs die An- 
zahl der Fernsprechanstalten auf dem platten Lande 
von 2 530 im Vorjahre in diesem Jahre auf 2 761 ge- 
stiegen ist.

Die Arbeiten der internationalen Telegraphen
conferenz —  der sechsten — welche vom 10. August 
bis 17. September in der Reichshauptstadt getagt hat, 
sind damit zum Abschlusse gekommen, dafs eine 
durcbgreifende Reform des Tarifwesens angebahnt 
worden ist. F iir ganz Europa sind einheitliche Tarif- 
grundlagen angenommen worden, durch welche gleich- 
zeitig eine wesentliche Ermafsigung der Taxen zur 
Geltung gekommen ist.

In dem aufsereuropaischen Systeme haben ver- 
schiedene grofse Kabelgesellschaften bedeutende Zu- 
gestiindnisse gemacht, so dafs auch die transoeeanischen 
Telegrammgebuhren, die bisher in yielen Beziehungen 
auf Handel und Gewerbe schwer lasteten, eine Her- 
absetzung erfahren werden.

Referate mul kleinere Mittlieiluiigeii.

B e r l i n ,  den 20. Januar 1886.
Geehrter Herr Redacteur!

Indem ich Sie ergebenst bitte, die folgenden Druck- 
Fehler in dem Abdrucke meines Vortrages im ersten 
Hefte d. J. zu berichtigen, fiige ich dieser formaleń 
Berichtigung gleichzeitig eine sachliche bei, welche 
ich der gutigen Mittheilung der Herren Boecker & Go. 
zu Schalke yerdanke:

Seite 16, Zeile 27 von oben, lies Methode statt 
M a s c h i n e.

Seite 16, Zeile 28 von oben, lies Beckcsche statt 
B Ocke rsche.

Seite 16, Zeile 14 von unten, schalte hinter Ein- 
richtungen der ein.

Seite 18, Zeile 24 von oben. lies StofFe statt
S t o s s e.

Die auf Seite 10 erwahnte und in Fig. 7, BI. IY , 
abgebildete Yorrichtung fur Drahtrichtmaschinen, yon

der ich yorausgesetzt hatte, dafs sie auch zum Reinigen 
des Dralits yon Gluhspan angewendet werde, wird, 
nach Angabe der genannten Herren, fur den lelzteren 
Zweck uberhaupt nicht benutzt. Yielmehr wird dort 
der Draht nur unter Anwendung von Sauren ge- 
reinigt, weil man der Ueberzeugung ist, dafs die 
Oualitat des Walzdrahts durch das Zwangen durch 
scharfe Biegeyorrichtungen zu sehr leide. —  Auf diese 
Reinigung, nicht auf das Riehten, bezieht sich natur- 
lich auch nur meine der M e t h o d e  gegenuber aus- 
geubte Kritik.

Dr. II.  Wedding.

Teplitz, den 11. Januar 1886.
Yerehrliche Redaction von >>Stahl und Eisen«

Dusseldorf.
Bezugnehmend auf die Mittheilung auf Seite 07 

yoriger Nummer uber die Erzeugung der Bessemer-
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Anlage der Scranton Steel Comp., glaube ich Ihnen 
liiermit die Leistung der Cambria-Hutte in Johnstown 
Pennsylvanien mittheilen zu sollen.

Es wird dort auf 3 Schichten a 8 Stunden ge- 
arbeitet, und wurde in der Woche vom 19. bis 
26. September mit 2 Conv.crt.ern von etwa 8 t 
erzeugt:

Nr. Tag
Schicht

Nr. Chargen Erzeugung
Tonnen

1 H I
1 Moutag 2

3
25
33

543 O 1 U
2240

2 Dienslag
'

1
2
3

34'
34
35

103 755 510
2240

3
.

Millwoch
1
2
3

28)

|
95 691 1610

2210

4 Donnerstag
1
2
3

śoo
31

102 743 1150
2240

1 281 7 11\

5 Freitag 2
3

29
35

• 92 661 iłu
2240

6 Samstag
1
2

31]
26 ■ 84 610 1100 

0-1 IM
3 27 1U

4005 1100
aa-io

I-Iierbei ist zu bemerkon, dafs die erste Schicht 
am Donnerstag in der ersten Stunde nur eine Charge 
machte, hierauf aber innerhalb genau 2 Stunden 
12 Chargen erblies, also je eine Charge in 10 Mi
nuten fertig brachte!

Diese Nachrieht wurde mir von dem ehemaligen 
Betriebsleiler jener Bessemerhutte mitgetheilt,. und 
glaube icli fur die Richtigkeit derselben einslehen zu 
konnen.

Hochaelitungsvoll 
E. Bertrand,

Betriebśleiter der Bessemerhutte, Teplitz in BOhmen.

Der Clapp-Griffltlis-Procefs in  Amerika;
Aus dem letzten, von J. P. Witberow auf dem 

Meeting des American Inst. of Min. Eng. in New-York 
erstatteten Beriehte theilen wir folgendes m it;

Die vielen Sehwierigkeiten, welche Oiiver Brothers
& Phillips- in den Yersuchsstadien des Processes 
zu iiberwinden hatten, rflhrten haupts3cblich aus der 
unvollkommnen Kenntnifs desseiben, namentlich in 
bezug auf die Behandlung der BIScke, her. Diese 
Sehwierigkeiten sind nunmelir durch verbesśerte 
Krahnen und andere Einricbtungen uberwunden. Die 
Einfuhrung auswecliselbarer Boden, welche zunachst 
iufolge ungenugender Trocknung derselben von scblech- 
ten Resultaten begleitet war, hat sich mittlerweile ais 
hóchst erfolgreich hewiilirt, nachdem man gelernt bat, 
die Trocknung mit naturlichem Gas zu bewirken. 
Gegenwartig zeigt die gesammte Anlage 'befriedigende 
Ergebnfsse. Hierzu tragt in hohem Mafse der Uni
stami bei, dafs die gut getrockneten Boden eine 
aufserorderitlich hohe Zahl von Hitzen ausbalten, ehe 
sie ersatzbedurftig werden. Im Durchschnitt der 
letzten zwei Monate belrug dieselbe 45; in vielen 
Fallen geuiigte es aber alsdann, neue Formen einzu- 
setzen, worauf man abermals 30 Hitzen blasen konnte. 
Einige der Boden haben 80 bis 86 Hitzen ausgehalten; 
ais durchaus nicht seiten kam es vor, dafs eiu Boden

60 Hitzen ohne Yornahmc der geringslen Reparaturen 
ertrug.

In acht aufeinanderfolgenden Wochen war bei 
einfacher Schicht die tagliche Anzalil der Hitzen 36 
im Durchschnitt, wobei der Sonnabend jeweilig nur 
ais halber Tag in Rechnung zu ziehen ist, da an dem- 
selben niemals mehr ais 25 Chargen erblasen wurden. 
Die Maximal- und Miuimalzahlen aus jener Zeit sind 
folgende:

Maximum Minimum
Montag 34 36
Dienstag 35 36
Mittwoch 51 • 29
Donnerstag 45 35
Freitag 40 36
Sonnabend 25 22

Insgesammt: 230 i'J4  Cliargen.
Am Moutag den 12. October ging man dazu iiber, 

mit doppelter Schicht zu arbeiten, und hat man dabei, 
oline besondere Anstrengungen zu machen, nacli- 
folgende Ergebnisse erzielt:

Tagscliicht Nachtschicht 
Chargenzahl.

October
12 28 36
13 37 38
14 37 38
15 37 33 8 Bóden gebiaucht.
16 31 30
17 31 —

201 175 =  376 zusammen.
19 35 28
20 35 40
21 42 38
22 39 39 9 BOden gebraucht.
23 35 32
24 22 —

208 177 =  385 zusammen.
Yor dem 12. October nahm man ais Einsatz 

4000 Pfd. — 1814 kg, von da ab erhiihte man den- 
selben auf 4500 Pfd. =  2041 kg zur v6lligen Zufrieden- 
stellung und ist seit jener Zeit bei diesem Gewicht 
verblieben. Aus obiger Aufstellung ist ersichtlich, dafs 
man mit dem gegenwartigen Einsatz unter entsprechen- 
der Yerminderung der ArbeitslOhne pro Tonne tag- 
lich mit Leichtigkeit eine Production von 150 bis 
174 t erreichen kann.

In der ersten Woche wurden nur 8, in der zweipn 
Woche 9 Boden verbraucht; es macht dies durch- 
schnittlieh uber 44 Chargen pro Boden. Diese Zahl 
ist aber fur die Dauer des Bodens nicht malsgebend, 
da in mehreren Fallen eine oder melirere Formen 
ohne eine Auswechslung des Bodens selbst ersetzt 
wurden.

In der letzten Woche wurden u. a. Bldcke von 
8, 9. 10 und 11 Zoll gegossen, der Phosphorgehalt 
des Einsalzes schwankte zwischen 0,06 bis 0,33 % .

Ohne Zógern sprechen w ir es aus. dafs an die 
Anlage keine hSheren Anforderungen gestellt werden 
konnen, ais dies bisher geschehen ist, da die Grflfsen- 
verhaltnisse der hergestelllen BlOcke und die ver- 
langten Qualitaten stets wechselten.

Fest abgeschlossen sind bis jetzt Anlagen fur fol- 
gende Firm en:

Western Nail Co., Belrille; Nageleisen.
Port Henry, Iron and Steel Co., Port Henry; 

Blocke fur den Markt,
PoltsviIle Steel and Iron Co., Pottsville; Con- 

structions- und Bruckeńbaumaterial.
Glasgow Iron Co., Pottsstown; Kesselblech.
Paxton Rolling-Mills, Harrisburg; Bleche und Nagel.
Lickdale Iron Co., Lebanon; Bieclie.
E. & G. Broke Iron Co., Birdsboro; Nagel.
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Aufserdem stellt eine grofse Reihe anderer Wevke 
im Begriffe, mit der Einriclitung von Clapp-Griffilhs- 
Anlagen vorzugehen, sobald die oben angefuhrten 
Firm en, von denen melirere binnen kurzem in Be
trieb kommen werden, gute Ergebnisse aufweisen 
werden.

U eber lloc lio fe iisch ln ck e  und Scklackcncem ont 
(sog. Puzzolancement) und dcrcn  W erth  gegen iiber  

P ortland cem en t.

Unter dieser Ueberschrift findet sicb in der 
»Deutschen Bauzeitung* in Nr. 3 vom 9. Jan. d. J. ein 
auch der Redaction zugegangener und von Dr. Schu
mann, Gementtechniker, unterzeichneter Aufsatz, der 
sich im wesentlichen gegen eine in unserer Zeit- 
schrift (Sept. 1885) enlhaltene Mittheilung des Puzzo- 
lancementfabricanten Bossę in Braunschweig richtet.

Da wir der Ansicht sind, dafs einer noch in der 
Entwicklung begnfTenen Fabrication nicht besser ge- 
dient werden kann, ais dafs den Einwanden, welche 
gegen das neue Fabricat angebracht werden kOnnen, 
Gehfir geschenkt wird, so sollen die wesentlichen  
Momente^des Schumannschen Aufsalzes im folgenden 
auszugsweise m itgetheilt und besprochen werden.

Zunachst betont der Verfasser, dafs weder die 
festen glasigen und dann aufs feinste gemahlenen, 
nocb die an der Luft von selbst zerfallenden, son
dern nur gewisse Sorten granulirter Schlacken ein 
brauclibares Materiał abgeben kSnnten, womit er sich 
ubrigens mit Bossę in voller Uebereinstimmung be- 
findet.

Den fur das neue Product gewahlten Namen 
, Puzzolancement* will er durch »Schlackencem enl“ 
ersetzt wissen, womit wir uns auch gern einverstan- 
den erklaren wollen.

Es folgen nun Yersuche, die mit Scblackencement 
aus der Fabrik von Herrman in Thale angestellt 
wurden.

I. Vro 1 u m b  e s  t a n d  i g k  e i  t. Hier greift Dr. 
Schumann zunachst die Behauptung Bosses an , dafs 
bei dem neuen Fabricat das Treiben und Schwinden 
vollstandig ausgeschlossen sei. Hinsiclitlich des er- 
steren findet e r , dafs die Art der Fabrication keine 
Gewahr dafur b ie te , dafs unvollkommen geloschter 
Kalk absolut vermieden werde, und was das Schwin
den anbelange, so habe er Schwindungsrisse consta- 
Łirt, denen er aber se lb st, namentlich nach dem 
ublichen Sandzusatz, keine Bedeutuug beimifst.

II. W a s  s.e r du r c h i  fts s i g  k e i t. Die hierfiir 
ermittelten Zahlen sind den von Bossę ermittelten 
gerade entgegengesetzt. Es wurde sowohl beim Er- 
harten im Wasser wie an der Luft fur den Schlacken- 
cement die grofsere Durchliissigkeit ermittelt. Wir 
sind hier nicht in der Lage , die beiderseiligen Yer
suche zu controlliren. Dr. Schumann fiihrt das ab- 
weichende Resultat auf den von Bossę zum Yergleich 
herangezogenen Portlandcement zuruck, der von 
wesentlich geringerer Feinheit gewesen sein musse.

III. E n e r g i e  d e r  E r h a r t u n g ,  Hier wurde 
mit Bossę ubereinstimmend eine langsamer vor sich  
gehende Erhartung festgestellt, die haufig gar nicht 
unerwunscht sei. Indem wir noch auf Seite 499 d. v. 
Jahrganges yerweisen, sollen die von Dr. Schumann 
fiir die Zugfestigkeit ermittelten Zahlen hier folgen.
a) Reiner Cement obne Sandzusatz, breiforinig 
in die Form gefullt, hatte nach 7 Tagen folgende 
Zugfestigkeit:

Portlandcement . . 30,5 kg pro qem
Schlackencement . . 12,2 „ „ ,

b) Gesammte Probe. Auf 1 Theil Cement 3 Theile 
Sand, nach 3 Tagen:

Portlandcement . . 13,1 kg pro qcm
Schlackencement . . 4,2 .

nach 7 T agen :
Portlandcement . . 17,1 kg pro qcm
Schlackencement . . G,G „ „ „

c) Rreiformig, mit gewOhnlichem Mauersand. wie er 
in der Praxis'zur Venvendung gelangt, nach 8 Tagen; 

Portlandceinenl . . 6,3 kg pro qcm
Schlackencement . . 0 „ „ B

nach 7 T agen :
Portlandcement . . 12,1 „ „ r
Schlackencement . . 4,4 „ „ „

IV. F e s t i g k e i t .  Hier macht Dr. Schumann 
zunachst einige Bemerkungen Ober die Druckfestigkeit 
der Cemente und stellt den Satz auf ,  dafs dasjenige 
B indem ittel, welches bei gleicher Zugfestigkeit die 
grofsere Druckfestigkeit habe, stets den Vorzug ver- 
dienen musse. Es ist. ihm daher offenbar unbeąuem, 
dafs von der kgl. Prufungsstation in Berlin fur den 
Schlackencement so aufserordentlich gunstige Ergeb
nisse ermittelt wurden, und sucht diese dadurch ab- 
znschwachen, dafs das in Berlin verwandte Materiał 
eine bedeutend grSfsere Feinheit gehabt habe. Geben 
wir zu, dafs Dr. Schumann m it dem bis jetzt in den 
Handel gebrachten Schlackencem ent weniger gunstige 
Resultate erzielte, so kann dieser Umstand doch nur 
die Folgę haben , dafs auf die feinere Mahlung gro
fsere Sorgfalt yerwendet werden mufs.

Hinsichtlich der Erhartung an der Luft wurde 
folgendes constatirl:

14 Tage in Wasser :
Portlandcement . . 18,4 kg pro qcm
Schlackencement . . 12,9 „ ,

14 Tage Wasser und 14 Tage Luft:
Portlandcement . . 36,3 kg pro qcm
Schlackencement . . 12,S „ * r

28 Tage W asser:
Portlandcement . . 22,1 „ „ „
Schlackencement . . 15,6 ,  3

und hieran die Bemerkung gekniipft: .W ahrend also 
die Zugfestigkeit des Portlandcementes beim Aus- 
trocknen an der Luft rapide zunimmt und die Festig
keit, welche bei 28 tagiger Erhartung im Wasser er-
halten wird, um 64% ubertrifft, bleibt die Festigkeit 
des Schlackencementes nach der Entnahme der Proben 
aus dem Wasser stehen und ist infolgedessen um 
18% geringer ais bei 28 tagiger Erhartung im W asser.”

V. M 5r t e l a u  s g i  e b  i gk ei  t u n d  K o s t e n .  
Erstere wird lur Schlackencement weniger gunslig  
bereelmet, und fur die Kosten kommt er ebenfalls zu 
anderen Zahlen. Unter der Annahme, dafs

100 kg Portlandcem ent....................... 4,00 JL
100 kg Sch lack en cem en t.................. 3,50 „

1 cbm S a n d ..................................... 3,00 „
kosten, belaufen sicb die Materialkosten pro 1 cbm 
MOrtel bei einer Mischung mit 3 Theilen Sand:

bei Portlandcement a u f .................. 20,61 J i
„ Schlackencement , .................. 17,81 „

Der Preisunterschied ware demnach nur 2,80 M  
und n ic h t , wie Bossę berechnet, 7,51 JL  Da nun 
aber der Portlandcement von gleicher Malilung eine 
bedeutend hohere Druckfestigkeit habe, also einen grd- 
fseren Sandzusatz vertrage, so konne lur gleiche 
Druckfestigkeit bei ricbtiger Anwendung der Portland
cement billiger sein.

In einer Schlufsbemerkung glaubt sich der Yer- 
fasser berechtigt, die Ansicht aufzustellen , dafs an 
eine vollstiindige Ersetzung des Portlandcementes 
durch Schlackencement niem als zu denken sein wurde, 
wenn er diesem auch einen gewissen Werth nicht ab- 
spreeben will. Wir kSnnen diese Ansicht nicht 
theilen , denn dic Schlackenfabrication ist jedenfalls 
noch in mancher Hinsicht yerbesserungsfiihig.

Die nun noch folgende Bemerkung, dafs es v5llig  
gleichgiiltig s e i ,  ob der Kalk mit der Schlacke zu-
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sammen vermahlen oder erst kurz vor dem Gebrauch 
damit yerm iścht wiirde, und dafs man demnacli die 
Transportkosten fur den Kalk sparen konne . da 
dieser uberall zu haben s e i , mussen wir ohne Com- 
mentar la sse n , und es yielmehr den Fachleuten 
uberlassen, dic Richtigkeit dieser Bemerkung zu prufen.

Dafs die Bestrebungen , den Schlackencement in 
dic Bautechnik einzufOhren, yon den Portlandcemcnt- 
fahricanten bekiimpft w erden, ist begreiflich und 
natOrlich. Wir ais Huttenleute haben aber ein grofses 
Interesse daran , aus einem lastigen Nebenproducte 
W erthe zu schaffen, wenn auch, so weit sich dies 
heute ubersehen la fst, nur yerhaltnifsmafsig wenige 
Hutten von diesem Yortheil Gebrauch werden machen 
konnen. -r.

Siidwestafrikas Mlnernlreichtlium.
Ueber den Mineralreichthum von Sudwestafrika, 

schreibt W a l d e m a r  B e l e k  in einem »die koloniale 
Eńtwicklung Sudwestafrikas* flberschriebenen Aufsatze 
in der deutschen Kolonial-Zeitung, sind schon yielfach 
Berichte in die Oeffentlichkeit gelangt; anfanglich hat 
man sich goldene Berge davon yersprochen, jetzt be- 
streitet man ihn womCglich ganz und gar. Was das 
Yorkoinmen von Erzen im Angra Pequena-Gcbicte be- 
IrilTt, so yerweist der Yerfasser bierbei auf seine fru- 
heren Ausfuhrungen;* vorliiufig und fur Jahrzehnte 
ist von den dortigen Erzlagern gar kein Nutzen fur 
uns zu erwarten, wird sich doch schwerlich eine Ge- 
sellschaft in Deutschland bilden, die zur Ausbeutunffi 
der reichen Kupferlager am Rapunenberge bei Khuias 
eine Millionen Yerschlingcnde Eisenbahn nach dem 
18 bis 19 Meilen entfernten Angra Pequena bauen 
wird, die wegen des Flugsandes zur Halfte des Weges 
uberdacht sein mufste! Da aber der Bergbau fur 
Angra Peąuena speciell die Grundbedingung jeder ko- 
lonialen Entwicklung sein wird, so ist letztere eben 
fur die nachste Zeit iltuSÓrisch und wird auch spater 
wohl nur im Anschlusse an das Aufbltihen der nOrd- 
lichen Gebiete erfolgen konneti.

Ganz and ers sieht es dagegen im nordlichen Theile 
des Grofs-Namaqualandes, dem Piet Heibibschen Ge- 
biete, Damaraland und dem Kaokofelde aus. Hier 
wird der Zugang ins Innere des Landes, welcher von 
Walflschbai aus geschieht, nicht durch eine meilen- 
breite Fiugsanddunenkelte erschwert. Freilich ganz 
fehlen die Sandberge nicht, aber einmal sind sie kalim 
einen Kilometer breit, anderseits aber bedeutend nie- 
driger w ie bei Angra Peąuena. Das W esentlichste 
aber ist, dafs das Sandwehen hier lange nicht in so 

.starkem Mafse auftritt, wie dort. Hier rerandern die 
Sandberge nicht taglich, ja stundlich ihre Form wie 
in Angra Peąuena, yielmehr ist ihre Gestałt im all- 
gemeinen stets dieselbe, so dafs man fast sagen kann, 
der Sand liegt hier fest, Yjel tragt der Umstand dazu 
bei, dafs aus dem Flufsbett des Kuiseb eine Menge Lehm 
dem Sande beigemisclit ist, welcher ihm eine derar- 
tige Festigkeit giebt, dafs an vielen Stellen der Fufs 
keine Spur in demselben zurucklafst. Und wahrend 
bei Angra Peąuena der Flugsand von den Dunen aus 
viele Meilen weit durch die W estwinde ins Land ge- 
tragen wird, dient hier der Kuiseb nach Osten hin ais 
Barre des Flugsandes, welcher jenseit. desselben so 
gut wie gar nicht mehr yorkommt. Yielmehr gelangt 
man gleich nach Ueberschreitung der Dunenkette und 
des Kuiseb auf das von den Hottentotten »Namieb« 
(Ebene) genannte Kiistenplateau, welches zwar un- 
merklich fur das Auge, dabei aber doch sehr regel- 
miifsig und schnell nach Osten zu ansteigt. So wenig 
brauchbar auch die Namieb dem Ackerbauer und 
m eist auch dem Yielizuchter erscheinen mag, um so 
werthvoller ist sie  fur den Bergmanri. Denn auf ihr

* ^Deutsche Kolonialzeitung* 1885, S. 128.

und in ihr beflndet sich eine grofse Zahl von Kupfer- 
lagcrstiittcn, wie z. B. bei Naramas, Haikamkap, Na- 
das etc. Die wichtigste derselben ist die 131/* deuLscho 
Meilen von Walflschbai entfernte Hope-Mine, welche  
bereits mehr ais ein Jahr lang durch die Bergingenieurc 
Scheidweiler und Spengler fur Hasenclever bearbeitet 
worden ist. Sic liefert ein sehr reichhaltiges und in 
seiner Reinheit dem yorzuglichen Erze von Ookiep 
gleichkommendes Kupfererz. Auch die Naramas-Mme, 
welche nur l 3/ i  Meilen ostlich von der Hope-Mine 
liegt, enthalt ein sehr gutes Kupferei7„ Dem Bau 
einer Eisenbahn nach diesen Minen hin wurden nur 
geringe Terrainschwierigkeiten entgegenstehen. Der 
liarte Felshoden der Namieb wiirde die Anwendung 
yon Holzschwellen entbehrlich machen und bei seiner 
starken Neigung zur Kiistc hin den Transport der 
Erze noch bedeutend erleichtern. Nivellirungsarbei- 
ten wareń so gut wie gar nicht yprzunehmen: nur 
hin und wieder mufste ein trockenes Flufsbett uber- 
bruckt werden. Die Gesainmtherstellungskosten der 
Eisenbahn diirften bei Anwendung yon Stahlschienen
3 Millionen Mark keinenfalls iiberschreiten. Sie wur
den sich aber noch bei weitem geringer stellen, wollte 
man sich fur die durch die Sanddfmen fuhrende 
Strecke zur Anwrendung einer Luftdrahtseilbahn ent- 
scbliefsen, weil damit die auch hier bei Schienenge- 
leisen nothwendige Ueberdachung der Bahn in W eg- 
fall karne. W eiter im Innern, Ostlicii yon den Kup- 
ferminen bei Kaob, wurde man des sehr kupirten 
Terrains wegen sicher auf dieselben angewiesen sein.

Dic Beforderung wurde auf der ganzen Strecke 
zweckmafsig mit Mauleseln zu geschehen haben, wel
che in dem benachbartcn Kuisebflusse, und vor- 
nehmlich in dessen o be rem Theile, reichlich Futter 
flńden wiirden.

Yon der Hope-Mine aus konnte dann die E isen
bahn weiter nach Naramas, Kaob und den anderen 
Orten in der N;ihe des Kuiseb gefuhrt werden, an 
welchen man Kupfer gefunden hat. Stets dem Laufe 
des Kuiseb folgend, da hier Kupferlager neben Kupfer
lager sich vorfinden, gelangen wir schliefslich nach 
dem Rehobother Gebiet, welches sich ebenfalls durcli 
grofsen Reichthum an Mineralien auszeichnet. Schon 
in den 50 er Jahren hat hier die Walfish-Bay Gopper 
Mining Company die sog. Matchlefs-Minen mehrere 
Jahre lang bearbeitet Nur die schwindelhafte Lei- 
tung des Unternehmens, bei welcher die Directoren 
allein sehr rasch reich wurden, und die eigenthum- 
liche, hOchst unvortheilhafte Art des Erztransportes
—  per Ochsenwagen —  zwang schliefslich die Ge- 
sellschaft, in Liąuidation zu treten. Sudlich von Re- 
hoboth wiederum liegen die Kupferminen von Groot- 
fontain, und nur wenige Meilen sudlich von letzterem ge
langen wir zu der Schon yorhin erwahnten prachtyollen 
Mine bei Khuias. Die reichen Buntkupfererze dieser 
Mine waren es, welche in den 70er Jahren ein Kapstadter 
Gonsortium yeranlafste, trotz der aufserst ungunstigen 
Transport- und W egeyerhaltnisse in Luderitzland, sich 
an die Ausbeutung derselben zu begeben. Drei Jahre 
lang wurde bei Khuias gearbeitet; aber selbst das 
reichste Erz w5re nicht imstande gewesen, die Un- 
kosten des einerseits aufserst langsamen, andererseits 
dort aber auch sehr riskanten und unzuyerlassigen Trans- 
portes per Ochsenwagen zu bezahlen, und so lóste  
sich schliefslich auch jene Geseltschaft auf, nachdem  
sie etwa 1 230 000 J t  bei dieser Mine yerloren hatte. 
Nimmt man indessen, wie wir soeben ausgefuhrt 
haben, nicht Angra Peąuena, sondern Walflschbai 
zum Ausgangspunkte rationeller bergmannischer Un- 
ternehmungen, so wird einst durch stete Weiterfuhrung 
der Eisenbahn yon Mine zu Mine das durch seine 
Sanddunen von der Kiiste abgeschlossene Luderitzland 
von Norden ber der Giyilisation und der Gultur er- 
schlossen werden konnen.

Andererseits wird man von der Walflschbai aus
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aucli nach Norden eitio Eisenbabn zu bauen haben. 
Hier findet man zunilclist in einer Entfernung von 8 
Meilen bei Kaikamkap, an der Mtindung des Khan- 
flusses in den Tsoachaub, ein Kupferlager. DemKhan- 
flufs folgend, stofscn wir ununterbrocben auf Kupfer- 
lagerstatten, so bei Nadas, Tsawisis und Ameib. Be
sonders wichtig ist liier die Ebony-Mine, welche eben
falls eine Zeitlang durcli den in letzter Zeit Ofter ge- 
nannten Englischen Unterhandler Mr. Palgrave bear- 
beitet wurde, aber beim Ausbruch des Krieges zwischen 
den Herero und den Hottentotten verlassen werden 
mufste. Bei Garubeb am Khan fand der Verfasser 
ein sehr ausgcdehntes Graphitlager vor. Ist nun auch 
unreiuer Graphit keineśwegs eine sehr werthvollc 
Substanz, so wird doch andererseits r e i n e r  Graphit 
(99,75 bis 99,5 %) aufserordentlich tlieuer beżahlt, 
dergestallt, dafs sich eine r e i n e  Graphitmine besser 
rentiert wie inanche Silbermine. Jedenfalls verdient 
jenes Graphitlager eine eingehende Untersuchung, 
ebetiso w ie das im Luderitzland am Munzenberge bei 
Guos gelegene. An einer andern Stelle des Khan- 
flusses hat der Verfasser aus dem Flufssande in 
kurzer Zeit eine ziemlich betrachtliche Menge Gold 
gew aschen; dem Laufe der Flusse folgend, wird man 
durcli fortgesetzte Untersuchungen die goldfubrenden 
Gesteine entdecken und eventuell verarbeiten kOnnen.

Das Kaokofeld ist bisher nur wenig von Euro- 
paern besucht, wie viel weniger mineralogisch unter- 
sucht worden. Doch hat der Verfasser bei Otyitambi, 
25 Meilen von Ogdens-IIafen entfernt, an mehreren 
Steilen das Yorkommen von Kupfererzen constatiren 
konnen. Ja iti einem Falle trat hier das Erz auf 
einer Strecke von mehr ais einer Viertel Meile zu 
Tage. Auch das óstlich vom Kaokofelde gelegene 
Buschmann- und Bergdamaraland ist reieb an Kupfer- 
minen, dereń wichtigste sich bei Otavi in einer Ent
fernung yon circa 60 Meilen von der Kuste befindet 
Hier gewinnen dieOvam bo schon seit mehreren Jalir- 
hunderten Kupfer. Auch Damaraland, resp. das 
eigentliche Hereroland ist nicht arm an Erzen; so 
hat man namentlich am Omaruruflufs zwischen Okom- 
balie und Omaruru, ferner zwischen letzterem Platze 
und Okahaudya Kupfer gefunden.

Die kurzeń Darlegungen zeigen, dafs Sudafrika, 
soweit es Deutsch ist oder doch in allernachster Zeit 
Deutsch werden wird, thatsachlich reich an Mineral- 
schatzen ist, und hierbei bedenke man doch noch, 
dafs nur ein aufserordentlich kleiner Theil jener Ge
biete bisher mineralogisch untersucht worden ist. 
Wie viele Erzlagerslatten wird man nicht erst bei ge- 
nauer Erforschung auffmden! Freilich wird es mit 
einer griindlichen Untersuchung der dortigen minera- 
logischen Yeiiiiiltnisse vorlaufig noch gute W eile haben, 
denn was die Arbeit eines oder auch zweier Geologen 
in einem Gebiete von mehr ais 5000 deutschen 
Quadratmeilen bedeutet, kann sich wohl jeder selbst 
sagen.

Dafs es-auch an anderen Materialien inSiidw est- 
afrika nicht fehlen wird, lafst sich Yermuthen. Der 
Verfasser selbst hat sehr hiiufig ungeheure Gange von 
Magneleisenstein, Kochsalz etc. beobachtet, nur das 
wichtigste Minerał, welches vielen anderen Erzen, 
z. B. den Eisenerzen, erst dureh sein Yorkommen 
Werth Terleiht, die Steinkohle, hat er nie gefunden 
und glaubt auch, dafs man sie sudlic-h vom 2 0 .0 sCidl. 
Breite in Sfidwestafrika vergeblich suchen wird.

Nach alledem sieht die Zukunft des Landes in 
bergbaulicher Hinsicht sehr vielversprechend aus. Ein 
dunkler Punkt nur ist es, der vor der Inangriffnahme 
von Eisenbahnbauten nach den Kupferniinen hin auf- 
geklart sein mufs, namlich ob die betreffenden Lager- 
statten uberhaupt reich und ausgedehnt genug sind, 
um die Uebernahme eines so bedeutenden Bisikos, 
wie es der Bau einer Eisenbahn immer bleibt, zu 
reehtfertigen. In den meisten Fallen wird sich diese

H.o

Frage nur dureh langwierige Yersuchsarbeiten eut- 
scheiden lassen.

Zum Scblusse macbt der Verfasser auf das Dr. 
HOpfner zur elektrolytischen Gewinnung von Metallen 
patentirte Verfahren aufmerksam, wobei er die zum 
Betriebe der Dynainornaschine nfithige Kraft dureh 
Benutzung der Passatwinde gewinnen will.

Ueber die Nickelgewinnnng łu  Neti-Cnledoiiien
bringt le Gćnie civil eine eingehendere Abhandlung, 
aus der wir Nachstehendes entnehm en:

Ais vor einigen Jahren die Kunde von der Auf- 
fmdung bedeutender Nickellagerslalten in Neu-Cale- 
donien die industrielle W eil uberrnschte, gab man 
sich in Frankreich grofsen Hoffnungen liin. Es bil- 
dete sich eine Gesellschaft, die bei Marseille ein 
Huttenwerk anlegte, das neben Nickelerzen auch noch  
Chrom-, Antimon- und Cobalterze von Neu-Caledonien 
verhOttcn sollte. Heute liegt die Hutte still und 
sollen es hauptsachlich coinmercielle Schwierigkeiten  
sein, welche zu diesem unerwarteten Ereignifs gefuhrt 
haben. In einem Berichte der Ingenieure der Gesell- 
schafl wird uber die Lage der Dinge folgendermafsen 
geurtheilt.

Das ais Hydro-Silicat yon Nickel und Magnesia 
vorkommende Erz triflt man fast uberall auf der 
Insel an, in abbauwurdigen Mengen kommt es aber 
nur an wenigen zuganglichen Steilen vor, namiich in 
den drei Districten Canala - Mćre - Kuana, Tliio - Port 
Bouąuet und Bourindi. Im crstgenannten begann 
man mit dem Abbau uberhaupt und finden sieli da- 
selbst auch jetzt noch machtige Gange, aber der Gc- 
lialt an Nickeloxyd war zu gering, um die Gewinnungs- 
und Transportkosten zu decken. In Thio baule  
man ani meisten ab; es ist um 80 km weiter von dem  
Hafen Noumea ais der erstgenannte District entfernt. 
Borindi bildet die Reserye, es ist am reichsten so- 
wohl in bezug auf Quantital ais Qualitat; es liegt 
auch am nachsten an Noumea, namlich 160 km iiber 
Meer. Dort sind die Erzgange noch unberiihrt.

Im allgemeinen yerlaufen die Gange ziemlich 
regelmSfsig in  bezug auf ihre Einlagerung, nicht aber 
so hinsichtlich ihres Inhalts, indem nach der Tiefe 
zu sehr haufig der anfanglich bohe Gehalt an Nickel 
nachlafst und bald bis auf Spuren verschwindet. 
Einzelne Gange veriisteln sich sehr fruhzeitig, nirgendwo 
gehen sie  tiefer ais 100 bis 150 m. Der Abbau ge- 
schieht im Tagebau, m ittelst Stollen, Querschlagen 
und durcli geneigt liegende Schachte je nach der 
Beschaffenheit der Lagerstatten.

Nachdem die Gangart aus dem Erze aufgesucht 
ist, wird dasselbe in Sacken verpackt entweder auf 
Rutschbahnen oder auf dem Rucken von Pferden 
nach einer die gesammten Gruben umkreisenden 
Spurbahn geschafft; dann hat jeder Sack zunachst 
zwoi schiefe Ebenen Yon 200 bezw. 400 m Lange, 
dann eine fast horizontaie Strecke von 1 km Lange, 
hierauf wieder eine schiefe Ebene Yon 500 m und 
dann eine horizontaie Strecke 200 m Lange in Wagen 
von wechselnden Dimensionen zu passiren : dann 
wird er in Flufskahne und von denselben in die 
Transportdampfer gepackt, nachdem er im ganzen 
zwólfmal umgeladen ist. Jeder Sack enthalt 30 kg 
Erz, enlsprechend 2 bis 3 kg Nickel. Und zwar sind 
in diesem Theile von Thio die Yerkehrsmittel noch am 
weitesten von allen Gruben ausgebildet, in einem  
andern Theile desselben Districtes geschieht der Trans
port durcli Ochsen auf 25 km Entfernung.

In dem Mangel an genugenden Transporlmitteln  
einerseits und in dem unregelmafsigen Yerlialten der 
Erzgange andererseits sind wir also bereits auf zwei 
grofse Schwierigkeiten gestofsen. Eine dritte von 
nicht minderer Bedeutung bildet die Arbeiterfrage.

9
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Die auf Ne u - Caledonien in Freiheil gcsetzten  
Galeerensklaven sind faul und widerspenstig und leistcn 
in achtstundiger Schiclit gegen 5 bis 6,50 JC Lohn 
n ich ls, wenn sic nicht steter Aufsicht unterworfen 
sind. Die von den Neu-Hebriden herbeigeholten Ein- 
gebornen sind fur die x\rbeit zu schwach, von 150 
starben trotz bester Verpflegung nicht weniger ais 60 
in einem Jahr. Der Eingeborne auf der Insel selbst 
kommt uberhaupt nicht in betracht, weil er nicht 
arbeiten will. Aus Australien wurde man wohl gute 
Bergarbeiter zuziehen k3nnen, dieselben arbeiten aber 
nicht unter 10 JC Tagelohn. Auch 150 Ghinesen hat 
man kommen lassen, dieselben scheinen sich auch 
langsam anzulernen, bedurfen aber auch unausgesetzter 
Ueberwachung. —

Die Yerhuttung des in Sacken nach Noumea ge- 
schafften Erzes erfolgt in zwei dort befindlichen Hoch- 
Gfen, von denen einer zur Gewinnung von Nickel, der 
andere von Gobalt dient. Kohle, welche von Austra
lien kommt, kostet32t^ , Koks zwischen 56 bis 64 JC. Im 
Hochofen erzeugt man an Roheisen mit 60 bis 70 % 
reinem Metali, das beim Abstich in Wasser granulirt 
wird und in dieser Form nach englischen Raffinir- 
liulten wandert. Man setzt grofse Hoffnungen auf 
ein geeignetes elektrolytisches Yerfahren, welches aber 
bis jetzt noch zu erfinden ist. —

Die Production an Nickel hat in den letzten Jahren 
bei weitem seine Consumtion uberscliritten und ist dies 
der Hauptgrund, der zur Einstellung der Arbeiten ge- 
fuhrt hat.

Im April 1884 war man auf eine monatliche 
Ausbeute von 1000 t Erz gelangt; bei einem Cehalt 
voń 75 bis 80 t entspricht dies einer Jahresproduction 
von 850 000 kg Nickel. Wo sollen dieselben ver- 
braucbt werden? In 1882, 1883 und 1884 (von 1885 
wird abgesehen, weil seit dem 1. April die Arbeiten 
eingestellt sind) hat Caledonien im ganzen etwa 
2400 t reines Nickel auf den Markt geworfen; rechnen 
wir hierzu die Production der europaischen und 
amerikanischen Gruben mit etwa 6 0 0 1, so erhalten 
wir pro Jahr etwa 1000 t Nickel. Gegeniiber deti 
enormen Yorrathen, welche sich angesammett haben, 
ist aber der Schlufs zu ziehen, dafs der jahrliche 
\Veltverbrauch nicht mehr ais 700 bis 800 t betragt.

Der Yerkaufspreis, gegenwartig zwischen 4,80 JC 
und 5,GO JC, lafst einen nur geringen Gewinn zu, 
wenn man an die Schwierigkeiten denkt, welche von 
der Gewinnung des Erzes im Innern von Caledonien 
bis zum Yerlassen des Metalls aus der englischen  
Raffinirhutte unumganglich entstehen. Nichtsdesto- 
weniger hofft man auf die MOglichkeit, spater bei 
geeigneten Vorkehrungen auf einen Yerkaufspreis von 
3,30 bis 4  JC zu gelangen und doch noch einen 
hubschen Gewinn zu erzielen. Um aber zu einem  
befriedigenden Ergebnifs zu gelangen, durfte es zu- 
nachst erforderlich sein, den Yerbrauch zu steigern.

Die Koltlenlager des europiiisclien Rufslands.
Yon Ed. A g t h e ,  Betriebschef der Stahlwerke in 

Warschau.
Rufslands Steinkohlenproduction ist im Yerhalt- 

nifs zu der anderer Lander keine bedeutende zu 
nennen. Da aber augenblicklich alles darauf hin- 
drangt, dieselbe zu erweitern, so ist naturgemafs wohl 
ein Aufschwung zu erwarten. Der seit dem vorigen 
Jahre in Kraft getretene Steinkohlenzoll erschwert die 
Zufubr fremder Kohlen. Die steigenden Holzpreise 
werden die Yerwerthung des Holzes ais Brennmaterial 
bald in die wunschenswerthen Grenzen zuruckbannen. 
Die in den letzten Jahren wahrnehmbare Entwicklung 
des russischen Bauern wird wohl seine personliclien 
Bedurfnisse auch bald dahin steigern, dafs er sich 
nach einem andern Brennmaterial umsehen wird.

Augenblicklich werden noch in den Steppengou-

vernements ganz bedeutende Quantitaten eines auf fol
gende W eise bergestellten Brennstoffes consumirt. 
Das Vieh , welches sich im Sommer nur im  Freien  
aufhalt, wird im Herbst in die Stalle getrieben, dereń 
Boden wahrend des ganzen Winters nicht gereinigt, 
sondern nur von Zeit zu Zeit m it frischein Stroh be- 
streut wird. Im Fruhjahr ist die Schiclit einige Fufs 
dick. Diese wird dann mit Schaufeln w ie Torf ge- 
stoch en ; der Mist sodann wahrend des ganzen Soin- 
mers an der Luft getrocknet und wahrend des nficli- 
sten Winters gebrannt. Es entwickelt aber dieses 
Brennmaterial, besonders in den primitiven Heizan- 
lagen, eine Ausdunstung, die weder gesund ist, noch  
fur die Dauer ertraglich. Dennoch ist diese Heiz- 
methode noch 200 bis 300 Werst vom Donetzbassin, 
wro man die Kohle fiir 10 bis 11 Kop. pro Pud 
haben kann, ganz an der Tagesordnung.

Ein wesentliches Moment fur die Entwicklung der 
Kohlenindustrie bietet aber auch die Qualitat der ge- 
fiirderten Kohle, und um dieser Frage naher zu treten, 
mussen wir die einzelnen Lager speciell ins Auge fassen.

Das wiclitigste aller Kohlenlager Rufslands ist 
unbedingt das Lager im D o n e t z b a s s i n ,  und zwar 
besonders wegen der hohen Qualitat der dort gefOr- 
derten Kohle. Es findet sich dort ganz vorzuglichc 
Schmiedekohle, Gaskohle und, was vor allem wichtig, 
eine ausgezeichnete Kokskolile. Die Kohle liegt hier 
nicht so machtig, w ie z. B. im KOnigreich Polen, wo 
die Schiclit 9 Sasli.* dick ist, dafur giebt es aber eine 
grofse Anzahl Schichten ubereinander, von welchen  
die einzelnen nirgends 1 Sasli. Machtigkeit iibersteigen. 
Beim Dorfe W olynzowo giebt es 92 solcher Schichten  
ubereinander. Die meisten der dortigen Kolilen- 
schachtc sind (iber 400 Fufs tief,  doch findet auch 
noch eine Ausbeutung der oberen Schichten durch 
die Bauern selbst statt.

Die Eigenschaft der Kohle, ausgezeichneten Koks 
zu liefern, ist noch besonders deslialb von sehr 
hohem Werth, weil sich in nicht zu grofser Entfer- 
nung vom Donetzbassin die reichsten , reinsten Erz- 
lager R ufslands, den Ural ausgenom m en, befinden. 
Die Koksfabrication ist noch auf sehr niedriger 
Stufe, da KoksOfen nirgends in Anwendung sind. Die 
Koksgewinnung geschieht in Stadeln , die 6000 Pud 
fassen. Man erzielt dabei eine Ausbeute von 50 bis 
60% der eingesetzten Kohlen an Koks, wahrend die 
Kohle der Analyse nach 77,24 bis 89,62% liefert. Es 
ist som it anzunehmen, dafs man bei Anwendung ent- 
sprechender KoksSfen mit Sicherheit auf 70% Koks- 
ausbeute rechnen konne. Selbst ganz abgesehen von  
bei KoksOfen moglicher Gewinnung von Nebenpro- 
ducten und theilweise moglicher Benutzung der ab- 
ziehenden G ase, wurde die hóhere Ausbeute allein 
den Koks schon um '/* Kop. pro Pud billiger machen.

Fur die Entwicklung der Production des Donetz- 
bassins wird augenblicklich sehr viel gethan. Es ist 
hauptsachlich der Mangel an Absatz an Ort und 
S te lle , der hemmend auf die Production einwirkt. 
Fiir das Jahr 1884 war eine Production von  
109 905 000 Pud projectirt, von welchen nur 11 345 000 
Pud an Ort und Stelle verbraucht w erd en , und von 
diesen letzteren fallt der Lowenantheil auf das Stahl- 
werk der neurussisehen Gesellschaft bei der Station  
Gusowo, welches 10 600 000 Pud jahrlich consum irt 
Aufser dieser Fabrik betragt der ganze Consum an 
Ort und Stelle also nur 745 000 Pud. Die Ausfuhr, 
w;etche durch den Zoll auf auslandische Kohle, sowie  
durch diverse Frachtermafsigungen erleichtert ist, 
wird wohl kaum namliaft grOfsere Dimensionen an- 
nehmen, so dafs die Weiterentwicklung des Donelzer 
Kolilenbassins wohl eine Folgę der Entwicklung der 
Industrie in  dortiger Gegend sein wird. Zu einer 
Industriegegend scheinen mir aber die sudlichen

* 1 Saschehn =  2,13357 m.
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Gouvernements des europaischen Rufslands sehr gut 
geeignet. Die Llfidwirthschaft wird keine Einbufse 
erleideń, wenn dieselbe selbst grofsere Streckon der 
Industrie abtritt, denn es sind gar [nicht genugend 
Krfifte vorhanden, um alles Land gebuhrlich z u be- 
bauen. Andererseits klagt man aucli schon uber die 
Versch!echterung des Bodens, welcher bis jetzt nie 
gedungt worden ist. An Rohjnaterialien fiir verschie- 
dene Industriezweige sind die sudlichen Gouverne- 
ments recht reicli. Ich erwahne nur einiger: Dach- 
schiefer, Graphit bei Krywoj-Rog, Queeksilbererz bei 
der Station Nikitowka (Donetzer Kohlenbabn), Kaolin, 
feuerfester Thon, Quarz an sehr vielen Fundorten und 
vor alleni vorzugliches Eisenerz.

Bevor w ir aber dieses Bassin vei'lassen, erObrigt

es noch, mit einigen Worten der dortigen Anthracit- 
lager zu erwahnen. Dieselben verdienen schon des- 
halb Beachtung, weil sie theilweise von ganz vorzug- 
licher Qualitat sind. So sind die Pastuchowschen 
Hochofen nur mit diesein Antbracit betrieben wor
den, und in den Brjansker Stahlwerken benutzt man 
diesen Anthracit zum Verschmelzen des Boheisens 
im Cupolofen. Die Ausfuhr an Anthracit war fur 
das Jahr 1884 auf 39 310 Pud projectirt. Die An- 
thracitlager beginnen im Westen bei der Station 
Debalzewo und erstrecken sich von dort aus nach 
Osten hin, wobei die besten Anthracite augenblicklick 
bei der Station Swerewo gefOrdert werden.

Zum Schlusse mógen einige Analysen der dorti
gen Kohlentypen hier Platz finden:

B e s t a n d t h e i l e
Lang-

flammige
Kobie

Gaskohle Schmiede
kohle Kokskohie Anthracit

Fluchtige KOrper..................
K o k s ....................................
Schwefel . ..........................
Asehe....................................
Kohlenstoff..........................
W asserstoff.........................
Sauerstoff \ .....................  .
Stickstoff / .........................
Wiirmeeinheiten . . . . . .

24,78—35,63 
56,33-64,61 
0,17— 3,82 
2,70-11,23 

66,26—75,35 
4,32- 5,27

14,37—17,51
6111-7128

26,13—38,03 
58,37—70,40 
0,15- 2,41 
1,15- 7,20 

68,89—78,90 
3.31— 5,45

12,99-20,06
5903-7520

26,28-28,30 
69,33-71,67 
0,12- 1,65 
1,40- 7,00 

72,90-80,55 
4,05- 5,30

12,92-18,26
6542—7354

11,40-21,34 
66,64-85,13 
0,00— 3,16 
0,91-12,08 

66,55—83,65 
2,90- 4,41
8,35-16,58
5802—7857

2,16- 8,78 
90.70-95,80 
0,00— 3,00 
2,06— 9,25 

80.08-92,16 
1,32- 3,14
2,70— 7,16
7160-8133

Es ist hierzu zu bemerken, dafs fluchtige KOrper 
und Koks auf untergeordnete, dagegen Schwefel, 
Asehe, Kolilenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff +  Stick
stoff und Wrurmeeinheiten auf bei 100° getrocknete 
Kohle bezogen worden sind.

Das nachstwichtigste Kohlenbassin des europai- 
schen Rufslands ist das D o m b r o w a e r  K o h l e n 
b a s s i n  in Siidpolen. Dieses arbeitet fast genau 
unter entgegengesetzten Bedingungen wie das erste. 
Die OJualitat der Kohle ist eine geringe, dagegen ist 
die Forderung derselben sehr erleichtert durch die 
grofse Machtigkeit der Kohlenlager, welche, wie schon 
bemerkt, 9 Sasb. erreicht, und dadurch, dafs dieselben 
sehr nahe der Oberflache liegen. Das Absatzgebiet 
dieser Kohle uberschreitet selten 300 Werst, obgleich 
im Suden und Westen gar kein Absatz stattlindet, 
da wir hier die osterreichische und preufsiscbe Grenze 
haben, und dennoch ist die jabrliche Production des 
Dombrowaer Kohlenbassins der des Donelzbassins 
fast gleich. Die Production des Dombrowaer Kohlen
bassins betrug:

1873 ........................  19 892 381 Pud
1874 ........................  23 302 783 .
1875 ........................  24 390 407 1
187 6 ...................  27 325 117 .
1877 ........................ 37 363 030 -
1S78 . . .................. 54 577 979 .
1879 ........................  65 612 508 .
1880 ..................... 77 395 923 „
1881 ........................  85 303 733 ,
1882 ........................  83 665 013 .
1883 ........................  101 786 596 „
1884 ........................  107 935 193 „

Das Donetzer Kohlenbassin verfugt iiber ein Ab
satzgebiet von etwa 1000 Werst im Umkreise und 
dennoch klagt man dort noch immer, dafs die Fracht- 
satee zu lioch sind und dadurch das Absatzgebiet 
einschranken, wahrend hier in einem Halbkreiśe von 
300 Werst noch viel grOfsere Quantitaten abgesetzt 
werden kOnnten, wenn nicht die Qualitat der Kohle 
oft hindernd in den Weg treten wurde. Die Dom
browaer Kohle kokt gar nicht, so dafs aller Koks aus 
dem Auslaude bezogen werden mufs; sie ist zur

Leuchtgasfabrication nicht geeignet, liefert eine 
schlechte Schmiedekohle etc. etc. Hierin liegt der 
Grund, dafs npch immer auslandische Kohle ins 
KOnigreich Polen importirt wird. Was die Qualitat 
der Dombrowaer Kohle anbelangt, so ist dieselbe, da 
sie in der Steinkohlenformation liegt, Steinkohle. 
Sonst stimml sie aber in den meisten ihrer Eigen- 
schaften mit der Braunkohle uberein:
1. Sie ist frei von Phosphor, dagegen stark durchsetzt 

von Schwefelkies.
2. Die Zusammensetzung der aschenfreien Pechkóhle 

ist nach Post: Kohlenstoff 71 789%, Wasserstoff 
5,700%, Sauerstoff-)-Stickstoff 22,511%. Nach Lede- 
bur ist Kohlenstoff 65 bis75%, Wasserstoff 4 bis 6% , 
Sauerstoff +  Stickstoff 21 bis 29% die Zusammcn- 
setzung fur eigentliche Braunkohle. Nach officiellen 
Analysen haben die Dombrowaer Kohlen folgende 
Zusammensetzung: Kohlenstoff 61,89 bis 70,44%, 
Wasserstoff 4,5 bis 5,5%, Sauerstoff +  Stickstoff 
24,06 bis 33,16%.

3. Die Dombrowaer Kohlen liefern keinen brauch- 
baren Koks. Bei einigemal wiederholtem Versuch, 
dieselben im Meiler zu verkoken, fand ich bei einer 
Ausbeute von manchmal unter 40% ein Product, 
das bei einmaligem Transport schon vollstandig iu 
Stucke zerfiel.

4. Dieselben geben mit Kalilauge und Salpetersaure 
eine braune Fiirbung.

5. Die Dcstillationsproducte reagiren sauer.
Es ist einestheils die im Kdnigreiche Polen recht 

entwickelte Industrie, welche es ermOglicht, auf einem 
yerlialtnifsmafsig kleinen Raum solche Quantitaten 
Kobie abzusetzen. Andererseits ist aber auch der 
Umstand zu berucksichtigen, dafs dortselbst Jeder- 
iiiann, wo nicht zufiillig Holz billiger zu beschaffen 
ist, Kohle consumirt.

Das auffallende Yerbaltnifs in der Qualitat der 
polnischen Kohle, welche, obgleich sie ihrer geologi- 
schen Lage nach Steinkohle ist, dennoch in ihren 
Eigenschaften mit der Braunkohle ubereinstimmt, 
finden wir in noch erhOhtem Grade bei den Kohlen 
des dritten russischen Kohlenbassins, desMoskauer  
S t e i n  k o h l e n b a s s in s .  Die dortigen Kohlen sind 
auch ohne Frage Steinkohlen. Es liegen dieselben
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sogar an einigen Stellen zwischen Schichten der 
devonischen Formation, und dennoch corrcspondiren 
sie in ihren Eigenschaften sogar mit Braunkohlen 
minderer Qualitat, Zu den schon bei der polnischen 
Kohle angegebenen Eigenschaften kommt hier noch 
hinzu, dafs die Kohlen des Moskauer Bassins selten 
schwarzer, haufig sehwarzbrauncr und am haufigsten 
brauner Farbę sind, und dafs dieselben an der Luft 
so rasch zerfallen , dafs man sie nur ganz geringe 
Strecken weit transportiren kann. Die Kohlenlager 
des Moskauer Bassins haben eine sehr grofse horizon- 
tale Ausdehnung, 400 Werst Breite und 600 Werst 
Litnge. Sie liegen nirgends sehr tief; die Tiefe wech- 
selt zwischen 12 bis 30 Sasb, und ist die Oberflache 
der Lager fast ganz homontal, so dafs die Kohlen
lager also dort am machtigsten sind, wo die devoni- 
schen Schichten ein Thal bilden. Nur in der Nahe 
yon Schluchten und Flufsthalern wird die Ablagerung 
wellig. GewOhnlich findet man 3 bis 5 Kohlenschicb- 
ten in einer Machtigkeit von ,/a Fufs bis 5 Sasli. Die 
beste Kohle des Moskauer Bassins, welche der schot- 
tischen Bogheadcoal sehr ahnlich sieht, wird im 
(!ouvernement Rjasan gefordert, und zwar: in der 
Nahe der Stadt Skopin aus den Gruben Tschulkows- 
kaja und Pobedinskaja und beim Dorfe Murajewna, 
Grube Murajewskaja im Gouyernement Tuła, bei der 
Station Obolenskaja der Rjask-Wjasmaer Eisenbahn, 
Grube Nówoselebskafa. Die sehr gunstige Lage dieses 
Bassins wurde demselben eine sehr grofse Bedeutung 
(nr die ganze Industrie Rufslands geben, wenn die 
Kohlen nur einigermafsen luftbestandig waren. Da 
dies aber nicht der Fali ist, so mufs die Ausbeute 
sich nach dem sofortigen Gonsum ricliten und kann 
daher nirgends grOfscre Dimensionen annehmen.

Von grofsem localen Interesse sind die K o h l e n 
l a g e r  des U ra ls .  Sie dienen mit sehr geringen 
Ausnahmen der dortigen Eisenindustrie, mit dereń 
Entwicklung ihre Ausbeute Hand in Hand geht. W ir 
unterscheiden hier Lager am westlichen und am Ost- 
lichen Abhange des Urals.

Am westlichen Abhange des Urals findet sich 
sowohl Anthracit ais Steinkohle und Braunkohle, 
jedoch sind nur die Steinkohlenlager abbauwurdig. 
Die Steinkohlenlager liegen zwischen den Meridianen 
der Stadte Tscherdyn (W ) und Jekaterinenburg (O) 
und den Flussen Jaiwa (N) und Uswa (S). Die 
Machtigkeit der Schichten wechselt von 1 Fufs bis 
1 Sash., und ist der Abbau besonders dadurch er- 
schwert, dafs die Kohlenlager haufig von den sie be- 
gfptenflen Schichten durchbrochen sind. Die beste 
Kokskolile wird aus dem Schacht Gubachinski am 
rechten Ufer des Flusses Koswa gefordert, jedoch ist 
aucli sonst die Qualitiit der Kohle eine gute. .Dieselbe 
enthalt je nach den verschiedenen Fundorten: 
Kohlenstoff 68,62 bis 79,4%, Wasserstoff 4,6 bis 
5,5%, Sauerstoff +  Stickstoff 6,90 bis 15,5%, Asche 
2,7 bis 16,3%.

Die Kohlenlager des Ostlichen Abhangs des Urals 
bilden keine zusammenhangenden Felder, sondern 
mehr oder weniger schmale Schichten. Es finden 
sich hier neben sehr guten Kohlen auch Kohlen sehr 
geringer Qualitat, so dafs eine Ausbeute nur an drei 
Fundorten stattfindet, und zwar: bei der Stadt Fedu- 
low und bei den DOrfern Jeworsehinsk und Fadinaja, 
von welchen wieder nur die des ersteren theilweise 
guten Koks liefern. Die Zusammensetzung dieser 
Kohle ist: Kohlenstoff 83,86%, Wrasserstoff 3,78%, 
Sauerstoff + Stickstoff 3,65%, Asche 8.22%.

Braunkohle wird in Rufsland nur in ganz unbe- 
deutenden Mengen gefSrdert, trotzdem dereń Yorkom- 
iiien an verschiedenen Stellen nachgewiesen ist Die 
von Zeit zu Zeit in den verschiedenen Zeitschriften 
angegebenen Fundorte Ton Kohle sind theils ganz 
ohne praktische Bedeutung, theils gehOren dieselben 
zu den schon bekannten Bassins, manchmal freilicli

letztere erweiternd, gewohnlich aber langst bekannte 
Thatsachen berichtend.

Einen Fundort mochte ich noch zum Schlufs hier 
erwahnen, da derselbe auch jetzt noch in technischen 
Kreisen erOrtert wird, und dann wegen seiner aufserst 
gunstigen Lage nicht geringes Aufsehen verursacht. 
Es ist dies das Kohlenvorkommen am Onegasee im 
Olonetzer Gouvernement, im Kreise Powenez beim 
Dorfe Schunga. Es liefse sich dieses Brennmaterial 
per Wasser (Onegasee, Świr, Ladogasee, Newa) direct 
nach St. Petersburg scliaffen. Das Vorkommen einer 
kohleartigen Substanz ist dort schon lange hekannt. 
Prof. Inostranzew nannte dieselbe Thonschiefer, 
welcher reich an Kohlenstoff in Form von Graphit 
ist. Die neuesten im Jahre 1877 ausgefiihrten, sehr 
genauen Untersuchungen zeigten, dafs das Materiał 
ais Brennstoff nicht gut vcrwendbar ist. Es brennt 
nur bei sehr starkem Zug und bei Anwendung von 
Geblasewind wird die Verbrennung dadurch sehr er- 
schwert, dafs sich aus den begleitenden Substanzen 
eine zahe Schlacke bildet, auf welcher etwa neu auf- 
gegebenes Materiał schwimmt. Freilich wird diese 
Hauplmassc von ganz unbedeutenden Anthracitadern 
durchzogen. (Der Gasteclmiker.)

Flufseisen im cnglischen Scliiffbau.
Die Statistik des Schiffbaues der Werfte Schott- 

lands fiir das yorige Jahr lafst bereits jetzt ubersehen, 
dafs die Verwendung des Flufseisens w'iederum 
weitere erhebliche Fortschrittn gemacht hat, und zwar 
nicht allein fur die Schiffskorper selbst, sondern fur 
die Deckbleche, Masten u. s. w. Man kann annehmen, 
dafs fast die Hiilfte der im vorigen Jahre an der 
Ctyde erbauten Schiffe aus Flufseisen hergestellt 
worden ist; sicherlich uber 90 000 t. Nach einer der 
dortigen Local-Statistiken ist diese Zahl 92 677 t oder 
48 %  von der gesammten Tonnenzahl. Im ganzen 
wurden dort 114 Schiffe aus Flufseisen gebaut.

In dem fur den Schiffsbau so glanzenden Jahre
1881 wurden an der Clyde 261 500 t Schiffe aus 
Schweifseisen und nur 70 000 t aus Flufseisen erbaut, 
so dafs der in seit jener Zeit verflossenen 4 Jahren 
erzielte verhaltnifsmafsige Fortschritt zu Gunsten des 
letztgenannten Materials thatsachlich ein ganz erheb- 
licher gewesen ist. Bevorzugt wird sowohl seitens der 
Schiffbauer ais auch der Rheder das im Siemens- 
Proc.efs erzeugte Flufseisen.

Cleyelands Roheiscn-rrodnction.
Die Statistik der in Middlesbro’ ansassigen Gleve- 

land Ironmasters' Association weist nach, dafs von
156 in Nordengland befindlichen Hochofen gegen- 
wartig 98 in Betrieb sind.

Productions- und ATorrathsverhaltnisse gestalteten 
sich folgendermafsen (engl. Tonnen):

Yorrathe an Clcveland-Rohcisca.

Yorratlie 
auf den 
Werken

Lager 
der Werke Lager Insge-

sammt

Dec. 31. t t t t
1877 202168 29 048 42 730 273 946
1878 202 600 45 539 89 198 337 337
1879 96 289 64 523 122 074 282 886
1880 114 361 69 028 147 735 331124
1881 120 122 68 829 189 219 378 170
1882 125 986 34 348 105 845 266 179
1883 173 588 11850 ,67 667 253 105
-1884 256 190 22 833 59 666 338 689
1885 310 077 56 386 151 025 517 488
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Jahr Cleveland Hematit etc. Insgesammt

t t t
1878 1 684 046 339 131 2 023 177
1879 1 506 454 274 989 1 781 443
1880 1 991 032 519 821 2 510 853
1881 1 998 824 671 515 2 670 339
1882 1 772 239 916 411 2 688 650
1883 1 855 508 905 232 2 760 740
1884 1 714 682 769 658 2 484 340
1885 1 795 286 663 603 2 458 889

Mosclknnalisation.
In iler am 16. December v. J. im Reichstagsge- 

baude in Berlin stattgehabten Ausschufssitzung des 
„Centralyereins fur Hebung der deutschen Fliifs- und 
Kanalschiffalirt'1 wurde Herr Professor S ch  l i  c l i l i  ng 
zum Vorsitzenden gewahlt.

Das Hauptinteresse der Sitzung wurde durch das 
Referat des Herrn Directors Sch  l i n k  Ober die 
wirthschaftliclie Bedeutung der Moselkanalisirung in 
Anspruch genommen; unter Hinweis auf die ein- 
gchenden AusfGhrungen desseiben und den Vortrag 
des Herrn Kaiserl. Bezirksingenieurs F r i e d e l  aus 
Metz in Nr. 8 v. J. begnugen wir uns, an dieser 
Stelle nur die ungetheilte Zustimmung festzustellcn, die 
die Versammlung ara Schlusse des Yortrags kundgab. 
Um derselben entsprechenden Ausdruck zu yerleihen, 
gab die Versammlung auf Antrag des Herrn Reiehs- 
tagsabgeordneten Hammacher die einstimmige Er
klarung ab:

„Der Centralverein liS.lt die Herstellung einer 
„leistungsfiihigen Wasserstrafse in der Mosel zwi- 
„sclien Metz und Coblenz fur ein wirthschaflliches 
„Unternehmen von grofser allgemeiner Bedeutung 
„und venvendet sich fur dessen FOrderung.”

Uebersiclit iiber den G iiten crk e lir im Ila fcn  zu 
Duisburg im Jah re  1885.

A. Anfuhr.

Kohlen. Andere Giiter.
mit der 

Eisenbahn
t

zu
Wasser

t Za
hl

 
de

r 
Sc

hi
fF

e. zu
Wasser

t

0,0
’T3ł5

1885
1884

896 485,00 
744 250,00

9159,45
8229,55

80
69

397 760,59:2145 
354 648,3912103

also 1885 mehr 
weniger

152 235,00 929.90
“

11 43112,20 42

Flofsholz. Sand uik Kies.

Załirder
Kies-

nachen.

1885 54 704,33 _ _
1884 57 471,65 29 012,00 1122

also 1885 mehr —« - _
weniger 2 767,32 29 012,00 1122
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B. Abfuhr.

Kohlen. Andere Guter.
zu

Wasser
t

Zahl
der

Schiffe

zu
Wasser

t

Zahl
der

Schiife

1885
1884

926 234,05 
762 067,70

3643
3207

37 988,04 
36 562,83

173
179

also 1885 mehr 
weniger

164 166,35 436 1 425,21
G

C. Gesammter Wasserverkehr zwischen Hafen, Rhoin 
und Ruhr.

Der Gesamnitwasserverkehr betragt 1885
a) Anfuhr:

1. von der Ruhr (Steinkohlen) . . 0159 45 1
2. Yom Rhein (incl. Flofsholz) . 452 464,92 t.

461 624,37 t
b) Abfuhr:

1. Steinkohlen . . . 926 234,05 t
2. Andere Guter . . 37 988 04 t gg^ 2 2 2  09 t

Summa 1 425 846,46 t 
Yerkehr in 1884 1 250 492,12 t

also in 1885 mehr 175 354,34 t.

D ic Geschiiftslage in ilen Yeroiiiigtcn Stuatcn 
Yon Jiord-Am erika,

Die New-Yorker Handels-Zeitung bringt in ihrer 
Nummer vom 2. Januar d. J. nachfolgende Bemer- 
kungen uber die Geschaftslage im abgelaufenen Jahr 
und die Aussichten fur die nachste Zukunft, welche 
auch fiir dic hiesigen Geschaftskreise interessarit sein 
durften. Das Blatt schreibt unter dem 31. Decem
ber 1885:

„Abermals liegt ein Jahr hinteruus. Dunkel und 
trube, wie es in geschaftlicher Beziehung begonnen. 
hinterlafst es bei seinem Abschied weit freundlichere 
EindrOcke. In den letzten funf Monaten hat sich ent- 
schieden ein Umsehwung zum Besseren vollzogen, und 
wenn auch noch vielfach uber Geringfugigkeit des 
kaufmannischen Profits und niedrigen Stand der Preise 
auf fast allen Gebieten des Handels und der Industrie 
geklagt wird, so ist doch die Yerkehrs-Stagnation, 
welche wahrend vier langer Jahre auf uns gelastet, 
gewich.en und hat vertrauensvoller Slimmung und 
wiedererwachender Regsamkeit Platz gemacht. Den 
besten Beiveis hierfur liefert die Eisen-Industrie, aus 
dereń Centrum in Pennsylvania, Pittsburg, heute die 
Meldung eintrifft, dafs im zweiten Semester 1885 da- 
selbst mehr Eiśen und Stahl fabricirt worden, ais je- 
mals zuvor in einem Zeitraume von sechs Monaten.

Auch die wesentliche Verkehrszunahme, welche 
unsere Eisenbahnen im letztverflossenen Halbjahr auf- 
zuweisen gehabt, und zwar, der vorliergehenden ruino- 
sen Concurren/, der Balinen untereiriander gegenuber, 
zu lohnenden Transport-Raten, bietet einen schlagen- 
den Beweis fur den staltgehabten Aufschwung.

So konnen wir denn das neue Jahr, 1886, zu der 
von ihm anzutretenden Erbschaft weit freudiger will- 
kommen heifsen, ais dies seinem Vorganger gegenuber 
der Fali war. Ganz rein und ungetrubt von stOrenden 
Bestandtheilen ist diese Erbschaft indessen nicht, und 
wird es noch manchen barten Kampf kosten, sie hier- 
von zu befreien. Da ist in erster Linie die Silber-Frage, 
die Tarif-Frage und der mit beiden entschiedenjjm 
Zusammenhange stehende Abfall unseres Producten- 
Exports. Die uns aus der Fortsetzung der zwangs- 
weisen Silberpragung drohenden Gefahren werden jetzt 
in immer weiteren Kreisen erkannt, und steht so viei
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fest, dafs die Angelegenheit sofort bei Wieder-Zu- 
sammentritt des Congresses nach Neujabr aufgenom- 
men werden wird; ob mit dem gewiinschten Resullate, 
in iler Suspendirung der Bland-Acte bestebend, ist 
leider durebaus noch nicht ganz sicber, wenn aucb 
gute Hoffnung dafur vorhanden ist.

Hinsichtlich derTarif-Frage und unseres Producten- 
Exports haben wir in den lotzten Monaten eine derbe 
Lehro erhalten. W ie die Statistik des Aulsenhandels 
der Union im Monat Noyember 1885 zeigt, ist unsere 
Ausfuhr in besagtem Monat wieder um 11 'ii Miłlionen 
gegen November 1884 abgefallen.

DieserRuckgang entfiillt liauptsiichlicb aufCerealien 
und Provisionen. Friiher heherrscbten wir den Welt- 
markt, was Weizen, Bauniwolle, Petroleum und Tabak 
anbetrifft. Diese Artikel bildeten zu drei Yierteln die 
Bestandtheile unserer Ausfuhr. Das Ausland konnte 
derselben nicht entbehren, war auf Eutnahme des 
Ueberschusses unserer Production uber unsere cigene 
Gonsumtion angewiesen. Jetzt haben sich die Ver- 
hSltnisse ofTenbar geandert. Ili Hufsland, Indien, 
Australien und Aegypten sind uns Concurrenten er- 
wuchsen, welche den vollen Bedarf West-Europas an 
Weizen zu befriedigen imstande und bierzu zu billige- 
ren Preisen bereit sind, ais w ir es kOnnen oder wollen. 
Aehnliches, wenn auch nicht, wegen der besseren 
Qualitat unserer Produete, in gieichem Umfange, kann 
mit Baumwolle und Tabak uber kurz oder lang ein- 
treten, und was Petroleum anbetrifft, so hat das 
russische Product das unsrige fast total aus dem Orient 
und Ost-Europa verdrangt und einen langsamen, aber 
siegreichen Eroberunpszug westwarts angetreten.

Dies sind alles Thatsachen, dereń Tragweite wir 
uns nicht Yerschliefsen durfen. DieFrageist nur, wie 
kSnnen w ir denselben mSglichst erfolgreich begegnen, 
sie woinOglich zu unserm Yortheil wenden? Die 
nachstliegende Antwort hierauf ist, dafs wir unsere 
Production genannter Artikel, soweit sie nicht mehr 
profitahel, auf ein dem Torhandenen und muthinafsr 
lichen Bedarf niiher entsprechendes Quantum beschran- 
ken und andere Boden-Producte, wie Flachs, Hiilsen- 
fruclite etc., in grófserem Umfange ais bisher anbauen. 
Noch weit wichtiger fiir Helmng unseres Esports ist es 
aber, — und zwar nicht nur genannter Artikel, sondern 
auch von Erzeugnissen unserer Imlustrieen, denen eine 
grofse Zukunft bevorsteht, wenn durch richtige Wirth-

Schafls-Politik unterstutzt — , dafs wir dem Auslande 
gegeniiber soweit ais mOglich die Schranken fallen 
lassen, welche jetzt unsererseits dem freien Yerkehr 
mit demselben in den Weg gestellt sind, und zwar vor 
allen Dingen durch Aufhebung der Zćille auf alle Roh- 
Materialjen, und dann auf solehe Artikel, welche wir 
billiger vom Auslande beziehen ais selbst berstellen 
kOnnen. Damit wiirde Gelegenheit zu freierem Aus- 
tausch von Producten und Waaren gegeben, und wir 
wurden uns, neben neu zu erschliefsenden, viele Ab- 
satz-Gebiete zuriick erobern, welche wir jetzt durch 
irrige Handels-Politik Yerloren haben.” —

Die (icschutzgielserel fur die U eglerung‘dcr 
Y ereinigten Staaten,

Die aus den Gongrefs-Reprasentanten Randall, 
Hewitt, Crisp, Iliscock, Phelps und Reed bestehende 
Commission, welche in der leb.ten Gongrefs-Session 
ernannt worden war, um mit Eisen- und Stahl-Fabri- 
canten betreffs des Giefsens sehwerer Geschutze und 
der Herstellung von Panzer-Platten fur die Regierung 
Rucksprache zu nehmen, wird in kurzem dem ltepra- 
sentanten-Hause Bericht erstatLen. In diesem Berichte 
wird die Commission darauf hinweisen, dafs Stahl fur 
Panzer-Platten und alles fut Stahl-Geschutze nothwen- 
dige Materiał in den Vereinigten Staaten fabricirt wer
den konnen, und empfehlen, derartige Arbeiten an 
einheimisebe Fabricanten zu vergeben und die dazu 
nolhwendigen Geldbetriige zu bewilligen.

Die ordcntllchc Generalyersammlnng des Yerclns 
der deutschen Fabriken fenerfester Producto

wird laut der Einladung des Vorsitzenden, Dr. Heintz- 
Saarau, am Mittwoch den 24. Februar in Berlin im 
Architektenhause stattfinden.

Zur Tagesordnutig wird gebeten, getallige Wunsche 
und Mittheilungen bei dem Vorsitzenden anzumelden 
und Fragen anzuregen.

Auch von Nichtuiitgliedern sind fachtecbniselie 
Mittheilungen willkommen.

Marktbcriclit.

31. Januar 1886.
Die Besserung, welche in den Yereinigten Staaten 

eingetreten war, bat nicht nur keine Fortscbritte ge- 
macht, sondern es ist sogar eine Stockung einge
treten , welche die Hoffnungen auf eine von dort 
ausgebende Besserung der allgemeinen Geschaftslage 
wesentlich herabgestimmt hat. Dagegen scheinl In 
Frankreich infolge des grCfseren Vertrauens, mit 
welchem man die gegenwartige Regierung betracbtet, 
eine etwas festere StimmuSg zu herrschen, die auch 
auf dem deutschen Markte fur einzelne Artikel zu 
verzeichnen ist. Die Beschaftigung der grGlseren 
Werke in Eisenbabnmaterial ist infolge der ziemlich 
erheblichen Ausschreibungen im allgemeinen befiie- 
digend; b i t t e r  w i r d  abe r  von den F a b r i c a n 
ten uber  d ie  kurzeń L i e f e r f r i s t e n  gek lagt ,  
wodurch die Beschaftigung fur die Werksbesitzer wie 
fur die Arbeiter sehr unregelmafsig wird. Es ist 
schwer zu begreifen, dafs die Eisenbahnvenvaltungen 
so wenig bedacht sind, in diesel- Beziehung den Wer-

ken entgegen zu kommen, denn ahnliche Klagen sind 
bereits baufig und reclit nachdrucklicb erhoben wor
den. Im iibrigen giebl man sicb jedoch nicht der 
Hoffnung hin, dafs die auf manchen Gebieten einge- 
tretene geringe Besserung der Vorbote eines grofseren 
allgemeinen Aufschwunges sei; im Gegentbeil glaubt 
man, nach der Depression, unter weicher bedeutende 
Geschaftszweige unveriindert leiden, der Befilrchtung 
Raum geben zu mussen, dafs das Schlimmste noch 
nicht uberstanden sei, wenn nicht die Fabricanten 
selbst endlieh durch verstandige Vereinigungen dem 
Zustand ein Ende tnachen, weicher durch fortgeselz- 
tes gegenseitiges Unterbieten zum Yerderben fuhren, 
mufs.

K o h 1 e n und Koks.  Der Umstand, dafs die 
Zeeben im letzten Quartal zu viel gefórdert, wodurch 
sie durch die Conyention gezwungen sind, dieses 
Plus durch Einsehrankung des Betriebs im laufenden 
Ouartal wieder auszugleicben, hat zur Folgę gehabt, 
dafs die Zecheii mit ihren Angeboten zuruckbaltender
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sind, 'indem sic dabei offenbar auf die Erfolge der 
Ffirder-Gónvention bauen, Trolz der milden Witte- 
rung herrschte eine lebhafLe Nachfrage nach Haus- 
brandkohlen, namentlich aber nacli Fett-Separations- 
Producten; in diesen lelztercn Kohlen entwickelt sich 
ein wesentlich besseres Geschaft, einerseits infolge 
des Koks-Syndicats, und andererseits hedingt durch 
die FOrder-Gonvention. Fur im Januar 1886 ge- 
thatigle Abschlusse au f J a h r e s l i e f e r u n g  wurden 
bessere Preise erzielt, ais hn correspondirenden Monat 
des Vorjahrs.

Fur Koks  hat das Syndicat eine Minderproduc- 
tion von 25% angenommen, welche Einschrankung 
nach der vorliegenden Uebersicht reichlich genugcn 
w ird, um das Gleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage zu erhalten.

Die E i senste in-Pre ise  haben sich in diesem 
Monat auf derselben Hohe, wie im yorigen Monat, 
erhalten, der Absatz entspricht der Forderung.

Im R  oh e is engesc ha f t  ist es etwas S tille r ge- 
worden. Die Hochofenwerke haben ihre Production 
fu r die nachsten Monate verkauft und kOnnen ruhig 
warten, wie sich die Geschafte im nachsten Quartal 
gestalten werden. Durch bedeutende Lieferungsge- 
schafte von S p i e g e l e i s e n  ist die Stimmung im 
Siegerland eine ruhigere geblieben. Die Preise fur 
Sp ie ge l e i se n  und Q u a l i t a t s  pud d e 1 eis en 
haben sich nicht geandert. In G i e f s e r e i  eisen ist 
eine bessere Stimmung nicht hervorgetreten. Lu x  e m- 
burger E i s en  ist unverandert geblieben.

S ta  bei sen rerharrt immer noch in matter 
Haltung, obwohl nach dem statistischen Mohatsaus- 
weis pro December in diesem stets flauen Monat der 
Einlauf von Auftragen die Monatsproduction erheblich 
ubersteigt. Inzwischen sind wesentliche Vergebungen, 
sowohl von S t a be is en ,  wie von K le in e i s en z e u g ,  
theils erfolgt. theils bevorstehend, und wird durch 
dieselben ein guter Theil des Torhandenen Arbeits- 
bedurfnisses fur einige Zeit seine Deckung finden.

Der Markt fiir B l e c h e  liegt nach wie vor un- 
gunstig. Die in unserm letzten Bericht erwahnten 
Yorausselzungen fur das Zustandekommen der Blech- 
conyention sind vorlaufig noch nicht eingetroffen, weil 
das damals erwahnte Werk seine Proposition zuruck- 
gezogen hat und der Gonvention fern bleiben wird. 
Dieser Umstand wird jedoch voraussichtlich die anderen 
Werke nicht hindern, die Gonvention zum Absclilufszu 
bringen, zu welcliem Zweck im Laufe der ersten 
Februar-Wochc eine neue Conferenz stattfinden wird.

Bestellungen auf S t a h l  - W a l z d r a l i t  sind in 
genugender Menge eingelaufen, um die Bescliuftigung 
der Werke sicher zu stellen; infolgedessen haben 
auch die Preise elwas angezogen. E i s e n - W a lz -  
d r a h t  ist zwar etwas lebhafttr geworden, bleibt 
aber im Quantum weit hinter Stahl-Walzdralit zuruck, 
und wird auch jetzt kaum mehr ais von Hand zu 
Mund gekauft.

Die M a s ch in en fa b r i k e n  sind im allgemeinen 
schwach beschaftigt, und die Preise haben noch im
mer eine sinkende Tendenz.

Die Preise stellten sich wie folgt:
Kohlen und Koks:

F lam m ko h len .......................J t  5,60— 6,20
Kokskohlcn, gewaschen . . . »  4.20— 4,50 

» feingesiebte . . » — —
Goke fur Hochofenwerke . . » 7,60— 8,40

» » Bessemerbetrieb . . * 8,50—10,00

Erze:
Rohspath................................ J t  8,50— 9,20
Ger6steter Spatheisenstein . » 11,50—12,00
Somorrostrof. o. b. Rotterdam . » 12,75—13,00 
SiegenerBrauneisenstein,phos-

p h o ra rm ................................ » 9,00—10,50
Nassauischer Rotheisenstein 

mit ca. 50 %  Eisen . . . »  8,50— 9,00 
Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . . » 54,00—56,00
» » II. . . . » 51,00—53,00
» » III. . . . »  48,00-50,00

Qualitats-Puddeleisen . . .  » 41,00—43,00
Ordinares » . . . . » 38,00—39,00
Bessemereisen, deutsch. Sieger-

lander, g raues.................. » — —
Westfal. Bessemereisen . . . »  42,00—43,00 
Stahleisen, weifses,unter0,l %

Phosphor........................... » — —
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k u s te ................................ sh. 43,00
Thomaseisen, deutsches . . JC  38,00—39,00
Spiegeleisen,10— 12% Mangan, 

je nach Lage der Werke . » 48,00--50,00
Engl. Giefsereiroheisen Nr. I I I  

franco Ruhrort . . . . » 50,00—50,50
Luxemburger, ab Luxemburg . » 30,00—31,00

Gewalztcs Eisen:
Stabeisen,westfalisches . J t  97,00—103,00 
Winkel-, Faęon-u.Tr3ger-Eisen (Grundpreis) 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schlagen nach der Scala.

Bleche, Kessel- J t  140,00—145,00
» secunda » 130,00—135,00
» diinne . » 135,00— 140,00

Draht, Bessemer-
5,3 mm . » 108,00— 110,00

» aus Schweifs-

Grund
preis, 

Autschlślge 
nach der 

Scala.
eisen
wohnlicher » 106,00—108,00J 

besondere Qualitatcn 5—10 Mark hOher.
In E n g l a n d  hat sich die Lage nicht ge- 

bessert; es ist besonders das Roheisengeschaft noch 
sehr matt. Aus den Berichten iiber die einzelnen 
Industrie-Bezirke heben wir hervor, dafs in South- 
Staffordsliire im Durchscbnitt etwas iiber die Hiilfte 
der Zeit gearbeitet wird. —

Im Unterhause soli eine Resolution eingebracht 
werden, in welcher — in anbetracht der Nothlage und 
der vielen beschaftigungslosen Personen — die Errich- 
tung OITentlicher Bauten, namentlich die Anlage von 
Zufluchtshafen an verschiedenen Punkten der Kuste, 
der Regierung empfohlen wird. Sehr heklagenswerth 
ist unter diesen Uinstanden der grofse Strike auf den 
Schiffsbauwerften im Norden von England, infolge
dessen die sammtlichen Werften am Tyne, Wear, Tees 
und den Hartlepools, zwei ausgenommen, still liegen.

In den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  ist die Lage 
des Eisenmarktes noch immer eine ziemlich befriedi- 
gende. Die Roheisenproduction ist um 15 000 t per 
Woche grofser ais lim  letzten Herbst; fur das abge- 
laufene Jahr betrug sie 4 529 869 t, oder 59 744 t 
weniger ais 1884. Die in der zweiten Halfte 1885 
eingelretene Besserung zeigt sich deutlich an der Ab- 
nahme des Vorraths von Roheisen, welcher Ende 1884 
593 000 t, 30. Juni 1885 692 916 t, dagegen am 31. 
December 1885 nur 416 512 t betrug.

11. A. l i  u ccl\
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V creins-Naęliricliten.

Verein deutscher EisenhUttenleute.

Anlegung Yon Puddel- und Scłiweifsofonkesseln.
Der Herr Minister fiir Handel und Gewerbe bat 

unter ilem 4. December v. J. dem Yorstande- des 
Yereins mit Bezug auf den Erlafs vom 11. Febr. 1885 
(vergl. vStabl und Eisen« 1885. Seite 176), betreffend 
d ie  S i c h e r S t e l l u n g  der dureh  die A b h i t z e  
der P u d d  el- und S c h w e i f s o f e n  g e f e u e r t e n  
D a m p f k e s s e l  eine jenen Erlafs declarirende Ver- 
fOgung zur Kenntnifs gebracht.

W ir machen darauf aufmerksam. dafs das Schrei- 
ben im rorderen Theile des Blattes auf Seite 122 
nebst einer Uebersicht uber die fruheren diesbeziig- 
lich eetroftenen Bestimmungen abgedruckt ist.

Auszng aus dem Protokoll der Yorstaiidssitzuiig 
am Sonnabend den 30. Januar 1886 in der 

R estaurallon ThiLrnngel zu Dusseldorf.
Anwesend die Herren:

G. Lueg (Yorsitzender), Schlink, Elbers, Bueck, 
Offergeld, Schmidt.

Entschutdigt die Herren:
Brauns, Daelen, Ltirmann, Krabler, Minssen, 
Osann, Schultz, Servaes, Tbielen, Weyland.

Die Tagcsordnung lautete:
1. Constituirung des Yorstandes.
2. Rechnungsabschlufs pro 1885 und Feststel- 

lung des Etals pro 1886.
3. BerichterstatluugOberdieNormalbedingungen 

bei Lieferung von Eiseneonslructionen u. s. w.
4. Verschiedenes.

Das Protokoll wurde dureh den Geschiiftsfuhrer 
E. Schródter gefubrt.

Beginn 41/* Uhr. Yerhandelt wurde wie folgt:
ad 1.: Es wurde fur sammtliche Yereinsilmter 

die Wiederwahl dureb Acclamation beantragt, und da 
kein Widerspruch erfolgte, bleibt die Beselzung der 
einzelnen Aemter fur das Jahr 1886 dieselbe, wie sie 
im Yorjahre gewesen ist.

Demgemafs ist
Herr C. Lueg, Yorsitzender,
Herr H. Brauns, 1, stellvertretend. Vorsit.zender, 
Herr J. Schlink, 2. „
Herr Ed. Elbers, Kassenfilhrer.

Der Executiv-Ausschufs bestebt aus den Herren 
Lueg, Brauns, Schlink, Tbielen; die literarische Coni- 
mission aus den Herren Schlink (Yorsitzender), Brauns 
und Osann.

Zu Rechnungsreyisoren wurden die Herren Frank 
und Coninx gewahlt.

ad 2. Der Yoranschlag des Yereins-Etats wurde
folgendermafsen genebmigt:

Einnahme:
An B e itra g e n .................  J t  13 50Ó
,, Einlrittsgeldern................. ...  „ 300
, Zuschufs der nordwestl. Gruppe . . , 5 000
. sonstigen Zuwęndungen ..................  „ 500
, Zinsen ...............................................  » 1150

J t  20 450
Ausgabe:

Fur die Gesehaftsfuhrung .  ..............  J l  2 000
Bureaumiethe und Unkosten..................  , 1 700
Drucksachen
Yorstąnds-Sitzung und General-Yers. . . , 1 2 0 0
Yersuche und Gommissions-Arbeiten . . , 1150
Zeitschrift..................  , 14400

ad 3. referirte Herr Offergeld eingehend uber 
den Verlauf der bezuglichen Vcrhandlungen in Dresden, 
weichen derselbe ais Abgcordneter des Vereins bei- 
gewohnt batte. E r stellt fest, dafs die vereinsseitig 
yertrelenen Ansichten im allgemeinen die entspre- 
chende Berucksichtigung bei der endgfiltigen Feststel- 
lung des Entwurfs gefunden haben, und bef'iirwortet, dafs 
der Vorstand seine Zustimtnung geho zu dem vom 
Verbande deutscher Arcbitekten- und Ingenieur-Yereine 
gestellten Antrag, dafs auf dem Titel der Normalbe- 
dingungen die Mitwirkung des Vereins deutscher Eisen- 
huttenleute verzeichnet werde. Die Yersammlung be- 
schliefst gemiifs dem Antrage des Referenten.

ad 4. Es erfolgte zunachst die Anfnahmc zweier 
Mitglieder. Sodann referirte der Protokollfuhrer uber 
die weiteren Vorgange, betr. die Anlegung von Dampf- 
kesseln hinter Puddel- und Schweifsofen (vergl. die 
obige Notiz und die Mittheilung auf Seite 122) und 
iiber verschiedene zu erstattende Gutachten.

Nachdem dann noch die Ersatzwahl fur das Cu- 
ratorium der Bochumer Hiittenschule gethatigt und 
mehrere eingelaufenc Zuschriften und Antrage ihre 
Erletligung gefunden haben, gab der Yorstand 
zum Schlusse noch folgende ErklSrung ab: „Der Yor
stand ist m il Bezug auf die VerOffentlichung des 
Herrn A. Haarmann »die Unfallverhutung in den Be- 
rufsgenossenschaften* in Nr. 12, 1885, Seite 685 von 
»Stabl und Eisen« der Ansicht, dafs es zweckmafsiger 
sei, mit der endgultigen Aufstellung der Yorschriften, 
welche zur Yerhutung der Unfalle dienen sollen, 
vorlaufig zu warten; ehe man hierzu ubergehe, sei es er- 
forderlich, vorher jn der PraxisErfahrungenzu sammeln, 
und empfehle eś sich, die Frage bis zu der im nachsten 
Herbste inAussicht stehenden Berathung uber die Ge- 
fahrenklassen zu vertagen. Indem man an dieser An
sicht festhalte, befinde man sich auch in Ueberein- 
stimmung mit den Anschauungen des Reichsyersiche- 
rungsamtes.“

Da Weiteres nicht zu yerhandeln war, erfolgte 
um 71jt Uhr der Schlufs der Yerhandlungen. 

Dusseldorf, den 1. Februar 1886.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.
Neue M itg lie d e r:

Humbeck, Fi\, Ingenieur und Betriebsciief des Stalil- 
werks »Augustfehn«, Actien-Gesellschalt, Augustfebn, 
Oldenburg.

Kruft, J .  //., Giyilingenieur fur Prufung und Ueber- 
nahme von Eisenbahn- und SchifTbau-Materialien, 
Essen, Rheinland.

Znr gefiilligcn Naclirlelit.
Die Herren Mitglieder maehe ich darauf aufmerk

sam , dafs den fur sie besthnmten Esemplaren der 
diesmaligen Ausgabe unserer Zeitschrift das Mitglicder- 
Yerzeichnifs pro 1886 beigelegt ist. —

Indem ich mir gestatte, darauf hinzuweisen, dafs 
nach § 13 der Yereins-Satzungen die jahrlichen Ver- 
einsbeitrage pranumerando einzuzahlen sind, ersuche 
ich die geebrten Herren Mitglieder ergebenst, den 
Beitrag fur das laufende Jahr in der Hebe von 20 <M 
an den Kassenfijhrer, Herrn Fabrikbesitzer Ed. Elbers 
in H a g e n  i. W . gefalligst einzusenden.

Der Geschaftsfuhrer: E . Schriidter.
■Jl 20 450



&'")■ s-
( 4 faJie ty itf io fu tu n i].)

Aufnahme n. d. Jfatur u. LUhUlruck 
txm W. Otto, Dusseldorf.

cK^. i.
(5 faofic

ffięj. J.
( 21/2 f°-^£

Blatt VIII.

. 2.
( 4 fcu-fu ^ct^tó^Mtwtta.)

&i<}. Ą .
( iDtatiUficAć §ióf}i.)


