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Die ScMefsyersuclie mit Panzertlitirnieii bei Bukarest.
(Hierzu Blatt XI bis XIII.)

Rollc, welche das Eisen in den 
Vertheidigungsinitteln unsetes heuti- 
gen Kriegswesens spielt, scheint neuer- 
dings an Bedeutung zu gewinnen.

Der zwischen Geschiitzen und Panzerungen 
entbrannte Kampf liat don Scharfsinn der besten 
Kritfte der technischen W eit auf die Vervoll- 
kommnung beiofr gelerikt, so dafs in verhaltnifs- 
mafsig kurzer Zeit staunenswerthe Fortschritte 
auf diesem Gebiete gezeitigt worden sind. Hin 
und her tobte der Streit, und glaubte eben 
das Vertheidigung3mittel wieder in der Ober- 
liand zu sein, so verfehlte die Angriffswaffe 
nicht, sofort mit einer Yerbesserung nachzukom- 
men, welche ihr einen „durclischlagenden“ Er- 
folg verlieh.

Wenngleich dieser dureh seine Wechselfalle 
hochst interessante Wettkampf sich zunachst auf 
dem verhaltnifsmafsig beschrankten Gebiete der 
Kriegsfiihrung auf See ahspielte, so hallte sein 
Echo doch bald landeinwarts wieder. Ais un- 
mittelbare Folgę der Vr>rvollkoilimnung der Scliiffs- 
gescluitze sehen w.r, wie Kustenbefestigungen, 
bei dereń Erbauung friiher von einer Yerwen- 
dung des Eisens keine Rede war, mit Walzeisen 
und spater mit Hartgufsplatten gepanzert werden. 
Ileute stehen die Festungswerke, welche gegen 
einen AngrifT zu Lande zu schutzęri sind, im 
Begriff, diesem Beispiele zu folgen. Die Bcdin- 
gnngen sind freilicb wesentlich andere, wenn es 
gilt einen Platz gegen einen Angriff zu Lande 
zu vertheidigen, denn der angreifende Theil ist 
bier nicht imstande, in seinem Belagerungspark 

' IV. 6

entfernt so schwere Gescliiilze wie sein Genosse 
zur See mit sich zu fiihren, dagegen hat er aber 
den Vorzug der hoheren TrefflSliigkeit fiir sich. 
Dieselbe ist denn auch so bedeutend geworden, 
dafs es in den militarischen Kreisen fiir unmog- 
licli gehalten wird, auf dem offenen Wall Ar- 
tilleric aufziipflanzen, ohne sie schleuniger Zer- 
storung auszusetzen. Der heutigen langen Be- 
lagerungskanone von 15 cm und daruber yęrmag 
aus 1000 bis 2 0 0 0  rn Entfernung kein Mauerwerk 
einer Kasematlc, sei es auch durcli Erde noch so gul 
gedeckt und verborgen, zu widerstehen, in kur
zer Frist werden ihre Geschosse, vermoge der 
von ihr entwickelten enormen lebendigen Kraft 
eine Bresche gelegt haben, welche den Angriffs- 
colonnen den Zutritt in die Festung eroffriet.

Gegeniiber diesem Vortheil seitens des An- 
greifenden hat der Vertheidiger natiirlicherweise 
sich nach Mitteln umgesehen, welche ihm genii- 
genden Schulz gewahren, um fiir die letzten 
Stadien der Belagerung einige Kanonen gefechts- 
bereit zu halten, da er derselben oflenbar gerade 
dann am dringendsten bedarf. Es sind hierfur 
zwei Yorschlage gemacht worden, dereń einer 
in der Errichlung sog. gepanzerter Easematten 
bestelit, d. li. die Gescliutze werdcn unter Mauerwerk 
gebracht, das moglichst vollstrindig durcli Erde ver- 
deckt wird und dessen Schiefsscharten mit einer 
śtarken Panzerung aus Eisen versehen werden. 
Gemafs dem zweiten Vorschlag sollen eine oder 
zwei Kanonen in einer Kuppel aus Metali unter- 
gebracht werden, dereń Schiefsscharten dadurch 
auf das Minimum zuriickgefiihrt werden, dafs

1
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man bei der verticalen Richtung des Geschiitz- 
rohres die Mitte der Sebiefsseliarte ais Dreh- 
punkt nimmt, und gleichzeitig die Lafette mit 
dem um seine eigene Achse drehbaren Thunn 
fest yerbindet. Wahrend man bei der erster- 
wahnten gepanzerten Kasematte nicht mehr ais 
CO bis 70° mit einer Kanone zu bestreichen 
vermag, hat der Panzerthurm den unbestreit* 
baren Yortheil, vollc 360° zu beherrschen; bei 
Anwendung derselben wird man demzufolge in 
Jer Ausrustung einer Festung wieder ersparen 
konnen, was die Thurme an und fur sich mehr 
kosten. In seinem Buche »Fortification du temps 
prćsent* bespricht der belgische General Brialmont 
des Naheren die Bedingungen, welcbe an Con- 
struction und Eiufuhrung solclier Panzerthiirme 
gekniipft sind. Zunachst fiihrt der ais militarische 
Autoritat auf dcm Gebiete des Befestigungswesens 
bekanntc Verfasser aus, dafs die Kuppel aus sol- 
c-hem Metali herzustellen sei, welches gleich wi- 
derstandsfahig gegen Durchdringung und gegen 
Bruch sein iniisśe. Es ist dies insofern eine 
schwer zu erfiillende Anforderung, ais dieselbe 
zwei Eigenschaften in sich begreift, welchc sich 
zusammen nicht gut vertragen, indem bekannt- 
lich ein Metali, das hinreichend weich ist, um 
bruchsicher zu sein, leicht durchdringbar ist, 
wahrend ein hartes, einer Durchdringung widcr- 
stehendes Metali .unter dcm Stofse bricht.

Trotz dieser Schwierigkcit haben die Inge- 
nieure niclit gezogcrt, die Ausfiihrung solcher 
Panzerthiirme zu iibernehmen, sobald die Auf- 
gabe an sie herantrat. Es war dies, wie wir 
bereits in einer Noliz in Nr. 1 d. J. mitgetheilt 
haben, bei Gelegenheit der Entscheidung uber 
die neuzuerrichtenden Befestigungswerke fiir die 
Hauptstadt Rumaniens. Der Vollstandigkeit hal- 
ber recapituliren wir hier kurz, dafs Rukarest 
zu einem Waffenplatz ersten Ranges dadurch er- 
hoben werden soli, dafs es ntit einem 60 bis 
70 km langcn, aus 18 Forts dreier verschie- 
dener Klassen gebildeten Befestigungszirkel um- 
zogen wird, dessen Hauptstarke in 40, auf die 
einzelnen Hauptforts in ungleicher Zahl vertheil- 
ten, mit je zwei 15 cra-Geschutzen versehenen 
Panzerthiirmen bestehen wird. Mit Riicksicht 
auf die eingangs dieses Artikels angedeuteten 
gewaltigen Fortschritte in den Angriffs- und Yer- 
theidigungsmitteln wurde auf Yorschlag Rrial- 
monts der Entscheid iiber das anzuwendende 
Thurmsystem von einem Wettbewerbe ablningig 
gemacht, zu welchem die durch die Herstellung 
von Hartgufs weltbekannte Firma H  Gruson in 
Buckau-Magdeburg und die auf dem Gebiete der 
Walzeisenfabrication leistungsfahige Actiengesell- 
schaft von St. Chainond eingeladen wurden.

Beide Hauser waren der an sie ergangenen 
Einladung nachgekommen und hatten gegen 
Endc des vorigen Jahres auf der Hochebene von 
Crotoceni in unmittelbarer Nalie Bukarests je

einen Panzerthurm ais Probe aufgestelit. Die 
Vornahme der Probeversuche begann am 18. De- 
cetnber v. J. und dauerte bis zum 23 Januar. 
W ir sind heute in der Lage, unseren Lesern aufser 
genaueren Zeichnungen der beiden Thurme, ais wir 
sie in Nr. 1 zu bieten vermochten, ein Bild des Ver- 
laufs der Yersuche zu geben. Indem wir uns des 
uns unter anderm Materiał zur Verfiigung stehendcn 
Manuscriptes eines demnachst in der »Internatio- 
nalenRevue« erscheinenden Aufsatzes „die Schiefs- 
vcrsuche zu Bukarest" bedienen, werden wir uns 
mit der Darstellung der Thatsachen begnugen 
und darauf verzichten, dem Vorgange einer Reihe 
von Bliittern zu folgen, dereń Berichterstatter 
der Phantasie und dem Yorurtheil freien Ziigel 
schiefsen liefsen. Manchem Berichterstatter er- 
schien es um so schwerer zu fallen, bei der 
Wahrheit zu bleiben, ais die Nationalitiitenfrage 
mit in die Besprechung gezogen wurde und viel- 
fach die Rede von einem Wettkampf der deutschen 
mit der franzosischen Industrie die Rede war, 
eine Yoraussetzung, die nur dann richtig gewe- 
sen wiire, wenn die deulschel und die franzo- 
sische Firma Thurme des gleichcn Systems 
geliefert hiitten. Ehe wir zu einer Beschrei- 
bung derselben iibergehen, wollen wir noch ein- 
schalten, dafs ein Entscheid iiber die Wahl des 
Thurmsystems zur Zeit noch nicht getroffen 
worden ist, nur konnen wir uns die Bemerkung 
nicht versagen, dafs dasjenige, Was bislier von 
den Beschliissen der von der rumiinischen Re- 
gierung eingesetzten Gommission an die Oeffent- 
lichkeit gedrungen ist, nicht das Zutrauen bei 
uns erweckt hat, ais ob es allen Mitgliedern der
selben gelungen sei, bei der Bildung ilires Ur- 
tlieils die Nationalitiitenfrage der Probethiirme 
und die offentliche Meinung aufser acht zu 
lassen. W ir wollen auch nicht erst untersuchen, 
welche Einfliisse, die mit der sachlichen Priifung 
nichts zu thun haben, hierbei mafsgebend sind, 
um so mehr, ais iiber die Vergebung der Liefe- 
rung schliefslich Kreise zu entscheiden haben 
werden, von welchen man iiberzeugt sein kann, 
dafs ihnen das militarische Interesse und das 
Interesse ihres Landes hoher steht, ais alle sonsti- 
gen Riicksichten.

W ie schon erwahnt, ist der f r a n z o s i s c h e  
T h u r m  (siehe BI. X I Fig. 1 ) *  yon der Actien- 
gesellschaft in St. Ghamond hergestellt worden 
und zwar hat dieselbe sich dabei der Pliine des 
Geniemajors Mougin bedient. Seine Kuppel, wenn 
es gestattet ist, diese Bezeichnung auch auf die 
cylindrische Form anzuwenden, (die franzosische 
Bezeichnung dafiir ist „coupole en gibus", die- 
jenige fiir den Grusonschen Thurm scoupole en 
parapluie8), besteht aus einem Ring von drei 
45 cm starken Walzeisenplatten mit horizontaler, in

* Beide Constructionszeichnungen auf Blatt XI 
sind einem im Drucke befindlichein Aufsatze der »Neuen 

! militarischen BI;itter« entnommen.
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der Milte getheilter, 18 cm stark er Walzeisen- 
Decke.

Der Panzer ruht, Yermittelst einer auf Rollen 
laufenden Blechconstruction, auf einem Stempe], 
welcher sich in einem hydraulischen Cylinder 
sowohl drehen, ais auch heben oder senken 
kann. Ein zweiter Kranz von horizontalen Rollen, 
welche sich gegen einen gufseisernen Ring legen, 
verhindert, dafs etwaige Stofse, welche der Panzer 
durcli auftreffendc Geschosse empfiingt, sich auf 
den hydraulischen Cylinder iibertragen. Der Vor- 
panzerring, welcher den unteren Rand der Kuppel 
umgiebt, besteht aus Hartgufs.

Der ganze Thurm hat 3 Etagen: die Ge- 
scljutz-Plaltform, den Mannschaftsraum und das 
Kellergewolbe. In dcm letzteren beflndet sich 
die Drehvorrichlung, bestehend ans einer dop- 
pelt gekropften Welle, an welcher 4 Mann drehen. 
Mittelst Zahnraderfiberselzung wird die Bewegung 
auf einen an der Kuppel befestigten Zalmkranz 
iibertragen.

Die beiden Geschiitze (dc Bange 155 mm) 
licgcn in hydraulischen Minimalschartcn-Lafettcn, 
der Riicklauf wird durch hydraulische Bremsen 
und Federn, welche letzteren auch den Vorlauf 
bewirken, beschrankt, aber nicht aufgelioben.

Wahrend des Feuerns dreht sich der Thurm; 
das Feuern selbst wird durch clektrische Contacte 
bewirkt. Der aufsere Durchmesser der Thurm- 
kuppel betragt 4,8 m; sie ragt 1 m uber den 
Yorpanzer heraus.

D er deu ts che  T h u r m  , welcher von der 
Firma PI. Gruson in Buckau-Magdchurg nach den 
Pliinen des Ingenieur-Majors a. D. Schumann her- 
gestellt ist, beśitzt nur eine Etage (vergl. BI. XI. 
Fig. 2). Der Panzer bildet eine Kugelcalotte von 
Gm grofstem Durchmesser; er ist zusammengesetzt 
aus 6 Sectoren und 1 Mittelplalte. Sammtliche 
Platten sind mit einer zusammengenicteteu Unter- 
haut yerschraubt. Die Panzerstiirke betragt 20 
cm. Die Schartenplatte und die beiden bcnach- 
barten, sowie die Mittelplalte bestehen aus 
Schmicdeeisen, die iibrigen sind Gompound- 
platlen.

Der Panzer ruht mittelst einer Blechtrager- 
Construction auf einem Mittelpivot; 4 an der 
Peripherie angebrachte, mit Pufferfedern verse- 
liene Rollen legen sich auf eine kreisfórmige 
Schiene auf und halten den Thurm im Gleich- 
gewicht.

Der Yorpanzcrring besteht wie bei dem fran- 
zosiseben Thurnie aus Hartgufs.

An den Mundungen der beiden Kruppschen
15 cm Geschiitze sind Drehzapfenringe aufge- 
schoben, deren Lager an der Unterhaut des Panzers 
befestigt sind.

Der Riicklauf der Geschiitze, welche mittelst 
Frictionszundschrauben abgefeuert werden, ist am 
Bodenstiick a u fg e l i o b e n ,  indem sich dasselbe 
gegen kreisfórmig gebogene Schienen anlegt, welche

starr mit dem Panzer verbunden sind. Die Ge- 
scliiitzc sind durch Gegengewichte ausbalancirt; 
die Hohcnrichtung wird mittest Rolle und Windę 
gegeben. Desgleichen wird die Drehung des 
Thurms durch ein einfaches Riiderwerk mit 2 
Kurbcln bewirkt.

Aus diesen Andeutungen gehen die princi- 
piellen Unterschiede der beiden Thurnie bereits 
hervor:

Auf franzosischer Seite ein starker cylindri- 
scher Kuppelring, bestimmt, die Geschosse bis 
zu einer gewissen Tiefe eindringen zu lassen; 
auf deutscher Seite eine flachę Kugelcalotte, 
halb so stark, bestimmt, die Geschosse abglciten 
zu lassen.

Auf franzosischer Seite Zubiilfenahme cora- 
plicirter technischer Hiilfsmittel, wie Hydraulik, 
Elektricitnt u. s. w . ; auf deutscher Seite der durch 
Aufhebung des Rucklaufs der Geschiitze ermog- 
lichte Wegfall jeder Umstandlichkeit und Beschriin- 
kung auf die einfachsten technischen Mittel,
d. i. Rader und Kurbeln.

Franzosischerscits endlich die Vcrtheilung 
der Mannschaften in 3 Etagen; Deutscherseits 
Vereinigung derselben in eine Etage behufs Er- 
leichterung des Gommandos und der Bedienung.

Die Versuche mit den Thurmen begannen 
am 18. December 1885.

B .ę s i ch t ig ung  und D re h m a n o y e r .  Nach 
einer allgemeinen Besichtigung und Untersuchung 
der Manovrirfahigkeit der Thurnie, wobei Dreh- 
versuchc ais Umdrehungszeit fiir den franziisi- 
schen Thurm l ‘ /8 bis 2 Minuten, fiir den deut
schen 3 Minuten ergaben, folgte vom 19. bis 24. 
December die Priifung der Thurnie in bezug auf 
die Treffsicherheit der Geschiitze.

S c h i e f s e n  aus den T hu rm en .  Ge- 
schossen wurde auf 2500 m Entfernung, aus dcm 
deutschen Thurm mit blindgeladenen Granaten 
von 31,5 kg bei 9 kg Pulverladung, aus dem 
franzosischen mit blindgeladenen Granaten von
40 kg bei 7 kg Pulverladung gegen Scheiben 
von 8  ni Breite und 6,5 m Ilolie, und zwar 
hauptsachlich in Salven der beiden Geschiitze 
jedes Tlmrmes. Beide Thiirme bewiesen eine 
ausreichende Trefflahigkeit. Einem gewissen Plus 
auf deutscher Seite mochten wir nicht zu hohen 
Werth beimessen, da beim Schiefsen stets 
zufallige Umstande mitwirken. Dagegen ver- 
dient hervorgehoben zu werden, dafs der deutsche 
Thurm insofern unter ungiinstigen Urnstanden 
feuerte, ais er auf Verlangen der Gommission 
ganz gegen seine Bestimmung nach jeder Salve 
um 360 0 gedreht werden mufste, wodurch 
seine Feuergeschwindigkeit hinter jener des 
franzosischen Thurmes zuriickblieb, da die 
Raderubersetzung fiir eine langsamere Drehung 
berechnet ist.

Uebrigens erscheint es uns bereils ais ein 
grofser Erfolg des deutschen Systems, dafs sich
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dasselbe, trotz der Beschriinkung auf die ele- 
mentaren Hiilfsmiltel, dem franzosiselien an 
Trefffiihigkeit zum mindesten gleichwerthig er- 
wies.

Auch dic Beleuchtungs- und Rauchverhalt- 
nisse im deutschen Thurme crgaben sich ais 
giinstig, infolge der Raumanordnung, des Spiel- 
raumes am Panzerrande und des in der Decke 
angebrachten Mannloches. Der Irany,osische Thunn 
blieb ungeniigend beleuchtet und die Abfiihrung 
des Rauehes mufste mittelst Ventilators bewirkt 
werden.

Von bohem Interesse war ein am 24. Dc- 
cember angestellter Versuch gegen plotzlich auf- 
lauchende Ziele, dereń Entfernung im letzten 
Moment gegeben wurde: Der deutsche Tlmrm 
gab die vorgescliricbenen 3 Salven in 13, der 
franzósische Thunn in 21 Minuten ab, was sicb 
dadurch erklart, dafs das in der Decke des deut
schen Thurmes angebrachte Mannloch Ueber- 
sićlit und Zieleń bedeutend erleichtcrt. Die Treff- 
bilder sprechen abermals zu Gunstendes deutschen 
TKurmcs. —

B c s c h i e f s u n g  der T h i i rm e .  Am 26. 
Decem ber begann das Schiefscn gegen die Thiirme 
und zwar auf dic den Scharten gegeniiberlie- 
genden Piat len, auf 1000 m Entfernung mit 2 
Kruppschen 15 cm-Kanoncn und einer 155 mm- 
Kanone de Bange. Geschosse: Kruppsehe 15 cm 
Stahlgranaten von 38,7 kg Gewicht und St. 
Ghamondsche 15,5 cm - Stahlvo!Igeschosse von
41 kg. Ladung fur beide Geschutze: 9 kg. Der 
Versuch dauerte bis zum 28. December.

Erzielt wurden auf den franzosiselien Thurm 
30 Treffer in 51 Schufs. (Vergl. BI. X II, Fig. 3 
und 5). Trotzdem der Thurm wahrend der Bc
schiefsung um 90° bin und her gedreht wurde,
— (was ohne Gefahr moglich ist, da die Dreli- 
rorrichlung sich in einem schufssicheren Keller- 
gewólbe befindet) wurden am oberen Rande der 
Kuppel 3 Treffer auf eine Stelle erzielt, welche 
ein Stiick von etwa 60 era Breite, - etwa 30 cm 
Hohe und 25 cm Dieke absprengten und die 
Decke freilegten. Eine Bresche wurde nicht 
erzielt.

Der deutsche Thurm wurde bei der Beschie- 
fsung nicht gedreht. Derselbe erhielt in 85 
■Schufs 35 Treffer. Die Schiisse wurden auf
2  benachbarte Gompoundplatten gelegt und 
trafen źumeist dic Stofsfuge derselben. (Vergl, 
BI. X II, Fig. 7). Die Geschosse gingen zum 
grofsten Theil in Triimmer; die Wirkung bestand 
in langlichen Marken von 1 cm Tiefe, und eini- 
gen Rissen in der Stahlschicht, die sich nicht  
bis in die schrniedeeiserne Schicht hinein cr- 
strcckten.

Bei beiden TJiurtncn brachen wahrend der 
Bcschiefsung eine Anzahl Schraubenbolzen ab, 
darunter bei dem deutschen auch eine Schraube, 
welche zur Befestigung der beschosscnen Platte

auf der Unterhaut dient. Da die Platte jedoch 
durch mehrere Schrauben gehalten wird, so ver- 
blieb sie in ihrer Lage. Ferner zeigte es sich 
am Tage nach der Beschiefsung, dafs ein Rad 
der Richtwindc des deutschen Thurmes gebrochen 
war. Ein Zusammenhang des Bruchcs mit der 
Beschiefsung kann nach der Art des Bruches 
kaum angenommen werden. Die Thiirme wur
den seitdem des Nachts durch militiirisclie Posten 
be wacht.

Nach der Beschiefsung feuerte der franzo- 
sische Thurm an Stelle der vorgeschriebenen
3 Salven nur 5 Einzelschiisśe ab, der deutsche 
gab die 3 Salven nach der Scheibe anstands- 
los ab.

Yom 29. December bis incl. 1. Januar wurden 
beide Thiirme auf 2500 m Entfernung mit 2,8 
und: 3,5 Kaliber langen blindgeladenen Granaten 
yon 91 kg Gewńcht aus Kruppschen 21 cm-Mor- 
sern bew’orfen. Die Ladung betrug 3 kg.

Es wurden im ganzen 165 Schufs abgegeben, 
es wurden die Thiirme zwar nicht getroffen, doch 
schlugen die meisten Geschosse in nachster Nahe 
derselben ein. Die Gefahrlichkeit des Morser- 
feuers fiir offene Forts, bezw. die Nothwendigkeit 
von Panzerdeckungen wurden durch diesen Ver- 
such aufs deutlichste dargethan.

Au s w ech sei u ng der G esch u tze .  Am
2. und 4. Januar wurden die Geschiitze aus 
beiden Thiirmen herausgenommen, um die letz- 
teren fiir das Beschiefsen der Schartenplatten 
Yorzubereiten.

Bei dieser Gelegenheil zeigten sich die Vor- 
ziige der einfachen deutschen Gonstruction. Die- 
sclbe erinoglichte es, ein Gcschulz innerhalb 
zweier Stunden aus dem Thurme in die Poterne 
zu schaffen, wahrend bei dem franzosiselien 
Thurme die Demontage eines Theils der inneren 
Einriclitung hierzu nothig war, so dafs die 
Herausnalune des ersten Rohres noch einen Theil 
des folgenden Tages in Ansprucb nahm.

B e s c h i e f s u n g  der  S c h a r t e n .  Am 5. 
Januar begann das Beschiefsen der Schartenplatten 
und zwar mit einer Kruppschen 15 cm- und einer 
dc Bange 155mm-Kanone.

Entfernung: 50 m, Ladung: 7 kg (Aequivalent- 
ladung fiir 1000 tn), Geschosse: Stahlgranaten 
und Stahlvollgeschosse yon Krupp und de Bange.

Zur Erklarung mufs bemerkt werden, dafs 
die Umgebung der Scharten des Grusonschen 
Thurms busenartig aufgebaucht ist, um eine noch 
Yollstiindigere Deckung der Rohre zu erzielen. 
Fiir den Yersuch waren gufsciserne Rohr-Simu- 
lare in die Scharten dieses Thurmes gelegt.

Es wurde vcrsucht, die Aufbauchung der 
Scharte unter dem ungiinstigsten Auftreffwinkel 
zu fassen und zu dem Zwecke der Thurm enl- 
sprechend gedreht.

Erzielt wurden auf die Schartenplatte des 
deutschen Thurmes im Ganzen 7 Treffer, auf
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die Schartenwandung 4, welche letzteren sich 
fast deckten. (Vergl. BI. X II, Fig. 8 ). Dieselben 
riefcn in der Oberflache der Platte eine Rinnc 
von 7 cm Maximaltiefc liei'vor, liefsen aber das 
Scharten-lnnere und die Rolir-Simulare absolut 
intaet.

Yon grofsercm Erfolg war die Beschiefsung 
des franzosischen Thurmes. Die Schartenplatte 
erhielt 4 Scliusse, von denen der erste 24 era neben 
der Scharte traf. (Yergl. Fig. 4.) Das Geschofs 
durehbraeh dic Schartenwandung, zerschmetlerte 
das in derselben liegende Holzrohr und prali te 
dann an der andern Scbartenwand nąch aufsen 
ab. Von einer weiteren Beschiefsung der Seharten- 
platten wurde Abstand genommen. —

B e s c h i e f s u n g  der V o r p a n z e r .  Die 
hierauf folgende Beschiefsung der Vorpanzer 
lafst zwar wegen der wesenlliehen Verschieden- 
heit der Bedingungen, unter welchen dieselbe fur 
die beiden Versuchsthiirme erfolgte, einen directen 
Vergleicb derselben nicht zu, giebt aber interes- 
sante Aufschliisse iiber die grofse Widerstands- 
fiihigkcit des Hai tgufsmŁterials. Zur Erlauterung 
mufs angefiihrt werden, dafs der franzosische 
Thurin infolge seiner verschiedenen Etagen auf 
einem hohen Mauerbau, der deutsche dagegen 
tiefer ais die 50 m entfernten Gesehiitze steht. 
Infolgedessen wurde auf den franzosischen 
Thurm mit 4 8 ' E Ie  va t i on , auf den deutschen 
dagegen mit 1° und 2 2' D e p re s s i o n  ge- 
schossen. Ferner wurden die Schusse auf den 
mittleren und oberen Theil des fanzosischen Yor- 
panzers vertheilt, bei dem deutschen dagegen 
auf eine Stelle des unteren Theils coneentrirt. 
(Der unterste Schufs traf 15 cm vom unteren 
Rande.)

Nacli dem uns vorllegenden Bericlite war die 
Commission sich dieser Verschiedenheit der Be- 
dingungen wohl bewufst, wollle aber hei der 
Beschiefsung des deutschen Yorpanzers, von 
einem Parallelversuche absehend, erproben, wie 
sich ein Hartgufspanzer unter den ungiinstigsten 
Yerhaltnissen bewahren wiirde.

Der franzosische Vorpanzer erhielt aufser 9 
Schufs auf die Belohyorlage noch 9 Treffer, davon
7 mit geluirteten Stablgeschosseu. Keins der 
Geśchosse fafste mit der Spitze, und infolgedessen 
glitten sie ab und be w i rk ten nur kleine Marken 
und Haarrisse, wie sie aus den zahlreichen, frii- 
heren Yersuchen gegen Hartgufspanzer bekańntsind.

Der deutsche Vorpanzer erhielt, nacli dem die 
Platte mittelst 15 Treffer auf die Betonvorlage 
freigelegt war, G Treffer mit Kruppschen Stahlgra- 
naten und St. Chamondschen Stahlyollgcschossen, 
welche denselben infolge des ver;inderten Auf- 
treffwinkels mit der Spitze fafsten urid sich an
nahernd deckten. Die Folgę war, aufser einer 
aufseren Abblatterung von G cm Tiefe, ein Ver- 
ticalrifs von der Ober- bis zur Unterkante. Fer
ner irennte sich von der Innenseite des Panzers

eine llaclie Scheibe von 40 cm Breite, 20 cm 
Iiohe und 5 cm mittlerer Dicke ab.

Dies Ergebnifs zeigt, dafs die Platte von 
vorziiglicliem Materiał gewesen sein mufs, sonst 
wurde sie einer derartigen, im Ernstfalle undenk- 
baren Kraftprobe, nicht haben widerstehen konnen. 
Es scheint, dafs derartige Platten, ahnlich 
wie die neuesten Grusonscliea Hartgufs-Panzer- 
thiirme flacher construirt werden mussen, damit 
das Auftreffen der Geschosse mit der Spitze 
iiberhaupt unmoglich gemacht und die Wider- 
standsfahigkeit des Vorpanzers noch weiter ver- 
inelirt wird.

Uebrigens wurde dieselbe Vorpanzerplatte bei 
der spateren Beschiefsung der Kuppel noch vor> 
weiteren 7 Kruppschen Stahlgranaten getroffen, und 
zwar in einer Entfernung von 40 cm von der 
alten Treffstelle. Audi diese Treffstelleii sind 
zufalligerweise auf einen kleinen Raum concen- 
trirt. Die Wirkung bestand in Ausschleifungcn 
von 1 cm Tiefe und einigen Haarrissen, welche 
die Haltbarkeit der Platte nicht beeintracli- 
tigten. —

B e s c h i e f s u n g  zum Z w e c k e  der Brc- 
s c h i r u n g .  Am 11. Januar wurde die Be-, 
schiefsung der bereits beschossenen riickwiirtigen 
Platten der Thiirme wieder aufgenommen.

■Geschossen wurde auf 1000 m Entfernung 
aus einer Kruppschen 15 cm-Kanone mit Stalil- 
gesebossen von Krupp und St. Chamond. La- 
dung: 9 kg.

Erzielt wurden auf den franzosischen Thurm 
i  in 44 Schufs 36 Treffer, welche Eindringungen 
i bis Zu 41 cm (die ganze Dicke war 45 cm) und 
; einen Verticalrifs durch die ganze Platte lieryor- 

brachten; ferner wurde von der beschossenen 
Ringplatte nach und nach ein Stiick von 2 ni 
Breite, 0 ,0  m Huhc uud 0,24 m Dicke abge- 
sprengt und somit die Decke auf 2 m des Urn- 
fangs freigelegt. Dieselbe wurde aufserdeni um 
einige Gentimeter gehoben, wobei 8  Befestigungs- 
schrauben gesprengt wurden. (Vergl. Blatt X II 
Fig. 6  und Blatt X III.)

Die Besichtigung des Thurm-Innern ergah, 
dafs ein Theil der Platte von 30 cm Breite uud 
30 cm Hohe um 10 cm nach dem Innem vorgetre- 
teu war, und dafs somit der nachste Schufs auf 
diese Stelle imfehlbar breschirt haben wiiitle.

Bei der Beschiefsung des deutschen Thurmes 
wurden zunachst 30 Schufs mit 22 Troiłem* 
auf die bereits am starksten angegrifiene Seite 
der Platte gelegt. Es zeigte sich die merkwiir- 
dige Erscheinung, dafs an der getroffenen Stelle 
die Stahlsohicht 7 cm iief ahbliitterte und die 

| vollst;indig intacte, glatte schiniedeeiserne Fliiche 
i des Panzers zum Yorschein kam. (Yergl. BI. X II 
! Fig. 9 und BI. X III.) Ernstliche Beschadigungen der
i Platte oder irgend welche Beschadigungen des 

Thurm-Innern traten nicht ein und auch weitere auf 
j dieselbe Stelle gelegte 18 Schufs mit 14 Treflem
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konnten an diesem Zustande nielits Sridern, so dafs 
die Absicht, den Panzer durch fortgesetzte Bescliic- 
fsung zu breschiren, zunphst aufgegeben wurde.-— 

Sc l i ie f sen aus den Th i i rmcn .  Nach der 
Beschiefsung wurden die Thiirme abennals in 
bezug auf ihre Actionsfiihigkeit gepriifl und 
zu dem Zwecke die Geschiitze wieder eingebracht, 

Dor deutsche Thurm gab am 17. und 20. 
Januar 30 Salven mit 9 kg Ladung ab, wovon 
die beiden letzten mit hóchster Elevation und 
Depression; der franzosisehe Thurm 21 Salven 
mit 7 kg Ladung.

Bei beiden Thurmen traten keinerlei Bescha- 
digungen ein, die Scheibenbilder waren gul.

Am 22. Januar fand schliefslich abennals 
eine Beschiefsung der Scharlenplatle des deutschen 
Thurmes statl. Erzielt wurden 4 Tretter, von 
denen die 3 erslen unbedeutende Ausschleifungen 
bewirkten. Der 4. traf den an Stelle des Stahl- 
rolircs in die Scliarte gelegten gufseisernen Rohr- 
korper und zertrummerte denselben. Im Innem 
des Thurmes fanden einige geringfugige Bescha- 
digungen statt, welche jedoch kein Hindernifs 
gebildet haben wiirden, soforl ein neues Rohr 
in die Scliarte zu bringen.

Hierauf wurde der Yersuch mit der Be- 
sebiefsung einer der Walzeisenplatten des deutschen 
Thurmes beendigt. Erzielt wurden in 21 Schufs
16 Treffer, welche langliehe Ausschleifungen

Gescliiclitliclies tiber die

W ie bei dem Eisenfrischen in Herden zu- 
weilen der Fali voigekommen ist, dafs man ein 
ganz stahlartiges Product oder wirklichen Stahl 
statt Eisen ausgebracht hal, —  so ist auch auf 
yerschiedenen Puddlingswerken im Siegerlande 
und zu yerschiedenen Zeiten Eisen erzeugt wor
den, welches von den Consumenten. spiiter ais 
ein mehr oder weniger reiner Stahl erkannt und 
auch ferner begehrt wurde.

Diese Stahlgewinnung war aber eine durch- 
aus zufallige; die Puddler wufsten nicht, in 
welcher Weise sie gerade gearbeitet liatten, ais 
sie Stahl statt Eisen ausgebracht hatten, und 
wenn es in ihrer Absicht lag, wirklich Stahl zu 
puddeln, erbielten sie nur schlechtgefrischles 
Eisen. Es fehlte ihnen die Haupisache, die 
Methode, nach welcher das Roheisen im Puddel- 
ofen behandelt werden mufs, um in Stahl iiber- 
zugehen; dafs es aber eine solche geben musse, 
liefs sich nach der zufiilligen und wiederholten 
Erzeugung von Stahl nicht bezweifeln.

Soviel mir bekannt ist, stelltc der Huttcn- 
direetor Anton Schlegl zu Prevali in Karnthen 
zuerst eine Methode auf, nach welcher Stahl 
(seiner Ansieht nach aus jeder Roheisensorte)

von 15 bis 25 mm Tiefe bewirkten. Risse traten 
nicht ein.

Es ist zu bedauern, dafs die .Beschiefsung 
dieser Platten nicht soweit fortgesetzt wurde, 
um einen Vergleich ihres Yerhaltens mit der 
Gompound-Platte zu ermoglichen.

Fafst man die vorstehenden Resultate zusam- 
men, so ergiebt sich, dafs das Kruppsclie Artillerie- 
Material sich in jeder Beziehung und unbe- 
śtritten demjenigen von dc Bange uberlegen ge- 
zeigt hat und ferner, dafs der deutsche, yon
H. Gruson in Magdeburg gelieferte Thurm wahrend 
des ganzen Versuches tadellos functionirt und miu- 
destens ebenso gul geschossen hat wie der fran- 
zosische, und dafs er imstande gewesen ware, 
einem ungleich harteren Angriff siegreicli zu wider- 
stehen, wahrend der franzosisehe Thurm so schnelł 
hreschirt wordon ist, dafs dadurch der Werlh 
des inneren Organismus, der durch die compli- 
cirte Anordnung und die Schwierigkcit der Ge- 
schutzausweclislurig von yornherein in Frage ge- 
stellt ist, vollstandig illusorisch wird.

Der deutsche Thurm hat sich somit ais ein 
Kriegsinstrument im wali ren Sinne des Wortes 
erwiciJen, an welchem auch klcine Verbesserun- 
gen, wie sic sich stets nach einem Versuclie er- 
geben, leichL angebracht werden konnen.

Yon der Auwendung cylindrischer Panzerun- 
gen kann heute keine Rede mehr sein.

Puddelstalil-Fabricatioii.

im Puddelofen bergestellt werden konne, und er- 
langte er am 4./18. November 1836 von der k. k. 
osterreichischen Regierung ein Patent auf diese 
neue Art und Weise der Stahlfabrication.

Das Patent, welches ich aus den betrelTenden 
Acten auf dcm polytechnischen Institute zu Wien 
ausgezogen habe, enthalt w o r t l i e h  die nach- 
folgende Beschreibung des Yerfahrens von Schlegl, 
welche ich der Merkwiirdigkeit wegen unverandert 
wiedergebe.

jBedingung ist es, dafs das Roheisen auf 
die schon bekamite Weise uberschmolzeu sein 
mufs und das sogenannte Feineisen erzeugt 
wird.

Yon diesem Feineisen werden nun 300 Pfd. 
eingesetzt und womoglich an den Seitenwiinden 
des Herdes autgelehnt; langt nun das Metali in 
einzelnen Tropfen an nięderzuschmefzen, wird 
es mittelst der Kriicken in die Mittę des Herdes 
gebracht und zerschlagen, wahrend der Operation 
bei offener Klappe der Ofeu in starkster Hitze, 
solange bis das Metali ganz gleichartig diinn- 
fliissig geworden ist, erhalten werden mufs ; ohne 
diesen Utnsland wiirde die Masse zu kochen au- 
fangen, welches aber vermieden werden soli.
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Sodann wird die Klappe . geschlossen und 
wahrend anbaltenden Riihrens von dem Gemcnge 
=  3 */2 Pfd. Rufs mit 3/.t Pfd. kleingesclmiltencin 
thierischcn Horn, ais Klauen, Hufe, Horner etc., 
welches in zwolf Portionen getheilt wird, von 
zwei zu zwei Minuten immer eine dieser Portio
nen und zwar neumnal zugegeben. Nachdem 
die neunte ebenfalls gut untergernengt ist, lafst 
man durch 10 — 15 Minuten durch etwas Oeffnen 
der Klappe dem Ofen etwas mehr Hitze zu, 
doch nur soviel, dafs der Herd nicht ganz ohne 
Flamme bleibt; diese etwas hohere Temperatur 
hat eine innigere Verbindung des Metalls mit 
dem zugegebenen Kohlenstoire zum Zweek.

Nun wird die Klappe ganz geschlossen und 
der Herd ganz ohne Flamme gelassen, wo- 
durch die Masse zu erstarren beginnt; in diesem 
Zustande wird selbe dreimal und zwar von der 
FeuerbrOcke zur Fuchsbriicke und żurfłck iiber- 
worfen, wobei die noch iibrigęri drei Portionen 
des obigen Gemenges in ebenfalls drei Abthei- 
lurigen immer so auf den Herd gestreut werden, 
dafs das zu uberwerfende Metali darauf fallt.

Beim letzten Ueberwerfen mufs die Klappe 
soviel geoffnet werden, dafs etwas Flamme streicht 
mul das nun schon gefrischtc und dennoch mit 
Kohlenstoff verbundene Eisen, nun S t a h l ,  zeigt 
sieli krystallartig, oder erkenntlicher gesagt, grob 
graupenartig und fiingt an, seiner leichtenSchweifs- 
barkeit (ais S t a h l )  wegen schon etwas anein- 
ander zu heften.

Sowie sich das zuletzt angegebene Stadium 
gezeigt, wird die Klappe geoffnet und dem Ofen 
eine schnelle, starkę Ilitze gegeben, wobei nun 
der Arbeiter wie gewohnlich beim Puddeln die 
Luppen oder Balls, jedoch so schnell ais mog- 
lich (um den Abgang zu vermindern), fertig 
macht und selbe unter den Stirnbammer bringt 
und nur noch beinerkt wird, diese stark zu 
driicken oder hiimmern.

Die weitere Bebandlung lningt nun von der 
Einrichtung der Fabrik ab, oh dieser unter dem 
Stirnbammer auf Prismen zusammengedriicktc 
Stahl gleich auf millbars gewalzt oder auch ais 
erstere ausgeschweifst werden; das weitere Raffi- 
niren nach dem ersten Ausschweifsen ist dann 
ein bekannter Gegenstand.

Uebrigens ist bei dem vorstehenden Processe 
unumganglich nothwendig, dafs der Manipulirende 
eine genaue Kenntnifs von der schnellern oder 
mindern Entziindlichkeit seines Rrennmaterials, 
sowie iiberhaupt mit dem Puddlingsfrischprocesse 
schon zu thun gehabt hat.“

Frantschach, am 28. September 1836. 
gez. Joseph Schlegl, 

Huttenverwaltcr der fcfirnthnerisch-Wolfsberger 
Eisenwerks-Gesellschaft.

Anton Muller, 
Manipulationsbeamter derselben Gesellschaft.

Obwohl Herr Schlegl mir zu Anfang der 
funfziger Jahre schriftlich die Versicheruug ge
geben hat, dafs er auf die oben besehriebene 
Weise gulen und brauchbaren Stahl bereitet 
und die Fabrication nur eingestellt habe, weil 
der Puddelstahl zu jener Zeit nicht iu den Han
del zu bringen gewesen sei, indem die Gonsu- 
menten dem im Flammofeti erzeugten Stahle 
yon yornherein alle und jede Rrauchbarkeit ab- 
gesprochen hatten: so kann ich doch dieser 
Versicherung wenig Glauben schenken.

Das ganze Verfahren des Herrn Schlegl zeugt 
von einer vollstandigen Unkenntnifs des Puddel- 
verfahrens. Um Eisen otier Stahl aus dem Roh
eisen zu erzeugen, mufs demseiben stets Koblen- 
stoff entzogen werden, und jeder EisenhuUenmann 
und Puddler weifs oder mufs wissen, dafs er 
ohne ein gutes Aufkochen des Roheisens kein 
gutes Product erhalt. Herr Schlegl sagt aber 
ausdrUcklich, dafs das Aufkochen vcrmieden 
werden musse; auch hat er an dem, dem Roh
eisen innewohnenden Kohlenstoffe zur Stahlfabri- 
cation nicht genug, sondern will noch extra 
Kohlenstoff in bestimmten Zeitabschnitten in die 
Roheisenmasse bringen, was iibrigens auf dic 
von ihm angegebene Weise gar nicht moglich ist.

Nach Schlegl soli endlich in der letzten Pe- 
riode des Stahlfrischprocesses eine schnelle und 
starkę Hitze gegeben werden, um die Stahlmasse 
zum Schweifsen zu bringen und zu Luppen zu 
formen.

Da nach der obigen Besehreibung die Roh
eisenmasse nur eingeęchmolzen, aber nicht zum 
Aufkochen gebracht werden soli, so lindet bei 
diesem Processe eigentlich gar kein Frischen 
oder wenigstens nur ein sehr umollkommenes 
und ungleichmafsiges statt. Sobald aber gegen 
das Ende der Operation das Essenregister aufge- 
zogen wird, um bei starker Hitze die Luppen zu 
machen, mufs nothwendig die Aufsenseite der 
noch sehr rohen Luppen oder der rohen Slahl- 
masse verbrennen. Das Yerbrennen und Ueber- 
gehen der Masse in Sehmiedeeisen wird sich na- 
tiirlich um so weiter in das Innere derselben er- 
strecken, je langer das Luppenmachen dauert.

Uebrigens wird diese letzte starkę Hitze wohl 
nothwendig gewesen sein, damit die rohe, unge- 
frischte Masse iiberhaupt zu Luppen geformt 
werden konnte.

Nach meinen Erfahrungen in Krieglach im 
Jahre 1851 lafst sich aus dem steyerischen und 
karnthnerischcn Roheisen mit der grofsten Leicli- 
tigkeit Stahl im Puddelofen erzeugen und zwar 
nach dem damaligen Urtheile verschiedener dor- 
tiger Sachverstandiger und Consumenten, ein 
Stahl, der dem im Frischfeuer .erzeugten Roh- 
stahl in nichts nachsteht, wohl aber in den Fa- 
bricalionskosten um die Halfte billiger zu stehen 
kommt.

Unter solchen Umstanden wiirde es dem
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Herm Schlegl leiclit geworden sein, etwaige 
Yorurtheile gegen den Puddelstalil zu bekSmpfen, 
wenn dieser von ihin fabricirte Stahl in dama- 
liger Zeit so gute Eigensehaften gehaht hatte, 
wie Ilerr Schlegl yorgiebt und wie sie der spater 
in Westfalen fabricirte Puddelstalil wirklich be- 
safs, der trotz aller Yorurtheile in kurzer Zeit 
eine so ausgedebnte Yerbreitung und Anwendung 
gefunden hat.

Im Jahre 1841 ist das Patent Schlegl von 
der k. k. ósterreichischen Regierung wegen Nicht- 
entricbtung der jahrliehen Gebiibren fiir erloschen 
erklarl und hat Herr Schlegl die Fabrication des 
Puddelstalil giinzlich aufgegeben. Ais ich aber 
im Mai und Juni 1851 auf dem Sefslerschen 
Werke in Krieglacb wirklich Puddelstalil erzeugte 
und zwar nach einer neuen, in Oesterreich aber- 
mals patentirten Methode (Patent von 1850 auf 
den Namen von Gustav Brammc in Unna), er- 
kliirte Herr Schlegl die Sache fiir seine eigene 
Erfmdung und hat die osterreichische Regierung 
keincn Anstarid genommen, auf den iirariselien 
Werken Puddelstalil nach der von mir einge- 
fuhrten Methode, welche mit der Schlegelschen 
durchaus nichts gemein halte, zu fabriciren, 
wahrend von unserer Seite immer noch die Palent- 
gebiihren bezablt wurden.

Herr Peter Tunner, damals Director der k. 
k. Bergakademie in Leoben, mach te sich auf 
einer Reise nach Westfalen mit der hier bereits 
im besten Gange sich befindenden Stalilfabrication 
bękannt und leistete spater bei Aufnahme der
selben auf den iirarischen Werken hulfreiche 
Hand.

Bemerken mufs ich aber, dafs icb am 27. 
Mai 1851 auf dem damals k. k. Werke zu 
Neuberg (Steiermark) auf Wunsch und irn Bei- 
sein der Herren Hummel, Ober-Verweser zu 
Neuberg, nnd Hampe, Yerweser zu Lannau. 
einige Satze Puddelstalil unter genauer Angabe 
der Methode bereitet habe, nachdem jene Herren 
mir ilir Ehrenwort gegeben liatteh, dafs nur 
wissenschaftliclies Interesse sie zu ihrem Wunsclie 
veranlasse und sie keineswegs von nieinen Mit- 
theilungen Gebrauch machen wurden, was ihnen 
ja auch schon aus dem Grunde unmoglich sei, 
ais die neue Fabricationsmethode unter Patent- 
schutz stolic.

Spater ais Schlegl, ist es dem k. bayerischen 
lliittenmeister Franz Xayer Sclimid in Weiher- 
hatnmer gelungen, Stahl im Puddelofen zu er- 
zeugen. Das von ihm beobachtete Yerfahren war 
folgendes:

Der Puddler bringt zuerst einige Schaufeln 
voll Schlacke in den Ofen, hierauf 250 — 300Pfd. 
graues Roheisen und iiberstreut oder bedeckt 
dann die ganze Ladung mit etwa 100 Pfd. 
Eisenglimmer oder uberhaupt fein gepukerten, 
reinen Eisenosyden.

April 1886.

Das Roheisen darf nicht zu viel Kohlenstoff- 
kiesel entbalten, kurz es mufs aus reinen Erzen, 
Spatheisensteinen, Both- oder Brauneisensteinen, 
bei Yollkommen garem Gaiige des Hochofens, 
erblasen sein.

Die Thiir des Puddelofens wird nun ver- 
schlossen und ein lioher, ununterbrochener und 
moglichst gleichformiger Hitzegrad im Ofen er- 
zeugt. Ist der Einsatz in demselben vollkoinmen 
fltissig, und siclit man die Masse des Eisens auf 
dem Boden geflossen, so wird zu kriicken ange- 
fangen und zugleich mit dem Eintragen des be- 
kannten Sehafhautlschen Pulvers (33/i Pfd. Kocli- 
salz, l 3/,i Pfd. Braunstein und 1 0  Unzen Topfer- 
thon) in 12 Portionen angefangen.

Die Masse beginnt zu sebaumen und aufzu- 
schwellen und stiifst Blauflammen aus; nach 
einer halben Stunde unaulhorlichen ' Kriicketis 
wird das zweite Dutzend jener Pulyer, wieder in 
kleinen Zwischenraumen, eingetragen.

Je liinger die Masse kocht, je spater und je 
mehr allmahlich sicb zuletzt die Masse verdickt 
oder wiederkoinmt, wic in dem Herde der Stalil- 
frischer, — desto besser geht die Stahlbildung 
vor sich. Es hat nichts zu sagen, wenn die 
Masse, ehe sie wiederkommt, sich zw e i  Slun- 
den im kochenden Zustande befindet.

Bei einem guten Gange stellen sich alle Er- 
scheinungen, wie bei dem Gargange im Stahl- 
herde, ein. Die Masse wird immer zalier, wie 
weiche Butter, so dafs sie zuletzt nur noch mit 
Miihe mit der Kriicke hin- und hergeschoben 
werden kann; beim schlechten Gange fiihlt sich 
dagegen die Masse, wie beim Rohgange im 
Frischfeuer, sandig an, wie oben gefrorenes, lialb 
aufgethautes, brockiges Erdreich.

Hat der Stahlschrei oder die Stahlmasse den 
oben angegebnnen Grad der Ziihigkeit erreieht, 
so darf man nicht mehr saumen, dieselbe mittelst 
Brechslangen aufzubrechen, sie soviel ais mog- 
lich unter der Schlacke haltend, wozu man 
hochstens eine kleine Viertelstunde brauchen 
darf und wahrend dieser Zeit in soviel Theile 
abzutheilen, dafs man Ballen von 15 — 20 Pfd. 
daraus formen kann, die man sogleich aus dem 
Puddelofen auf die Huttensohle wirft, mittelst 
Schliigel zu runden Ballen zusammenschlagt 
und dann moglichst rasch zum Zangen unter 
den Hammer bringt. Wenn man die Ballen 
nicht schnell genug wegziingen kann, mufs man 
dieselben in einem, mit Iliissiger Schlacke ge- 
fullten, gewohnlichen Frischherde so lange unter 
der Schlacke aufbewahren, bis der Hammer fiir 
sie bereit ist.

Der Puddelofen mufs ein sogenannter Kocli- 
ofen, mit eiserner Sobie und holilen eisernen 
Wiinden oder wenigstens mit hohlen Briieken 
sein, und man erliiilt mit Siclierheit nur dann
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Stabl, wenn der Ofen seinen grofstmoglichslen 
HiUegrad erreicht hat; es ist deshalb rathlich, 
den ersten Tag nach dem Wiederbeginn der 
Arl)eit auf Eisen zu puddeln und dann erst mit 
der Stahlarbeit anzufangen. —

Mit dem auf diese Weise bearbeiteten Stahle 
sollen die meisten Werke der Umgegend von 
Weiherhammer vcrsorgt worden sein; da iibri- 
gens die Fabrication so za sagen unbckannt ge- 
blieben ist, so scheint sie weiter keine Aus- 
dehnung gefunden zu haben.

Das von Herrn Schmid angegebene Ver- 
fahren hat mit dem spater in Westfalen aufge- 
kommenen allerdings einige Aelmlichkeit, steht 
indessen diesem in bezug auf Leistung, sowie 
namentlich Sicherheit des Gelingens, bedeutend 
nach und wird seiten einen eisenfreien, gleich- 
formigen Stahl geliefert haben, da das Abtbeilen 
der Masse zu Luppen, wenn auch schnell, docli 
bei grofstnioglichsler Hitze des Ofens geschehen 
soli, wobei es sieli nicht yęrhiiten lafst, dafs 
die Luppenmasse aufsen theilweise vollstiindiger 
entkohlt wird und in Eisen iibcrgeht, was aufserst 
schnell geschieht, sobald die Masse aus der 
Schlacke gehoben und der directen Einwirkung 
der Luft blofsgegeben wird. —

Im Jahre 1849 beschaftigte sich der Graveur 
Gustav Bremme zu Unna mit Versuchen, ge- 
gossene Gegenstiinde zu adouciren, und wollte 
dabei gefunden haben, dafs die den Versuchen 
unterworfenen, grauen Gufsstticke, wenn man 
solehe unter Rothgliihhitze behandelte, in Stahl 
iibergingen, bei fortgeselzlem Adouciren unter 
Weifsgluhhitze aber vollstandig zu Schmiedeeisen 
wurden. Er zog dabei den Chemiker A. Lohage 
zu Rathe, und dieser glaubte hieraus schliefsen 
zu diirfen, dafs der Graphit aus dem Roheisen 
zuerst und zwar unter Rothgliihhitze entfernt 
werden konne, der gebutidene Kohlenstoff des 
Roheisens aber erst in der Weifsgluhhitze aus- 
getrieben werde. Wahrend Lohage darauf hin- 
arbeitete, das Adouciren im grofsen Mafsstabe 
zu hetreiben, bestand dagegen Bremme darauf, 
das Roheisen im Puddelofen in Stahl umzuwan- 
deln, was nach seiner Ansicht bei richtiger 
Fflhrung des Puddelprocesses keine Schwierig- 
keiten haben konne. E r drang dann auch hier- 
mit durch und ist nach meinen Begriffen ais 
der Vater der Puddelstahlfabrication anzusehen.

Ob dic Ilerren Lohage und Bremme von 
dem Yerfahren des Hiittenmeisters Schmid Kennt- 
nifs liatten oder nicht, kann ich nicht behaupten; 
ich glaube es indessen nicht; sie bildeten aber 
im Jahre 1849 eine Gesellsehaft unter der 
Firma Lohage, Bremme & Co. unter Zuziehung 
von Gustav Lehrkind, damals Geschaftsfiihrer 
und Theilhaber des Puddlingswerkes Lehrkind, 
Faikenroth & Go. zu Ilaspe, um auf diesem 
Werke Yersuche anzustellen, dem Roheisen

IV.c

seinen Graphitgehalt zu entziehen, d. h. mit 
anderen Worten, dasselbe in Stahl umzuwandeln.

Ich hatte von diesen Versuchen nichts geliort, 
doch brachte mir Herr Lehrkind, welclier da
mals auch im Verwaltungsrathe der Bergiseh- 
Markischen Eisenbahn war, in deien Diensten 
ich ais Maschinenmeister stand, mehrfach Stalil- 
proben unter dcm Ersuchen zu, dieselben einer 
griindlichen Prufung zu unterwerfen.

Ich fand bei diesen Proben, dafs der Stahl 
in der That vorziigliche Eigenschaften zeigte, 
und erfuhr durch Herrn Lehrkind, dafs der erste 
Versuch, Stahl im Puddelofen herzustellen, gleich 
vollstiindig gegliickt sei und die Gesellsehaft 
Lohage, Bremme & Go. im Begriffe stehe, auf 
das neue Verfahren der Stahlfabrication in allen 
Landern Patenie zu nehmen. Endlich ersuchte 
mich Herr Lehrkind gegen Ende des Jahres 1849, 
in den Dienst des Hasper Werkes zu treten, um 
die neue Fabrication in die Hand zu nehmen, 
was denn auch im Fruhjahr 1850 geschah.

Vorzeitige Redereien des Herrn Lohage, dem 
die Freude uber das Gelingen des neuen Processes 
den Kopf verdrehte, brachten es dahin, dafs 
fast gleichzeitig von zwei verschiedenen Seiten 
Patentgesuche auf denselben in Preufsen einge- 
reicht und deshalb abgeschlagen wurden. Zudem 
sah aber auch die derzeitige Patentcommission 
nichts Neues in dem Verfahren; bekannllich 
kam es bei uns damals ófter. vor, dafs die 
Patentirung von Erfindungen von weittragender 
Bedeulung nicht gelang. In anderen Landern 
wurden indessen die nachgesuchten Patenie 
ertheilt.

Wenn nun auch in Ilaspe der erste Yersuclt 
mit der Stahlbercitung gegliickt war, so ging es 
hinterher mit derselben weniger gut und zwar 
wahrscheinlich aus dem Grunde, dafs der derzeitige 
Director Kocher des Hasper Werkes durchaus 
Spiegeleisen zu der Fabrication ręrwenden wollte.

Ais ich dann im Friihjahre 1850 nach 
Ilaspe kam, zeigte mir Herr Lehrkind einen 
machligen Haufen von Luppen und Staben, die 
lialb Eisen, halb Stahl waren, mit der Anfrage, 
ob ich nach diesem Anblicke noch den Muth 
haben werde, die Fabrication zu Obernehmęn, 
wahrend Herr Kocher erklarte, die ganze Sache 
sei Unsinn und wenn es iiberall moglich wftre, 
Stahl im Puddelofen zu machen, dann hatte er 
es sicher fertiggebracht.

Dieser Eingang war fiir mich nicht gerade 
ermuthigend, der ich in Seraing nur so neben- 
bei das Puddeln gelernl hatte, wahrend Herr 
Kocher damals bereits einen Ruf ais Huttenmann 
besafs; dennoch liefs ich mich nicht abschrecken 
und schon am zweiten Tage ging ich mit Slaht- 
luppen, aus Nassauer und Siegener Holzkohlen- 
Roheisen gepuddelt, nach den Reckhammern an 
der Enneperslrafse, um dieselben probiren zu 
lassen.

2



228 Nr. 4. „ S T A H L  UND E tS E N .“ A g i l - 1886.

Zu meiner Freude wurde der Stahl fiir gut 
befunden und auch gekauft, aber anfangs blofs 
beimlich; die Abnebmer des daraus angefcrtigten 
Raffinirstahles durften nicht wissen, dafs derselbe 
nicht aus Frischstahl erzeugt sei. Dies dauerte 
indessen nicht lange; nach wenigen Wocben 
waren vier Puddelofen im Gange und es wurde 
flott nach der Enneperstrafse, Yoerde und na- 
inentlich nach Remscheid geliefert, wo die dort 
einheiniische Fabrieation dureh den guten und 
brauchbaren, aber billigen Puddelstahl, welcher 
in grofsen Massen zu erlialten war, einen bc- 
deutenden Aufschwung nahm.

Da in Preufsen kein Patent ertheilt war,
wurde die Fabrieation von jener Zeit ab nach
und nach dureh Arbeiter. yon Haspe auch auf 
andere Werke iibertragen; doch fiihrten nur
wenige die neue Fabrieation mit Gliick oder
Geschick aus; ja einige, die ich nicht nennen 
will, sind sogar niem a is  dahin gekommen, guten 
Stahl zu liefern.

Nachdem die Fabrieation zu Haspe- in gutem 
Gange war, wurde ich von der Gesellscliaft 
Lobage, Bremme & Co. im November 1850 
zunachst nach dcm hannoverschen Harze und 
dem Werke von Jul. Meyer in Beckerode, aus 
weiehem spater die Georgs-Marien-Hiitte ent- 
stand, geschickt, um das hannoversche Patent 
zu schiitzen; in demselben Jahre fiibrte ich die 
Fabrieation auch auf dem Huttenwerke von F. 
J. Dupont zu Fayt in Belgien aus und zwar 
entwęder aus grauem Ilolzkohleneisen von 
Ghimay oder aus selbstgefeintem Roheisen von 
Couillet.

Hier legte ich auch Raffinirhiimmer an und 
lieferte hauptsachlich Stahl fiir die Arbeiten in 
den benachbarten, ausgedehnten Steinbriiclien, 
sowie an die Messerfabriken in Namur.

1851 bekam ich den Auftrag, die Stahlfabri- 
cation in Oesterreich zur Ausfuhrung zu bringen, 
zu weiehem Zwecke ich mit J. Sefslers Erben 
in Krieglach einen Vertrag zuwege brachte, nach 
weiehem meiner Gesellscliaft auf 13 Jahre ein 
Drittheil vom Gewinne zukommen sollte. Nach
dem ich meine Yersprechungen erfiillt, ja mir 
beseheinigt worden war, dafs ich solche iiber- 
troffen und einen Stahl geliefert hatte, der na- 
mentlich fiir die Sensenfabrication besser sei ais 
der al te s te y e r i s c h e  R o h ś t a h l , wurde der 
oben erwahnte Contract in der That vollzogen.

Leider mufste ich von Krieglach fort und 
nach Low Moor bei Bradford, zum Schutze des 
englisclien Patents, auf den Namen von Ew. 
Riepe (Mitglied der Firma Lohage, Bremme & 
Go.) genommen; mein Nachfolger in Krieglach 
yerstand sich auf das Stalilpuddeln durchaus 
nicht, Yeranlafste das Werk zu bedeutenden ver- 
gebliclien Ausgaben und machte schliefslich das 
von mir abgesćhlossene Geschiift vollstandig zu 
schanden.

Die Stahlarbeit in Low Moor begann am
13. October 1851; die Puddelofen waren mit 
Vorwarniherden verschen, sehr klein und gingen 
ausgezeichnet warm, so dafs ich an denselben 
nichts zu andern hatte, wozu ich sonst auf allen 
Werken friiher und auch spater genothigt war. 
Es wurden, wie auch dort damals beim Eisen- 
puddeln, 300 Pfd. eingesetzt und am 16. Oc
tober von 6  Uhr 20 Min. friih bis 5 Uhr 30 Min. 
Abends 10 Cbargeh gemacht, 279G Pfd. Stalil- 
luppen ausgebracht, was einem Abgange von ca. 
6 2/3 $  entspricht.

Das Roheisen wurde in den Yorwiirmer ge
bracht, sobald dic Masse im Ofen aufgekocht 
war und Koni zeigte. Der Stahl liefs sich zu- 
sammendriicken wie Butter und schweifste aus
gezeichnet.

Der Puddelstahl, welcher auf der ersten 
Weltausstellung in London 1851 ausgestellt war, 
ging von dem Hasper Werke aus und war 
grofstentheils von mir aus deutschem, belgischein 
und englischeni Eisen hergestellt worden; es 
war nur Rohśtahl. Einige andere Aussteller 
hatten Puddelstahl gekauft, weiter verarbeitet 
und denselben fiir eigenes Fabricat ausge- 
geben. —

Yon Low Moor aus wurde ich zur Aufrecht- 
haltung des franzosischen Patents nach St. Maur 
bei Paris geschickt, wo ich die Arbeit auf dem 
Werke der Gebr. Doe & Co. in St. Maurice- 
Charenton am 17. December 1851 begann und 
von der zweiten Charge ab guten Stahl erhielt, 
wie von einer durcli die Regierung eingesetzten 
Commission bestatigt wurde. An der Spitze der 
letzteren stand Herr Le Play, Direetor der Berg- 
Akademie in Paris, bekannt dureh seine Sehriften 
iiber Stahlbereitung und ais General-Gommissair 
fiir die Weltausstellungen in Paris unter dem 
Kaiserreiche. Dieser einsichtsvolle und aufserst 
liebenswiirdige Herr verscliaffte mir einige Jahre 
spater, zur Zeit der Pariser Ausstellung von 1855, 
einen Aufentbalt von etwa 6 Woehen auf dem 
Werke Fourchambault bei Nevers, wo man 
damals schon auf dem Drahtwalzwerke in der 
Schicht etwa 12 000 kg Drahtmaterial auf 2 ‘/a 
Linien auswalzte, wahrend in Westfalen 3500 kg 
fiir eine ausgezeichnete Leistung angesehen 
wurde.

Ich glaube dreist behaupten zu diirfen, dafs 
mein Aufenthalt auf jenem Werke zu einem 
raschen Aufschwunge unserer Drahtproduction 
nicht unwesentlich beigetragen hat.

Die derzeitige hohe Production an Draht in 
Fourchambault mag manchen iiberraschen; ich 
will deshalb hinzufiigen, dafs man Materiał aus 
Frischfeuern, also geschweifstes, verwalzte und 
mit drei Schweifsofen nach der Drahlwalze ar- 
beitete. Eingesetzt wurden nur sieben Kniippel, 
aber enorm viel Chargen gemacht; der Betrieb 
der Schweifsofen, welche sanimllieh mit Unter-
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wind bctrieben wurden, war ein so regehniifsiger, 
dafs die Zeit zum Schweifsen kautn eine Minutę 
diffcriiie und des Walzwerk immer eine Viertel- 
schiclit hintereinander im Gange erhalten werden 
konnte. Dann wurde eine Viertelstunde Pause 
gemacht, um die Roste der Oefen zu reinigen, 
die Walzstrafse nachzusehen, zu schmieren etc., 
worauf die Arbeit von neuem begann.

Naebdem ich den Besitzer des Werkes, den 
Herrn Baron Benoit-d’Asy, bewogen hatte, den 
Betrieb der Frischfeuer fiir die Dralitfabrication 
einzustellen, auch einen Theil der Puddelofen 
umgebaut und dereń Besetzung auf die Fabri- 
cation von Feinkorneisen fiir Drahtmaterial ein- 
geschult hatte, wurde fernerhin mit ungeschweifs- 
ten Drahtkniippeln nur noch mit zwei Schweifs- 
ofen nach der Drahtwalze gearbeitet, und nach- 
dem ich das Werk im Friihjahre 1860 wieder 
besuchte, konnte ich zu meiner Genugthuung 
sehen, dafs wir in Westfalen die Franzosen in 
bezug auf Production an Draht pro Schicht be
reits iiberholt hatten.

Die Drahtstrafse in Fourchambault hatte 
ubrigens nur fiinf Geruste in einer Reihe und 
ist, wie man mir voriges Jahr schrieb, auch heute 
noch ebenso.

Nach dieser Abschweifung, welche die ge- 
ehrten Leser entschuldigen wollen, komme ich 
wieder auf die Stahlfabrication zuriick.

Dem Herrn Lohage war durch das Ge- 
lingen der Stahlpuddelei der Kamm gewaltig 
geschwollen; er hatte sich denn auch vorge- 
nomnien, eine ganze Reihe wichtiger Erfin- 
dungen zu machen, ja selbst Diamanten zu 
fabrieiren, zu welehern Zwecke er verlangte, 
dafs man ihm eine Presse baue, mit welcher 
er einen Druck von einigen tausend Atmospharen 
ausiiben konne. Seine Theorie- der Diamanten- 
bildung ist mir leider entfallen.

Abgesehen davon, dafs er seine Mitgesell- 
sehafter bewog, mit ihm eine Fabrik zu grunden, 
in welcher er Seife nach einer von ihm erdach- 
ten Methode herstellen wollte (womit er aber 
die Theiihaber gehorig einseifte) — kam er mit 
einem neuen Stahlraffinirverfahren, welches weit 
billiger ais das alte sein und dieses vollstandig 
ersetzen sollte, hervor.

Lohage bildete sich namlich ein, wenn man 
Stahlluppen oder Stahl stabe in einem neutralen 
Schlackenbade und unter Luftabschlufs einige 
Stunden der Rothgliihhitze aussetze, gleiche sich 
der in dcm Rohstahle ungleichmafsig gelagerte 
Kohlenstoff aus und vertheile sich gleich- 
formig.

Ich war damals gerade damit beschaftigt, 
auf dem Ilauptwerke des schon oben erwahnten 
belgischen Fabricanten F. J. Dupont, zu Fayt 
bei Manage, zwólf Raffinirhainmer anzulegen, ais 
Lohage mich besuchte und aufforderte, einen

Versuch mit seinem neuen Raflinirverfahren an- 
zustellen.

Meine Vorstellungen, dafs dasselbe das alte 
Verfahren keineswegs ersetzen konne, selbst 
wenn es theoretisch richtig sei, was ich be* 
zweifeln miisse, waren dem grofsen Erfuider 
gegcniiber nutzlos; der Versuch wurde gemacht, 
lieferte aber einen weichen Stahl, welcher sich 
beim I-Iarten ganz krumm zog, woraus man schon 
auf dessen Ungleichformigkeil sehliefsen konnte.

Herr Dupont meintc indessen, wenn auch 
die Resultate noch nicht vollkommen seien, 
wurden wir in Westfalen doch wahrscheinlich 
noch Forlschritte in dem neuen Verfahren 
machen und wolle er mit Rucksicht darauf die 
kostspielige Hammeranlage vorlaufig sistiren, wie 
ich cs vorausgesehen hatte. Damit war das 
Geschaft von Lohage, Bremnie & Co. in Belgien 
ruinirt.

Jetzt machte Lohage: dem Herrn G. Lehrkind 
in Haspe, welchem die Betheiligung jener Firma 
an dem Rohstahl-Geschafte dieses Werkes offen- 
bar liingst lastig war, yon seiner neuesten Er- 
findung Mittheilung. Lehrkind erbot sich. sofort, 
in Haspe jahrlich 2J/a bis 3 Millionen Pfund 
Raffinirstahl nach Lohages Vcrfahren zu machen, 
falls jener in der That den alten Raffinirstahl 
ersetze; auch sollte gleich nacli Lohages An- 
gaben ein Raffmirofen erbaut, dagegen der alle 
Conlract zwischen dem Werke und Lohage, 
Bremme & Co. beziiglich der Rohstahlfabrication 
aufgehoben werden. Ferner wurde stipulirt, dafs 
letztere Gesellschaft die Kosten fiir Ofenanlage 
und Yersuche zu ersetzen habe, falls das Raffi- 
nirverfahren den Erwarlungen wider Verhoffen 
nicht entsprechen sollte.

Da dieser Fali eintrat, waren Lohage, Bremme
& Co. nun auch ihren Antheil an dem damals 
bedeutenden Gewinne des Hasper Werkes an 
der Stahlfabrication los; auch die auswartig an- 
gebahnten Geschiifte ruinirte Lohage dadurch. 
dafs er Leute ins Ausland schickte, welche von 
der Stahlfabrication nichts verstanden und sich 
mit den Besitzern der belreffenden Werke auch 
noch iiberwarfen.

W ar die Puddelstahlfabrication danach an- 
gethan, was Jeder zugeben wird, der Gesellschaft 
Lohage, Bremme & Co. einen colossalen Gewinu 
zuzuwenden, so hatte sie schliefslich von der
selben durch den unheikollen Einflufs Lohages 
wenig oder gar niclils von derselben, was mich 
denn auch schliefslich bewog, sie zu ver- 
lassen, um so mehr, ais auch innere Zwistig- 
keiten in der Gesellschaft entstanden, die mir 
unangenehm waren.

So setzte ich denn im Jahre 1853 das ur- 
spriinglich kieine Slahlwerk der jetzigen Firma 
Asbeck, Osthaus, Eicken & Co. in Betrieb, 1857 
das von Peter Harkort &  Sohn in Weiter,
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welches letztere neben Puddelstahl aber auch 
noeli Gements talii und FeinbJech lieferte.

1858 brach te ich noch zwischen Ostem und 
Plingsten auf dem Werke von Englerth & Cunzer 
bei Esehweiler, obwohl ich etwa 3 Wochcn auf 
die Ankuuft von Roheisen warten und Oefen 
uinbauen mufste, vier Puddelofen auf Erzeugung 
von Bandagenstabl in Gang, womit meine Thatig
keit in der Stahlfabrication in Rheinland-West- 
falen ihren Absohlufs fand; doch machte ich 
1858 bis Friihjahr 1860 noch zu Stefana u in 
Miibren und auf den Werken der k. k. osterr. 
Staalseisenbalm in Resicza Puddelstahl fiir Schie- 
nen, Bandageu, Federn u. s. w. und errichtete 
auch dort eine Raderfabrik.

Wahrend die grofseren Werke in Rheinland- 
Westfalen sich nach und nach auf Erzeugung 
vou Schienen und Bandageu aus Puddelstahl 
verlegt hatten, lielerten die ki eine ren Werke na
mentlich neben dem sogenannten Milanostahl 
Qualita(sstali! an die RafFinirwerke, die Breite- 
bainmer und Gufsslahlwerke, sowie Sackhauer- 
und Kutsehfederstahl, fiir welchen der Puddel
stahl aufserst brauehbar ist.

Der jetzige Eisenbahndirector, Herr Gierscher, 
damals Maschinenmeister bei der Koln-Mindener 
Bahn, welchem ich von Hagen aus Puddelfeder- 
stahl fiir Locomotiven zum Yersuche zugeschickt

hatte, bescheinigte nach einer seclismonaligeu 
Probezeit, er habe an einer Seite der Locomo- 
tive Federn aus diesem, und auf der andern 
solche aus Kruppschem Gufsstable verwendcl 
und kein en Unterschied in dem Verlialten der- 
selben gefunden, so dafs er annehtnen lniisse, 
dafs die Federn von gleicher Qualitiit seien.

Mil der grofseren Ausbreitung der Bessemer- 
stahl-Fabrieation wurde nun aber nicht allein 
die Anfertigung der Schienen und Bandagen aus 
Puddelstahl untergraben, sondern iiberhaupt 
der Puddelslahlfabrication ein bedeutender Ab- 
bruch gethau. Der Puddelstahl hat indessen so 
vortreffliche Eigenschaften, dafs er, wenn auch 
in sehr beschranktem Mafse, neben dom Bes- 
semer- und Thomasstahle noch immer bestehen 
bleiben wird. So wird denn auch heute noch 
eine betraehtliche Anzahl von Puddelofen auf 
Qualitatsstahl betrieben.

Wenn ich in diesem Artikel nach Ansicht 
des einen oder andern der geehrten Leser dieser 
Zeitschrift etwas zu breit geworden bin, so bitte 
ich, das gutigst mit dem grofsen Antheile ent- 
schuldigen zu wollen, den ich an der s. Z. so 
inleressanten und keincswegs unwichtigen Fabri
cation nalim. Isl doch auch mit ihr iiberhaupt 
erst Klarheit in das Puddelverfahren gekommen.

II.  Fehłand.

Neue colorimetrisclie Schwefelprobe fiir Eiseu.
Von J, Wiborgh, Lelirer der Hiitten- und Probirkunde an der Kgl. Bergakademie zu Stockholm.

(Hierzu.BISU XIV.)

P r i n c i p  der  M e thode .  Man lost das 
Eisen vollst5ndig in verdunnter Schwefel- oder 
Salzsaure auf und liifst die sich dabei entwickeln- 
den Gase: Wasserstoff, Kohlenwasserstoll' und 
SchwefelwasserstofT, durch ein Stiick Zeug durch- 
streichen, das mit einem Mefallsalz getrankt ist, 
aus dem sich durch die Einwirkung des Schwe- 
felwasserstolTs ein Schwefelmetall bildet, welches 
dem Zeuge Farbę giebt. Die Starkę derFarbung 
giebt dann den Schwefelgehalt des Eisens an.

Hierbei gehe ich von derAnnahme aus, dafs 
eine gegebene Flachę durch eine besthmnte Menge 
Schwefel stets gleich stark gefarbt wird. Aber 
um aus zwei Eisen, dereń Schwefelgehalt ein 
rerschiedener ist, eine gleich grofse Menge Schwefel 
erlialten zu konnen, mpsen offenbar die abge- 
wogenen Eisenmengen den Schwefelgehalten um* 
gekehrt proportional sein. Giebt daher ein Gewicht 
von einem Eisen mit einem Schwefelgehalt s 
dieselbe Farbę wie ein Gewicht w 1 von einem

andern Eisen, dessen Schwefelgehalt s l ist, so 
mufs

w s =  w1 s1

und wenn s1 der Schwefelgehalt ist, der gesucht 
wird,

, w s 
w

Hal man also ein Eisen (Nortnalcisen), dessen 
Schwefelgehalt genau gekannt ist, so kann man 
sich durch verschiedcne Abwiigungen des- 
selben eine Farbenreihe verscha(Ten, in welcher 
man das Product w s fiir jede Farbę kennt. 
Diese Farbenreihe bildet dann eine Scala, mit 
dereń Hiilfe der unbekannte Schwefelgehalt s1 
in einem andern Eisen sich bestimmen lafst, 
wenn man das fiir dasselbe bekannte Product w s 
mit dem Gewicht des zur Probe angewendeten 
Eisens dividirt.
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Skala
zur

colorimetrischen Schwefelprolie
von J. W IB O R G H .

Apparat von 55 Millimeter.

W  =  Eingewogene Probe in Gramm. 

S  =  Schwefelgehalt in Procent.

W 8
0,8 Gramm — 0,0025 %
0,4 „ - 0,005 ,
0,2 0.01 „

0,1 „ - 0,02 „
0,08 , - 0,025 ,
0,04 „ 0.05 ,
0,02 „ - 0,10 „

Blatt XIV.

i . (). 5.

W S
0,8 Gramm — 0,05 %
0,4 0,1 „
0,2 0,2 „
0,1 0.4 ,
0,08 „ - 0,5 „
0,04 . 1,0 .

0.02 „ — 2,0 ,

W S W

0,8 Gramm — 0,035 % 0,8 Gramtn
0,4 0,07 „ 0,4
0,2 0,14 „ 0,2
0.1 , - 0,28 „ 0.1
0.08 „ 0.35 „ 0.08 ,
0,04 , 0,70 , 0,04
0,02 „ 1,40 „ 0,02 ,

W S W S W
0,8 Gramm — 0,005 % 0,8 Gramm — 0,01 rji) 0,8 Gramm
0.4 . _ 0,01 , 0,4 , - 0,02 „ 0,4
0,2 0,02 „■ 0,2 „ - 0,04 . 0,2 r
0.1 . - 0,04 , 0,1 0 ,0 8 ; 0,1
0,08 , 0.05 „ 0,08 „ - 0,10 , 0.O8
0,04 , _ 0,10 „ 0,04 . - 0,20 „ 0,04
0,02 , - 0,20 „ 0,02 „ _ 0,40 „ 0,02 r

S
0,025 % 
0,05 „ 
0,10 „ 
0,20 , 
0,25 „ 
0,50 „ 
1,00 „
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D er A p p a ra t. Der Apparat, welcher mit 
eingeschricbenen Mafsen sich auf Blatt X IV  ab- 
gebildel findet, besteht aus einem kleineren 
Kochkolben A , versehen mit einem gutschlie- 
fsendcn Kaulschukstopsel m , in weichen ein 
Glascylinder R , dessen eines Ende zu einer 
Rohre p  ausgezogen und dessen anderes mit 
einem glattgeschliffcnen Arisatz verscbcn ist, 
und ferner eine trich teraj'li gc Rohrc cinge- 
setzt ist, welche zum Einlassen der Saure 
dient. Diese Bohre ist aus zwei besonderen 
Tbeilen zusammengeselzt, die durcli eine Kaut- 
schukróhre verbundcn sind, iiber welcher eine 
Klcmmc mit einer Schraubc h angebracht ist; 
damit dic Menge der Siiure, welche in den Kolben 
gelassen wird, genau geregelt werden kann. Auf 
den Cylinderansatz wird ein Kautschukring n ge- 
legt und iiber diesen dann das vorbereitetc Zcug o. 
Um einen dichten Anschlufs des Ringes an den 
Ansatz und das Zeug zu crhalten, wird auch auf 
das Zeug ein dic Grofse des vorigen habender 
Kautschukring n und auf diesen sodann ein hol- 
zerner Bing s gelegt, den man mittelst der 
Klemmen B  gegen den Ansatz prefst. Dićse 
Kautschukringe mtissen einen bcstiminten inneren 
Durehmesser haben, denn von ihrer Grofse hangi, 
es ab, eine wie grofse Fliiche des Zeuges gefiirbt 
wird. W ie die Zeichnung zeigt, sind die be- 
nutzten Bińge etwas kleincr ais die Cylinderoff- 
nung, denn cs ist leichter, solche Ringe von 
einer bestimmten Grofse zu erhalten ais Glascy
linder. Bei dem abgebildeten Apparat ist der 
Durehmesser des Ringes 55 und derjenigc der 
Gylinderóffnung 58 mm.

Damit sich auf dem Ringe s nicht Wasser- 
dampf verdichtet und dann auf das Zeug herab- 
fliefst, ist es vortheilhaft, diesen Ring anstatt 
aus Glas oder Metali aus Holz herzustellen und 
ihm die Grofse und die Form zu geben, welche 
die Zeichnung zeigt. Bei der jetzt beschriebencn 
Anordnung vermogen weder die Gase noch der 
Wasserdampf aus dem Apparate zu entstromen, 
ohne den Weg durcli das Zeug zu nehmen.

Dic Erwarmung des Kochkolbcns geschicht 
(ladurch, dafs man ihri auf ein Sandbad stellt, 
welches in dcm Gestell D  ruht und durcli eine 
Gas- oder.Spirituslampe P  erhitzt wird.

D ie  H e r r i c h t u n g des Z eug es. A nfangs 
wandte ich anstatt Zeug ungeleimtes Papier (Fil- 
trirpapier) an, ich fand aber bald, dafs Zcug sich 
vicl besser eignet. Genannles Papier liifst zwar 
auch den Wasserdampf und die Gase liindurch, 
aber es ist sehr miirbe und reifst bei der ge- 
ringsten Unvorsichtigkeit beim Kochen leicht ent- 
zwci.

Das Zeug, welches angewendet wird, ist ge- 
wShnliches feines weifses Baumwollenzeug. Soge- 
nanntc la. holliindischc Leinewand cnipfiehlt sich 
weniger, denn sie ist nicht so dicht und absorbirt 
daher den Schwefelwassersloff, welcher sich ent-

wickelt, weniger leicht. Die Zurichtung des 
Zeuges geschieht ganz einfach dureh Feuchtung 
desselben mit einer Losung von einem Metallsalz. 
Dazu konnen Blei-, Silber*, Kupfer-, Kadmium- 
oder Antimonsalze benutzt werden, doch habe 
ich die Kadmiumsalze ais am geeignetsten be- 
funden.

Die Silber- und Bleisalzc sind fiir den Schwefel- 
wasserstoff zwar sehr empfindlich, aber da die 
Schwcfelmetalle schwarz sind, wird das Zeug zu 
stark gefarbt, so dafs man sich genothigt sieht, 
entweder sehr kleine Abwiigungcn oder auch sehr 
grofse Apparate anzuwenden.

Die Kupfersalze geben zwar braunlichc, yicl 
inildere Farben, aber zufolge der Eigenschaft 
des Sulfids, mit Oxyden wechselnde Yerbindungen 
cinzugehen und leicht zu oxydiren, sind sic nicht 
constant.

Das Antimon hat nur wenige losliche Salzc, 
und da dieselben aufserdem in einem Falle wie 
dieser fiir den Schwefelwassersloff weniger eni- 
pfindlich zu sein scheinen, sind sic fiir den vor- 
licgenden Fali weniger geeignet.

Zur Erlangung passender Farbenabstufungen 
zwei Salze, z. B. Kadmium- und Bleisalze, zusam- 
nien zu mischen, giebl ebenfalls kein giinstiges Resul- 
lat, denn die Farbę fallt nicht gleichmafsig aus, 
sondern sie ist slellenweise dunkler, so dafs das 
Zeug ein mehr oder weniger flammiges, ins 
Gelbc und Schwarze spielcndes Aussehen erhiilt.

Aus diesen Grunden habe ich zur Hcrrich- 
tung des Zeuges nur Kadmiumsalz gewahlt, 
zumal theils dic Schwefelvcreinigung des Kadmiums 
eine sehr schone und bestandige gelbe Farbę 
hal, theils die Verwandlschaft dieses Metalls mit 
dem Schwefel so grofs ist, dafs sie sogar die- 
jenige des Bleies iiborlrifft. W ird namlich das 
Zcug mit einer zu gleichen Theilen aus Kadtnium- 
und Blciacetat hergestelltcn Mischung getrankt 
und danach einer geringen Menge Schwefel- 
wasserstoff ausgesetzt, so erhiilt es eine nalicza 
rein gelbe Farbę und wird erst von einer grofseren 
Menge Sclnvefehvasscrstoff dunkel gefiirbt, woraus 
deutlich hervorgeht, dafs der Schwefelwassersloff 
voin Kadmium eber ais vom Bici zersetzt wird. 
W as hinwiederum das Kadmiumsalz anbetrifft, 
welches man zur Trankung des Zeuges zu 
wahlcn hat, so ist es bcinahc gleichgultig, welches 
dieser Salze man dazu nimmt, denn es ist ein 
jedes anwendbar, obschon sie alle einen mehr 
oder weniger yerschiedenen Farbenton erzeugen.

Das Kadmiurnnitrat giebt eine sehr liohe und 
schone, ins Orange fallendc Farbę, das Sulfat 
eine etwas schwachere mit einem gelbbrauncn 

 ̂Ton, das Ghlorid und^das Acetal eine hclle Farbc.
Die yon yerschiedenen Schwefelmengen her- 

ruhrenden Farbenabstufungen unterscheiden sich 
daher vielleićlit am besten, wenn das Zeug mit 
Kadrniumnitrat getrankt war, dennoch wende ich 
zur Herrichtung Acetal an, indem es mich walir-
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scheinlicli diinkt, dafs dieses Salz, welches die 
schwachsle und fliiehtigste Saure hat, Farben 
geben mufs, die sich weniger verandern ais dic 
der anderen Salze, was ein Umstand von nicht 
geringer Bedeutung ist.

Damit aller Schwefelwasscrstoff von dem Zeuge 
aufgenommen werde, mufs dieses eine Menge 
Kadmiuinsalz enthalten, welche der grofsten 
Schwefelmenge cnlspriclil, die in Frage kommen 
kann, denn sonst geht ein Theil des Schwefel- 
wasśerstoCfes durch das Zeug hindurch und farbt 
dieses nicht nur an der unteren, sondern auch 
an der oberen Seite gelb. Eine Losung von 5 
gr. krystallisirtem Kadmiufiiacetat auf 100 ccm 
destillirtes Wasser ist von passender Starkę. Ein 
mit einer solchen Losung hergerichtetes Zeug von ge- 
riugender Feinheit lafsl auch nicht eine Spur des 
Wasserstoffschwefels hindurch, denn dasselbe 
wird nur an der nach unten gekehrten Seite 
gefarbt, und werden yon ihm doppelte Lappen 
angewendet, so erhalt nur der untere Farbung.

Im allgemeinen wirkt der Concentrationsgrad 
der Losung so, dafs die Farbę, welche eine starkę 
Losung giebt, hauptsachlich ander aufseren Flachę 
des Zeuges haftet, die Farbę dahingegen, welche 
bei Anwendung einer schwacheren Losung er- 
halten wird, tiefer in das Zeug eindringt, wo
durch in dem Aussehen der Farbę eine gewisse 
Vcrschiedenheit entsteht, ungeachtet die Menge 
des Schwefelkadmiums in beiden Fiillen gleich 
ist. Eine kleinere Schwankung im Goncentra- 
tionsgrad ist jedoch von keiner wahrnehmbaren 
Wirkung.

Die Herrichtung gescliieht so, dafs man die 
Lappen, welche man nach einem Kreislineal, das 
einen Durchmesser von ungefahr 80 mm hat, 
aus dem Zeuge sclineidet, in eine Kadmiumlosung 
legt, wobci man beachtet, dafs sic yon der 
Losung richtig durchtrankt werden. Nach eini- 
gen Minuten nimmt man sie aus der Losung 
heraus und breitet sie auf einem reinen Leinen- 
tuch zum Trocknen aus. Sobald sie dann richtig 
trocken geworden, legt man sie zur Venvahrung 
in eine Pappschachtel.

D ie  F a rb e n s c a la , Je  nach der Menge 
von Schwefelwasserstoff, welcher auf dem prapa- 
rirten Zeuge reagirt, wird dieses von einer mehr 
oder weniger dichten Schiclit von Schwefelkadmium 
iiberzogen und dadurch mehr oder weniger gelb 
gefarbt. Die Empfindlichkeit in dieser Hinsicht 
ist so grofs, dafs schon ' / iooo mg Schwefel 
einer weifsen Zeugflache von der Grofse eines 
Quadratcentimelers eine zwar schwachc, aber doch 
sehr deutliche gelbe Farbę zu verleihen vermag. 
W ird die Schwefelmenge nachher nach und nach 
urn lhoQo mg per Quadratcentimeter vergrofsert, 
so erhalt man einen fiir diesen kleinen Zusatz 
von Schwefel sehr deutlichen Unterschied in der 
Intensitat der Farbc; in demselben Verhaltnifs 
aber, in welonem die Farbenstiirke durch ver-

grofserle Schwefclgehalle gesteigert wird, tritt 
der Unterschied in der Farbę immer weniger 
bemerkbar hervor. Wenn die Schwefelmcnge 
sich auf ungefahr 0,02 mg per Quadratcenlimcter 
belauft, ist das Zeug schon stark gefarbt, und 
um einen deutlichen Unterschied in der Farbę zu 
erreichen, ist jetzt ein zwei- bis drcimal so grofser 
Zuschufs von Schwefel wie bei den niedrigeren 
Farhenabstufungen erforderlich.

Hieraus folgt, dafs man sich sehr starker 
Farben nicht mit Vortheil bedienen kann, indem 
dic Unlerscheidung derselben eine schwierige ist.

Um nach der Probc eines Eisens den Schwefel- 
gehalt desselben bestimmen zu konnen, mufs 
man eine Farbenreihe, eine sogenannte Farben
scala haben, in welcher eine jede Farbennummcr 
ein gewisses Procent Schwefel unter der Vor- 
aussetzung vorstellt, dafs zur Probe eine gewisse 
Menge Eisen abgewogen worden ist.

Diese Farbenreihe ist mit Hiilfe eines andern 
Eisens (eines Normaleisens), dessen Schwcfelge- 
halt mit grofster Genauigkeit bestimmt worden, 
mit Leichtigkeit zu beschaffen.

W ie grofs der Schwefelgehalt dieses Normal
eisens ist, diirfte im grofsen und ganzen gleich- 
gultig sein; da aber die zuverlassigsle der bc- 
kannten Probirmcthoden fiir die Bestitnmung von 
Schwefel im Eisen, namlich die Oxydirung und 
Ausfallung desselben mit Chlorbaryum, bei gc- 
ringeren Schwefelgehalten in gewissem Gradc 
unsicher ist, so diirfte es sich empfehlcn, fiir 
die Scala ein Eisen mit ziemlich hohem Schwefcl- 
gehalt, z. B. ungefahr 0,1 fó , anzuwenden, indem 
in solchem Falle ein kleinercr Fehler in der Be- 
stiminung des Schwefels von geringerer Bedeu
tung ist.

Hat man ein Eisen mit einem bekannten 
Schwefelgehalt s und eines, dessen Schwefelge
halt s1 ist und von dcm 0,4 g abgewogen 
werden, so mufs, um von beiden Eisen die gleiche 
Farbę zu erhalten,

w .s  =  0 ,4 .s '

0.4. s 1w =  ----
s

Dadurch dafs man in diese Formel anstatt 
s1 nach und nach verschiedene Procent Schwefel, 
wic 0,005, 0,01, 0,02 u.s.w., cinsetzt, erfahrt man, 
wie viel von dem Normaleisen in jedein Fallc 
abzuwiegen ist, um eine Rcihe von Farben zu 
erhalten, die vollkommen mit denjenigen Ciber- 
einstimmen, dic sich ergeben wurden, wenn man 
von verschicdenen Eisen mit den bcziehungsweisen 
Schwefelgehalten 0,4 g abwoge, d. h. man 
erhalt eine Farbenscala, dereń Farben direct an- 
geben, welchen Schwefelgehalt das Eisen hat.

W ill man eine solche Scala fiir den auf Blatt 
X IV  abgebildeten Apparat aufstellen, dessen innerer 
Kreisdurchmesser 55 mm betragt, so kann man,

oder
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unter der Voraussetzung, dafs 0,4 g Eisen zur 
Probe abgewogen werden, nicht gern weiter gelien, 
ais dafs die hochste Farbennummer 0,1 fo Schwefel 
entspricht, weil die Farben sonst zu stark aus- 
fallen wurden; nichtsdesloweniger bat man, 
wenn die verschiedenen Farbenintensitiiten sieli 
deutlieli voneinanderuntersclieiden sollen, zwischen 
den hohen Farbennummern einen grofseren Unter- 
schied im Schwefelgehalt zu nehmen ais zwischen 
den niedrigen.

Beispielsweise kann man die Scala aus 7 Far
bennummern zusammensetzen und diese wiihlen 
wie 1'olgt:

Nr. 1 entspricht 0,005 %  Schwefel 
Nr. 2 „ 0,01
Nr. 3 0,02 „
Nr. 4 „ 0,03 ,
Nr. 5 r 0,05 „
Nr. G , 0,07 „
Nr. 7 „ 0,1 „

Wiegt man also 0,4 g Eisen zur Probe ab, 
so kann man mit Hiilfe der obigen Scala den 
Schwefelgehalt his zu 0,1 bestimmen. Die 
Genauigkeit, mit welcher die Bestimmung ge- 
schielit, belauft sich fiir schwachere Schwefelge- 
halte wenigstens bis auf 0,005 'jo und fiir slarkere 
bis auf 0 ,0 1 $ , denn der Unterschied zwischen 
den Farben der Scala ist so grofs, dafs man 
eine zwischen zwei Farbennummern liegende Farbę 
mit grofster Leichtigkeit bestimmen kann.

Dieselbe Scala kann (ibrigens, wenn man das 
Gewicht des zur Probe angewendeten Eisens 
wechselt, zur Bestimmung jedes beliebigen Sohwe- 
felgebaltes angewendet werden, denn es ist selbst- 
Yerstandlich, dafs man die Farbę, welche ein Eisen 
giebt, von dem 0,4 g abgewogen worden, ganz 
genau auch von einem andern Eisen mit halb so 
grofsem Schwefelgehalt erlialten mufs. wenn man 
von demselben 0,8 g abwiegt, so wie dafs im 
allgemeinen, wTenn von n.0,4 g abgewogen werden, 
die Farben der Scala Schwefelgehalte vorstellen, die
—  von denjenigen sind, welche einer AbwSgung
von 0,4g entsprechen.

Man hat zur Probe deshalb im allgemeinen 
grofsere Abwiigungen zu machen, wenn es sich 
um genaue Bestimmung geringerer Schwefelge- 
halte handelt, und kleinere, wenn hohe Schwefel
gehalte bestiinmt werden sollen.

Geschieht es bei einer Probe, dafs die Farbę 
zu stark ausfiillt, d. h. an der Grenze oder aufser- 
halb des grcifsten Schwefelgehalts der Scala liegt, 
so ist die Probe mit einer geringeren Ąbwiigung 
zu erneuern.

Um sich das Bereclmen zu ersparen, kann 
man unter jede Farbennummer nebst dem Schwe
felgehalt, welcher der bei der Aufstellung der 
Scala Yorausgeselzten Ąbwiigung entspricht, auch 
ein paar andere Schwefelgehalte angeben, welche 
mOglicherweise in Frage kommenden Abwiigungen

entsprechen, so dafs man, wie z. B . unter der 
Farbenfliiche Nr. 2 in der auf Blatt X IV  in Farben- 
druck mitgelheilten Scala, folgende Abwagungen 
w sowie die ihnen entsprechenden Schwefelgehalte 
s in Procenten angiebt.

0,8 G r a m m  . . .

s
. , 0,005 %

0,4 „ . . . . . 0,01 ,
0,2 , . . . . . 0,02 „

0,1 „ . . . . . 0,04 ,

0.08 „ . . . . . 0,05 „

0,04 , . . . . . 0.1 „

0,02 „ . . . . . 0,2 ,

Mit diesen verschiedenen Abwiigungen giebt 
solchergestalt diese einzige Farbennummer Schwe
felgehalte von 0,005 bis 0,2 $  an.

Hat man sich nun auf oben beschriebene 
Weise die verschiedenen Farbennummern, welche 
die Scala bilden sollen, beschafft, so kann man 
dieselben in ihrer Ordnungsfolge auf kleine weifse 
Cartonbliitter befestigen, welche durch Zeugstreifen 
zusammenhangen, so dafs sic sich zusammenlegen 
und in einem passenden Pappfutteral aufbewahren 
lassen.

W ird das Zeug mit Kadmiumacetat priiparirt, 
scheinen die Farben sehr bestandig zu sein, denn 
sie haben in mehreren Monaten noch keine merk- 
bare Veranderung erlitten, und doch sind sie nur 
auf obenbeschriebene Weise verwahrt gewesen.

D ie  A u s fiih ru n g  d e r P ro b e . Sammt- 
liche Theile des Apparats werden sorgfiiltig mit 
Wasser ausgespiilt, so dafs in ihnen keine Siiure 
von einer friiheren Probe zurucktleibt. Darauf 
wird der Kochkołben zur Hiilfte mit destillirtem 
Wasser gefiillt, sodann der Apparat zusammen - 
gesetzt und auf das Sandbad gebraeht, welches 
man mittelst einer Gas- oder Spirituslampe der- 
mafsen erhitzt, dafs das Wasser im Kolben in 
ein gelindes Kochen geriith. Wahrend der Zeit 
wiegt man das Eisen ab, welches der Probe unter- 
worfen werden soli. Dasselbe kann zwar aus 
kleineren Stiicken bestehen, aber damit seine Auf- 
losung nicht allzu langsam geschehe, ist es zu em- 
pfeiilen, dafs man es in der Form von Feilspanen, 
Bohrspiinen oder zu Pulver gestofsen nirmnt. 
Sehr schwer aufzulosende Eisensorten, wie weifses 
Roheisen mit bohem Kiesel- oder Phosphorgehalt, 
Ghromeisen u. s. w. miissen stets fein,pulverisirt 
sein. Die abgewogene Probe wird mittelst eines 
kleinen Trichters und eines Haarpinsels in die 
Glasrohre r  gebraeht. Diese Glasrohre, dereń 
Rand etwas umgebogen ist, wird nacbher in eine 
passende Schlinge an dem einen Ende eines Pla- 
tinadrahtes gehangt und dieser sodann in der 
in der Abbildung gezeigten Weise iiber der 
Rohre umgebogen, damit diese nicht aus der 
Schlinge lierausgleiten, sich auf den Boden des 
Kolbens legen und dort vielleieht eine solche Stel
lung einnehmen kann, dafs der Zutritl der Saure 
zum Eisen erschwert wird. Der Platinadraht, an
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welchen die Glasrohre befestigt wird, mufs so 
dick sein, dafs sein Durchmesser ungefahr 0,3 
mm betragt.

Nacbdem das Wasser ein paar Minuten ge
kocht hat und die Luft aus ihm herausgetrifcbęn 
ist, wird der Stopsel mit dem in ihm festsitzen- 
den Cylinder herausgenommen und die Rohre mit 
ihrer Probe in den Kolben hinabgelassen, wo sie, 
am Boden des Kolbens ruhend, vom Platinadraht 
aufrecht gehalten wird. Ilierauf wird der Apparat 
wieder zusammengesetzt und auf den Cylinder- 
ansatz der voraus erwahnte Kautschukring mit 
einem Durchmesser von 55 mm sowie iiber diesen 
das praparirte Zeug, sodann wieder ein Kautschuk- 
ring und schliefslich ein Iiolzring gelegt, welclier 
mittelst der Klemmen festgedruckt wird.

Sobald das Zeug aufgelegt ist, wird die Klemme 
k  an der mit einem Trichter versehenen Rohre 
zusammengeschraubt und dadurch der Wasser
dampf gezwungen, seinen Weg durch das Zeug 
zu nehmen.

Theils um die Luft aus dem Apparat soviel 
wie moglich hinauszutreiben und theils das Zeug 
richtig durchfeuchtet zu erhalten, lafst man das 
Wasser, ehe man die Saure zuliifst, erst etwa 8 
bis 10 Minuten sacht k o c h e n .  Hierauf fiillt m a n  
die Trichterrohre mit verdiinnter Schwefelsaure 
(z. B. 1/.i Vol. Schwefelsaure auf 1.88 eg. V. 
und 3/i Vol. Wasser), ijffnet Y o r s ic h t ig  die S c h r a u b e  
an der Klemme & und lafst die Saure lahgsam 
in den Kolben hinabtropfen. Zu 0,4 g Eisen 
werden ungefahr 10 ccm verdunnte Saure ange- 
wendet. Sobaki Saure in den Kolben kommt, 
fiingt das Eisen an sich aufzulosen; Wasserdampf 
und Gase gehen durch das Zeug, und in dem 
VerhSltnifs, in dem die Auflosung fortschreitet 
und der Schwefelgehalt des Eisens grofs ist, wird 
die Unterseite des Zeuges mehr und mehr gelb 
gćfarbt. Nachdem alles Eisen aufgelost is!, lafst 
man die Fliissigkeit noch fernere 8 bis 10 Minuten 
kochen, um den SchwefelwasserstoiT hinauszu
treiben, welclier noch im Apparat sein kann, wor
a l i  f m a n  die Klemmen lost, die Ringe fortnimml 
lind das Zeug auf ein Stuck • Filtrirpapier legt 
und es dort trocknen lafst, wonach fiłr dic Be- 
stimmung deś Schwefelgehaltes nur noch erubrigt, 
die Farbę des Zeuges mit der Farbenscala zu 
Yergleichen.

Es ist fiir diese Schwefelprobe von grofser 
Wichtigkeit, dafs man die Fliissigkeit im Kolben 
in ununterbrochenem langsamen Kochen erliSlt. 
Die Fliissigkeit mufs so stark kochen, dafs man 
stets Wassc'rdampf durch das Zeug gehen sieht, 
doch darf das Kochen nicht so gewaltsam sein, 
dafs das Zeug infolge davon ausgedelint wird, 
denn in solehem Falle kann es geschehen, dafs 
das Zeug durch theils diese Spannung und theils 
den condensirlen Wasserdampf mehr und mehr 
yerdichtet wird und eine stark convexe Foriii

annimmt, wahrend der Druck im Apparate der- 
mafsen steigt, dafs die Gase beim Einlassen der 
Siiure durch die Trichterrohre entstromen. Bei 
Yorsichtigem Kochen hat man dieses jedoch nicht 
zu befurchten.

Damit beim Auflóisen des Eisens der Schwefel- 
wasserstoff, welclier sich gebildet, nicht zum Theil 
oxydirt werde, ist es von grofser Wichtigkeit, 
dafs die Luft so vollstandig wie moglich aus dem 
Wasser und dem Apparat hinausgetrieben ist, 
ehe die Saure in den Kolben gelassen wird, so
wie dafs das Kochcn mit solcher Starkę geschieht, 
dafs die durch das Zeug hindureh strfimenden Gase 
stets von einer reichlichen Menge Wasserdampf 
begleitet sind.

Das Zeug mufs bei der Probe eine gleich- 
mafsige Fiirbung erhalten, denn fallt die Farbę 
ungleichmafsig aus, so ist die Abschatzung der 
Farbenslarke sehr schwcr.

Dafs die Farbę gleichmafsig ausfallt, beruht 
hauptsachlich auf der Gonstruction des Glascy- 
linders. Derselbe mufs mit Genauigkeit so ge- 
fertigt sein, dafs die Rohre in seiner Centrumlinie 
liegt. Uebrigens mufs die Rohre kurz sein und 
von conischer Form, und ihr innerer Durchmesser 
darf an ihrer unteren Oeffnung 8 bis 9 mm nicht 
iibersteigen.

Ist die Rohre zu weit, so wird das Zeug slcls 
ungleichmafsig gefarbt, ist sie hinwiederum zu 
eng, so werden Tropfen des in ihr condcnsirten 
Wassers auf das Zeug geworfen, welches dadurch 
ein fleckiges Aussehen erhalt. Die Zeichnung zeigt 
den Cylinder in den Kaulschukstopsel so einge- 
setzt, dafs die Mfindung der Rohre an der unteren 
Seite des Stopsels abschneidet; es ist aber beinahe 
Yortheilbafter, die Rohre 5 bis 10 mm unter den 
Stopsel hinabreichen zu lassen. Das condensirte 
Wasser hat es dann zwar etwas schwerer, die 
Rohre zu verlassen, und verursacht in derselben, 
besonders so lange der Cylinder noch nicht warm 
ist, eine schwache Blasenbiklung; doch scheint 
dieses von keinem nachlhciligen Einflufs zu sein, 
sondern cher die gleichmafsige Farbung des Zeuges 
zu befordern.

Aufserdem ist zu beachten, dafs der Glascy- 
linder nach dcm Augenmafs in eine moglichst 
verticale Stellung gebracht und der Apparat an 
einer Stelle aufgestellt werden mufs, die von Zug- 
|uft frei ist.

Die zur Ausfuhrung der Probe erforderlichc 
Zeit beliiuft sieli auf 30 bis 45 Minuten, je nach
dem das Eisen mehr oder weniger leicht los- 
lich ist.

Diese neue Probirmelhode hat bei zahlrcichen 
Yersuchen mit hochst befriedigendem Erfolg ge- 
arbeitet, indem sie mit grofser Genauigkeit sowohl 
hohe wie uiedrige Schwefelgehalte <les Eisens, 
unberuhrt von dem Kohlen- oder Kieselgehalt 
desselben, angezeigt hat, was aus den zu unten-



April 1886. „S T A H L  UND EISEN.* Nr. 4. 235

stehender Tabelle zusammengestellten, mit ver- 
schiedenen Eisen nach dieser Methode ausgefiihrten 
und mit genauen, auf nassem Wege geschehenen 
Schwefelbestimmungen coutrolirten Schwefelproben 
hei'vorgelit. Ich habe auch zu erinitteln gesucht, 
ob bei dieser Probirmethode Verunreinigungen 
des Eisens durch Kupfer oder Arsenik von Ein- 
flufs sind. Zu diesem Zweck habe ich aus 
den Samtnlungen der Bergakademie verschiedene 
kupfer- und arsenikhaltige Eisensorlen ausgewahlt, 
und aus der obenerwiihnten Tabelle ergiebt sich 
dann:

1. dafs in den Proben 2, 15 und 19 das 
Kupfer oline Einllufs gewesen ist, sowie

2. dafs yon den Proben 3 und 10 dasselbe 
wahrscheinlich auch in bezug auf den Arsenik

gesagt werden kann, denn der von Probe 8 ge- 
zeigte Unterschied in der Schwefelbestirnmung 
diirfte wohl, da Probe 3 mit ihrem geringen 
Schwefel- und liolien Arsenikgehalt keinen nennens- 
werthen Unterschied zeigt, durch andere Umstande 
bediugt gewesen sein.

Der Apparat kann in jeder beliebigen Grofse 
angefertigt werden. Hat man im allgemeinen 
liohere Schwefelgehalte ais 0,1 zu bestimmen, 
wie z. B. bei Koksijfen u. s. w., so w ill ich einen 
etwas grofseren Apparat ais den hier abgebildeten, 
dessen Kautschukring einen inneren Durchschnitt 
von 55 mm hat, befiirworten, denn sonst ist 
man, wenn die Farben nicht allzu stark ausfallen 
sollen, genothigt, zur Probe nur sehr kleine Ab- 
wSgungen zu nehmen.

Verscliiedene Eisonsorten,
dereń Schwefelgęhalt theils mittelst Wiborghs eolori- 
metrischer Methode, theils auf nassem Wege mil 

Ghlorbaryura bestimmt worden ist.

Schwefel- 
gehalt, 

mitt. Wiborghs 
Methode best.

%

Sehwefelgehall, bestimmt auf dem 
nasson Wege^mit Cldorbaryum

Schwefel
%

Ausfiihrender
Chemiker

1 Weifses Holzkohlen-Roheison..................................... 0,005 0,005 Dr. A. Tamni.
2 Spiegeleisen von Siegen; das Eisen enthieltO.Oó %  Kupfer 0,005 0,006 J. Wiborgh.
3 Stabeisen, 0,076 %  Arsenik enthaltend....................... 0,007 0,008 J. Lagerwall.
4 Luppeneisen................................................................ 0,0075 0,005 A. Tamm.
5 Graues Holzkohlen-Roheisen..................................... 0,0075 0,005
.6 Weifses Holzkohlen-Roheisen..................................... 0,012 0.01 J. Wiborgh.
V Luppeneisen................................................................ 0,012 0.014
8 Getempertes G u fse iscn .............................................. 0,015 0,013 N. Lagerfett.
y Halbirtes Holzkohlen-Roheison................................ 0,018 0,018 J. Wiborgh.

10 Weifses Roheisen, 0,071 %  Arsenik enthaltend . , . 0,02 0,025 J. Lagerwall.
tt Halbirtes Holzkohlen-Roheison................................ 0,02 0,02 J. Wiborgh.
12 Getempertes G u fse ise n .............................................. 0,023 0,024 E. Zweigbergk.
13 Weifses Holzkohlen-Roheisen..................................... 0,023 0,024 J. Lagerwall.
14 0,025 0,022 A. Tamm.
lu
16 Mit Kupfer zum Gufs vonKanonen zusammengeschmol-

0,028 0,029 J. Wiborgh.

zenes Roheisen, 1,55 %  Cu enthaltend . . . . . 0,039 0,038
17 M artine isen ................................................................ 0,04 0,037
18 0,05 0,047
iy Weifses Holzkohlen-Roheisen, 0,015 %  Cu enthaltend 0,06 0,061
20 Stahl ......................................................................... 0,07 0,068
21 M artin e isen ................................................................ 0,1 0,093
22 Graues R o h e is e n ....................................................... 0,135 0,134 J. Lagerwall.
23 Kanonen-Roheisen....................................................... 0,15 0,145 J, Wiborgh.
24 Weifses Roheisen von Hordo, 1,88 %  Phosphor enth. 0,21 0,19 Atjuilon.
2b Getempertes G u fse isen ............................................. 0,35 0,34 J. Jungner.
26 Weifses Koks-Roheiseu.............................................. 0,45 0,46 J. Wiborgh.
2/ 0,7 0,66 P. G. Linder.

IV.. 3
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UeTber ScliieiieiiYerbinduiigen und die Dauer der Stalilscliienen.
Von Christer Peter Sandberg.

Aus einer Reihe von Aufsatzen, welche die 
Zeitschrift »The Railroad Gazette* im Laufe des 
Jahres 1885 yeroffentlichte, ging henror, dafs die 
nordąmenj anischen Eisenbalinen mit zwei UebcI- 
standen zu fcumpfen haben, dafs sie namlich
vielfach unter Lasclienbriichen zu leiden haben 
und dafs sie mit den auf ihren Strecken verlegten 
Stalilscliienen in bezug auf Verschleifs vie]e 
scldeclite Erfalirungen maelien. Diese Erschei- 
nurigen boten dem bekannten Givil - Ingenieur 
und Abnabme - Gontrolleur fiir Eisenbahnmaterial 
G. P. Sand berg  in London Anlafs, iiber beide 
Fragen der In s titu tio n  of C iv il- En g in ee rs
eine Abhandlung vorzulegen, dereń wesentlichen 
Inhalt w ir naebstehend im Einverstandnifs sowold 
mit dem Yerfasser wie mit dem Secretar der 
genannten Vereinigung wiedergeben.

I. Schienenverbindungen.
E in le itu n g . Bei den Briichen der Winkel- 

lascben fiillt am meisten auf, dafs der Rifs nicht
durch eines der Bolzenlocher zu gehen pflegt,
sondern in der Mitte, wo der Scbienenstofs liegt, 
und zwar nicht an der unleren, sondern an der 
oberen Kante der Lasche ansetzt. Es scheint dies 
darauf hinzudeuten, dafs eine der Stofsscliwellen 
gesunken war und infolgedessen die Oberkante 
der Lasche durch Zug statt durch Druck bean- 
sprucht wurde. Zur Abhiilfe haben einige 
Eisenbalm-Yerwaltungen die Winkellaschen iiber 
1100 ram lang gemacht, so dafs dieselben iiber 
drei Schwellen laufen, von denen eine unmittelbar 
unler den Stofs gelegt wird; hierdurch ist der 
Stofs gleichzeitig ein schwebender ais auch unter- 
stiilzter. Schienen und Schienenverlaschungen 
bilden in Verbindung mit der Abnahme von 
grofsen Lieferungen fiir Amerika eine Specialitat 
yon Sandberg, ebenso die Aufsicht uber die Ab- 
nulzung von Schienen und Schienenverlaschungen 
auf europfiischen Eisenbahneń. Die Schienen, 
welche sich in Amerika ais schlecht erwiesen 
haben, sind hauptsachlich ebendaselbst erzeugt 
worden, wahrend die Laschen ausschliefslich 
amerikanisches Erzeugnifs sind.

Die naehfolgenden Bemerkungen bezieben sich 
nur auf in Europa gemachte Beobachtungen; sie 
werden aber zu einer Erklarung der in Amerika 
aufgetretenen Ersćbeinungen beitragen und gleich
zeitig den europaischen Eisenbalm-Yerwaltungen zur 
Warnung und Vermeidung ahnlicher Fehler dienen.

A e lte re  Sch ien en  verlascbungen . Ais der 
Yerfasser die gewóhnliche alte Lasche ais zu 
schwach befand, weniger infolge von Brucli ais 
weil die Schienenenden plattgedriickt wurden, 
begann er im Jahre 1865 eine grofse Anzahl

yon Versuchen auszufuhren, um die Steifigkeit 
der Verlaschungen mit derjenigen der Schienen 
selbst zu vergleichen. Die Ergebnisse sind zu
finden in der Ausgabe des Iron and Steel Inst.
vom November 1875 und an dereń Zeitschriften.

Um die Schienenverbindung zu verstiirken, 
yerfiel man zunachst darauf, die birnenartige 
Form des Schienenkopfes zu beseitigen, um eine 
umkehrbare Lasche mit geringerem Neigungs- 
winkel zu erhalten; man bezweckte hierdurch 
die Bolzen zu entlasten und eine Losung der- 

I selben zu yermeiden. In der ersten Reihe von 
i Normalprofden, dereń Ver-

ofTentlichung 1870 erfolgte, 
war dieser W inkel auf 22 0 
festgesetzt. Da sich aber 
hęrausstellte, dafs die Wal- 

I zung bei diesem Winkel
| schwierig war, so wurde er
| in der zweiten Reihe von

Normalprofilen (im Jahre 
1878) auf 3 0 ° erboht. Das 
alte Profil wurde mit dem 
doppelten Winkel, namlich 
600 hergestellt. Nach diesem Normalprofd von 
Sandberg sind mehrere MillionenTonnen Schienen, 
meistens von 24,8 bis 27,8 kg pro Meter, ge- 
walzt worden, von denen der grofste Theil nach 
Amerika gegangen ist.

Das Nachste war sodami, die Einlassungen 
in den Schienen, abgesehen yon den Kanten an 
den Enden, zu unterlassen und die Bolzenlocher 
zu bohren statt auszustofsen.

Um jene Zeit wurde ais Folgę des Plattge- 
di-ucktwerdens der Schienenenden der sclnvebende 
an Stelle des unterstiitzten Stofses eingefiihrt. 
Obgleicli der Verfasser dieses Mittel nicht befur- 
w’ortete, konnte man sich darnals nicht anders 
helfen, und ais der schwebende Stofs allgemein 
eingefiihrt wurde, schlofs er sich den Bemiihun- 
gen an, welche durch die Yerwendung von 
stiirkeren Laschen die Herbeifuhrung einer 
gleichen Steifigkeit an der Stofsstelle wie bei 
der Schiene selbst bezweckten.

N euere Sch ien en ve rla sch u n g en . Man 
hatte bald gefunden, dafs unter Einhaltung des 
allgemein iiblichen Abstandes der Unterlagen die 
gewohnlichen Laschen durchsclmittlich nicht mehr 
ais ein Drittel der Belastung trugen, welche die 
Schienen zu tragen vermogen ohne bleibende 
Durclibiegung anzunehmen. Man erproble daher 
verschiedene Laschenformen, um diejenige heraus- 
zuiinden, welche die grofste Steifigkeit besitzt, 
und wahlte aus der mannichfaltigen Sammlung 
zwei bestimmte Constructionen aus. Die eine
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derselben (sielie Fig. 3), die sogenanntc Winkel- 
lasche reicht nicht unterhalb der Schienenunter- 
kante, dehnt sich aber liorizonlal zur Seite aus, 
so dafs sie durch Hakeunagel mit den Schwellen 
verbunden werden kann und eine Verschiebung 
der Schienen in der Langsrichtung vei'hindert.

Fig. 3.

Bei der zweiten Construction reicht die Lasche 
um 2 bis 3 Zoll unterhalb der Schienenbasis und 
verhindert dadurch eine Langsverschiebung der 
Sehiene, dafs ihre Enden zwischen den Schwellen 
eingeklemint sind (sielie Fig. 4). Bei beiden 
konnen die Schienen ohne Einlassungen bleiben.

Im Jahre 1876 veranlafste der Vcrfasser bei der 
schwedischen Staatseisenbahn-Yerwaltung die Vor- 
nahme von vergleichendenVersucben beiderLaschen- 
constructionen fiir das schwedische Schienenprofi! 
(siehe Fig. 1) in hinreichend grofsem Mafslabe, um 
lestzustellen, welche derselben sich besser bewahrte, 

Die damals daselbst in Gebrauch befmdliche ge- 
■wohnliche alte Lasche hatte sowohl mit wie ohne 
Unterstiitzung des Stofses zur Folgę gehabt, 
dafs die Schienenenden plattgedrtickt wurden. 
lange bevor die Schienen selbst verschlissen 
waren, so dafs damals viele Tausende Tonnen 
aufgenomnien, an jedem Ende um einen Fufs 
verktirzt und mit neuen Bolzenlóehern verseben 
werden mufsten, um durch zweite Verlegung 
die volle Ausnutzung der Schienen zu erzielen. 
Die genannle Eisenbahn-Verwaltung kam dem 

Yorschlage dadurch nach, dafs sic nicht nur 1000 
Paar Laschen von jeder der beiden Gonstructionen 
bestellte, sondern gleichzeitig noch eine dritte, 
von ilirem Oheringenieur Elwort.h angegebene 
Form milprobirte. Letztere (siehe Fig. 2) bestand 
aus den gewSbnlichen alten Laschen in Yerbindung 

mit einer cisernen Unterlagsplatle mit 
umgebogenen Kanten.

Da bei einem so ausgedehnten 
Eisenbalnmelz wie dem des schwe
dischen Staates eine plotzliche Aus- 
wechselung der Laschen mit hohen 
Kosten verbunden gewesen ware, so 
verfiel man darauf, den Ersalz all- 
mahlich vorzuuehmen, indem man 
zuerst nur eine neue Lasche und 
zwar an der Aufsenseite anbrachte. 
Man maehte in dieser Richtung einige 
Yersuche, indem man die iu Fig. 4 
und 5 angegebene Laschenformen 
einseitig anwandle. Die Ergcbnisse 
dieser Yersuche sind in der nach-
folgenden, bisher noch iinvcroffent- 
licht gebliebenen Tabelle mitgetheilt. 
San d b erg  kann aus eigener An- 
schauung bezeugen, dafs die Yer
suche vo!Jkommen unparteiisch ,vor- 
genornmen worden sind.

J a li r , E lw o r t h s
S c h ie n e n -

Laschen mit in der Horizontale fortgcsetztcm 
W inkel (Fig. 5).

Unterhalb der Schicnenkante fortgesetzto 
Lasche  (Fig. 4).

in  w e lc h e m  d ie  S c h ie n e n  

w eg en  p la ltg e d r f lć k te r  
E n d e n  a u fg e n o m m e n  

w e rd e n  m u fs te n .

Yerlasuhung 
m it  

U titS r lag ś-  
platte 

(s. F ig .  2).

Zu beiden  
S e iten  d e r  

Scliiene.

Au f  d e r  au fsern  
.Seite eine 

gew ohnlichc 
1 .asehe, a u f  de r 

in n e ren  eine 
W inkfelłasche,

A uf de r in n e rn  
S eite  eine 

gow ohnliche 
Lasche, a u f  de r 

iiu fse ru  eine 
W inkellasche .

Zu beiden  
S eiten  de r 

Seh iene.

A uf d e r  SnfsernIA uf d e r  i u n e r  n 
S e ite  eine j S eite  eine 

gew fthnliehe, | gew Jihnliehe, 
au f  d e r innern jau f d e r  flufaern 
ein« n ac h u n te ri eine n ac h  un ten  

fa rtg c se lz te  } fo rtg e se tz te  
L asche. f Lasche,

",n »;o «/o o/o % ■ "/o
1879 0,8 1.6 3,2 2,4 1,6 1,6 3,2
1880 2,0 4.8 7.2 11,2 11,2 16,0

4,8
11,2

1881 3,6 8,0 0,6 16,0 4.8 8,0
Summa aus dem Veraciiieirs vuu 
.lahreii. Dic Zahl der Sćłiieiien 
init plattgcdrllekten Enden be- * 14,4 20,0 29,0 17,6 22,4 22,4
irug m o.,, von der (ięsammtzahi 

der veriegion Schienen ftllligSI
D ie  v o rs te h e n d  a n g e g e b e n e n  7 y e r s c h ic d e n c i i  S e h ie n e n v e r la s c h u n g e n  w u rd e n  im  J a h r e  1876 v e r le g L
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Aus der Zusammenstellung ist ersicbtlich, 
dafs die Construction von Elwortli (Fig. 2) die 
geringste Anzahl plattgedriickter Scliienenenden 
ergab, dann kommt dio Lasche mit in der Hori- 
zontale (Fig. 5) liegendem Winkel und danach 
dic Lasche Fig. 4; ferner geht aus der Tabelle 
hervor, dafs die alte Lascbc, hier in Yerbindung 
mit den zwei erstgenannten Constructionen, sicb 
am schlechtesten bewahrte. Trotzdem aber dic 
alten Laschen unter Zuhiilfenahme von Unterlags- 
platten das beste Ergebnifs zeigtcn, indem bei 
dieser Construction am wcnigslen plaUgedriickte 
Schienenenden und 
gesunkene Schienen- 
stofscYorkamen, bielt 
man ihre Einfuhrung 
fiir zu theuer.

Obglcich die La
sche (Fig. 4) dic 
steifste Verbindung 
ergab, indem dieselbe 
Ihatsachlich ebenso 
stark wie die Schiene 
selbst ist, war die
selbe bei den Bahn- 
arbcitern sehr wenig 
beliebt, infolgc des 
strengen Winters in 
Schweden, der die 
Eisenbahnen ein hal- 
bes Jahr lang mit 
Schnee und Eis be- 
deckt.

Die beiderseitig 
angewandtc Winkel- 
lasche (Fig. 5) er- 
freute sich dagegen 
der Gunst der A r
beiter, trotzdem aber 
ist aus Sparsamkeits- 
griinden die Aus- 
wechslung nur all- 
mahlich vor sich 
gegangen, indem an 
der Aufsenseite eine 
Winkellasche und an 
der Innenseite eine 
alte Lasche genom- 
men wurde. Dies ist nach und nach durchge- 
fiihrt worden, so dafs die schwedischen Staats- 
bahnen im ganzen jetzt etwa 3200 km Geleise 
mit dieser Construction durchgefuhrt haben. Zu- 
kunftig sollen aber, sobald die alten Laschen 
aufgebrauęht sind, zu beiden Seiten des Schienen- 
stofses Winkellaschen in Anwendung kommen, 
wahrend die eisernen Schienon durch solche aus 
Stahl ersctzt werden.

Bei den schwedischen Piivateisenbahn-Unter- 
nehmungen sind die Geleise theils mit einer 
Winkel- und einer gewolmlichen Lasche, theils

mit zwei Winkellaschen gelegt. Bis zur heutigen 
Zeit ist der Erfolg ein zufricdenstcllender.

In Danemark ging im Jahre 187(5 die Sjelland 
Staals-Eisenbahn auf den Vorschlag Sandbergs ein 
und wandte auf der Strecke Korsor-Kopenhagen 
Winkellaschen zu beiden Seiten des Stofses an ; 
jetzt ist die ganze Linie in dieser Art gelegt. 
Dic Erfahrungen, welchc man in Danemark ge- 
macht hat, sind ebenfalls befriedigend, denn es 
sind weder Laschen gebrochen, noch Senkungen 
oder Verschiebungen der Schienen vorgekommen. 

In Deutschland sind Winkellaschen lange in 
Gebrauch gewesen, 
sowohl fiir Iiolz- 
Schwellen- ais auch 
fiir eisernen Ober- 
bau. Ihr Querschnitt 
weicht aber von dem 
Sandbergs ab. Letz- 
terer lafst die Lasche 
auf der oberen Flachę 
desSchienenfufses in 
der ganzen B rei te 
aufliegen (s. Fig. 5), 
wahrend bei der deut
schen Construction 
(Fig. 3) die Beriih- 
rungzwischeriLasche 
und Schienen fufs in 
derselben Weise wie 
zwischen Lasche und 
Schienenkopf statt- 
(indet, so dafs nach 
Sandbergs Meinung 
bei letztererdieWahr- 
scheinlichkeit, dafs 
die Bolzen sich nicht 
lockern, eine gerin- 
gere ist, obgleich die
selben von oben und 
unten gleich stark 
beansprucht sind. 
Wenn die Vorziige 
des einen oder an
dern Systems nach 
der Anzahl der locker 
gewordenen Yerla- 
schungen beurtheilt 

werden, so liiilt Sandberg die skąndinavische 
Construction fiir die entschieden beste.

Auf der Antwerpener Ausstellung vom Jahre 
1885 liatte Sandberg die Laschenverbindungcn 
fiir Schienen von 24,8 und 31,25 kg pro Motor 
Gewieht, letztere mit 66 cm langen Laschen fur 
Danemark, ausgostellt, iiber welche sich der Be
richt der belgischen Staatsbahnen giinstig aus- 
sprach. Bisher haben die Winkellaschen in Europa 
keine Anzeichen eines solchen Mifscrfolges ge- 
zeigt, wic er von Amerika gemeldet wird; sic 
sind vielmehr seit Beginn ihrer allgemeinen Ein-



Festigkeit der Schie
nen auf zwei Drittel y ..........S
im Vergleich mit dcm j m
einen Drittel, welches i M
die alteVerlaschungs- Ł
methode gewahrte, i* [~"1| 
ais entschiedener i 

Fortscliritt bezcich- \ 
net werden. Dic 
breite Grundflachc, 
welche sie den Stofs- 
schwellen hieten, und die yier 
Haken, welche die Geleisc- 
offnung in richtiger Weite er- 
hallcn, gewahreh ehenfalls Vor- 
ztige, welche ihre Beliebtheit 
gesteigert haben.

Aufeinigen deutschen Eisen- 
bahnlinien ist die Lasche Fig. 4 
mit noch besserem Erfolgc ais 
die Lasche Fig. 3 eingefuhrt 
worden, soweit dic Festigkeit 
in Betracht kommt, denn die
selbe besitzt wohl eine ebenso 
grofse Festigkeit wie dieSchiene 
selbst.’

forlgesetzten Laschcn
...... y  mit schwebcndem

I Stofs, welcher sich 
§§flf$ i fiir diesen Schienen* 

qncrschnilt besser ais 
JP |||| fur den der Stuhl-

.1- schienen cignct,
meistens angewandt. 
Die Laschen sind 
406 bis 457 mm lang 
und wiegen 13 bis

18 kg; keine andere Schienen- 
verbindung hat sich besser 

. ais diese bewąhrt, cs kann
kauin eine, gesunkene Stofsstelle 
gefunden werden und nirgend- 
wo, meint Sandberg, reist man 
schnoller und besser ais in

W iSm m w M  EngIand-D ie  H e rs te llu n g  d er 
i i i  P  L a s c h e n . Dieselbe wird,

U  I  'p v  gleichviel oh das Materiał Eisen
^ Ijip1' • ■ °der Stahl ist, dem freien

- l t s il ili W illen der Fabricanten liber- 
lassen. Im allgemeinen werden 
sie warm durchstofsen, in einer 
Presse gerichtct und ihre Enden 

durch eine Sclirnirgel- 
^ | P  * _ scheibe von dem von der

;J Stige zuruckgebliebenen
Grat befreit. In einzcl- 

L^tp - — nen Fallen werden sie 
auch auf Scheeren zer- 
sebnitten. Zur Abnahme 
von Winkellaschen hat 
Sandberg einen Błock 
von‘ dem gleichen Quer- 

^ {S |®  schnitte wie die Schiene
r/>; (Os-, eingefuhrt, welcher vier,

___ II f i|G K;p [y|~! den Bolzen eńtsprechende
pV-r . — --tu Diibeln besitzt. Wenn die

L Lasche behufs Fcststcl-
^ U , lung der Genauigkeit vom
f/K- Ouerschnitt und der Bol-

f zetilocher auf den Błock 
gelegt wird, so werden 

?v zwei an demsclben be-
findliche Gelenke umge- 

schlagen, die mit den Lochem oder Scliłitzen fiir 
die Hakennagel enlsprochcnden Dubeln versehen 
sind, um dcrgestalt auch festzustellen, ob die-. 
selben im Yerhałtnifs zu den Bołzenlochcrn an der 
richligen Stelle sich befinden. Es ist dies eine 
grofse Yerbesserung; es kostet nur den Lohn

,JeA.jd

Fig. S.

In Frankreich werden ebenfalls Fufsschiencn 
gebraucht, dieselben sind aber im allgemeinen 
schwerer ais die in Deutschland, sie wiegen namlich 
34,7 bis 39,7 kg pro Meter; daselbst werden ałlge- 
mein die gewohnlichen allen Laschen genommen, 
wobei die Stofse auf Schwellen gelegt werden und
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fiihrung, d. h. seit 10 Jahren, durchweg ais eine 
Verbesserung im Vcrgleich mit den alten Laschen 
betrachlet worden. Sie bieten alłerdings nur 
zwei Drittel der Festigkeit der Schienen selbst, 
so dafs die Stofssehwelleri ab und zu gehoben 
werden mussen, cs kann aber die Erholning der

fiir gute Unterstopfung (hfiufig Stein) gesorgt wird. 
Es ist dies nąturlich eine gute Beibiilfe, um dic 
Stofse vor etwaigem Nachgehen zu bewahren.

In England werden doppelkopfige oder ein- 
seilige Stuhlschienen (letztere nicht umwendbar) 
mit gufseisernen Stiihlen und den nach unlcrhalb
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fiir einen gewohnlichen Arbeitcr, um jecie Laschc 
aufzulegen und sich einer genauen Arbeit der
selben zu verge\vissern.

Naturlich schwacht ein vierkantiges Bolzen- 
locb die Lasche mehr ais ein rundes; nicbłs- 
destoweniger hat Sandberg, weil keine Mangel 
dadurcb auftraten, ncuerdings viereckige Locber 
fiir beide Seiten gewahlt und das Ilakennagelloch 
am einen Ende 25 mm und am andern 50 mm 
vom Rande angebracht. Nach dieser Methode 
hergestellle Laschen haben den Vortheil, fiir dic 
eine wie fiir dic andere Seite viJllig gleich zu 
sein, so dafs der Fabrikant zum Durchstofsen 
nur einer Matrizc bedarf und der Eisenbalm- 
Bauineister die Laschen nicht paarweise aufzu- 
bewahren braucht; das Hakenloch kommt dabei 
um 50 mm aus der Mi tle, so dafs dic Schwellen 
nicht zcrspleirst werden. Wenn dic Laschen aus 
Stahl gemacht und kalt durchstofsen werden, so 
miissen sie ausgegliiht werden, um dic bei letz- 
terer Manipulation verloren gegangene Festigkeit 
wieder zu gewinnen.

Dic Zeichnung Fig. 5 stellt die neueste Con- 
struction einer vollstandigen Laschenverbindung 
fiir leichte Geleisc dar; dieselbe wird auch fur 
schwerero Schienen angewendet, doch wird dann 
dic Lasche etwas liinger, etwa 610 bis 710 mm 
genommen. In der dargestellten Weise werden 
dic Winkellaschen in Europa hergestellt und an
gewendet; von Klagen iiber Bruch derselben hal 
der Verfasser von kciner Seite geliort. Dic Fig. 
6 und 7 (welche von John Frilz, Bethlehem- 
Stahlwerke in Pa. herstammen) zeigen die Gon- 
struction der Laschen von einigen der besten 
Eisenbahn-Gesellschaften in Amcrika. Aus den 
Angaben geht hcrvor, dafs dieselben stiirker ais 
die in Schweden cingefuhrlen sind, jedenfalls ist 
an denselben mehr Materiał. Der Unterschied 
zwischen den arncrikanischen und schwcdischen 
Lascbcn besteht darin, dafs erslere olfene Schlitze, 
letztere Locber fiir die Hakennagel haben. Es 
ist dies aber kein Grund, weshalb auf den 
arnerikanischen Linien die Laschen nach Tausen- 
den zu Bruclic geben, wie dies die »Railroad 
Gazelte« 1885 in zahlreichen Aufsatzen angab.

Wahrend der letztverflossenen 0 Monate sind 
iiber diese unerfreuliche Erscheinung viele Er- 
klarungen in der »Railroad Gazette« verdffent!icht 
worden, die aber alle keinen hinreichenden Auf 
schlufs geben; man ging sogar so weit, die Be- 
hauptung aufzustellen, dafs man mit Seitenlaschen 
uberhaupt kein vollkommenes Geleise herstellen 
konne, und befurwortete Unterlagsplatten, die 
sogenaimle »Fisher«-Vcirbinduug (siehe Fig. 8).

Ais im Jahre 1873 Sohienenbriiche vie!fach 
an den damals durchstofsenen Bolzenlochern 
eintraten und die Schienen selbst viel barter ais 
jetzt genommen wurden, liielt Sandberg diese 
Yerbindung (Fig, 8) fiir aussichlsreich; ais es

dann gelang, die Ursache zu dieser Art von 
Briichen dadurch zu beseitigen, dafs man die 
LiiOher bohrte, schien die Fishersche Gonstruction 
unbeachtet bleiben zu sollen, bis sie vor kurzem 
in Amerika wieder auftauchte. Sandberg hat in 
seiner langen Praxis nur im Jahre 1882 eine 
fiir Savannah bestimmte Scbienenlieferung von 
15000 t abgenommen, welche mit der Fisherschen 
Verbindung vcrsehen wurde. Es bedarf wohl 
kauin der Erwahnung, dafs bei dieser Yerbindung 
die Schienenkopfe vollkommcn rechtwinklig und 
das Profil ganz genau und die Locber fiir die 
Winkelbolzen an der richtigeń Stelle sitzen miissen.

A llg em e in e  Bem erkungen. Die SchafTung 
eines Schienenstranges von durebweg gleicher 
Starkę und Steifigkeit ist wegen des dureh die 
verschiedenc Temperatur im Sommer und W inter 
bervorgerufenen Temperaturunterschicdes keine 
leichte Aufgabe. Es setzt dies eine Yerbindung 
voraus, welche etwa eineri halben Zoll Zwńschcn- 
raum zwischen den Scbienenenden und einen 
vollstandigen Schlufs derselben gestatten und 
doch von gleicher Steifigkeit wie die laufende 
Scliiene sein mufs. Wenn diese Bedingungen 
erfiillt werden, so ist doch unyermeidlicb, dafs 
dic Schienen an den anfsersten Enden platt- 
gedruckt werden, wenigstens bei einer schwachen 
Schiene aus weiehem Materiał. Um dies nach- 
zuweisen, wurde auf der schwcdischen Staalsbahn 
inmitten einiger Stahlschienen ein Einschnitt in 
den Kopf von 1/a Zoll Tiefe und */i bis '/2 Zoll 
Breite gemacht; nach mehrjiihriger Benutzung 
waren die Kanten in dem Kopfe gerade so platt- 
gedruckt, wic dies bei den Kanten an den Schienen- 
slofsen einzutreten pfiegt. Es liegt dies eben 
daran, dafs den Moleculen an der Kopfseite die 
Unlerstiitzung feblt und infolgedessen dieselben 
um so mehr geneigt sind nachzugeben, je weicher 
das Materiał ist. Zur Verhiitung plattgedriickter 
Kiipfc an den Schicnenenden werden bisweilen 
die Kanten abgefeilt; es ist jedoch einlhartcs 
Metali und ein starker Kopf notlnvendig, wenn 
derselbe an den Scbienenenden nicht aus seinem 
Profil gequetscht werdcn soli.

Bei den Stahlschienen tritt die Erscheinung 
weniger schli mm ais bei schweifseisernen Schienen 
auf, bei welcli letzteren dureh die unvollkommene 
Schweifsung die Enden das Aussehen eines Besens 
cihalten. Da die Winkellaschen in Schweden und 
Datiemark nud anderen Laiidern iu ausgedehnter 
Weise eingefiihrt sind, so werden die aus Amerika 
herstammenden Nachrichten voii den haufigen 
Briichen derselben auch auf dieser Seite des Atlan- 
tischen Oceans Unruhe erregen; sollte im Laufe der 
Zeiten dieselbe triibe Erfahrung sich einstellen, 
so wiirde der Verfasser ais Erster behufs Er- 
latigung grofserer Sicherheit die von Fisher oder 
irgend weichen Anderen vorgeschlagenen Ver- 
bindungen in unparteiischer Weise befiirworteu.

(Schlufs folgt.)
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Holzkolile mul Koks im Hocliofeiibetrieb.

Die inzwischen erschienenen Arbeiten der Hcrren 
Dr. Thorner und Jantzen veranlassen mieli, nocli- 
mals auf diesen Gegenstand zuriickzukommen, um 
meine, in dem vorigen Artikel mitgelheille Ansicht 
zu vertheidigen.

Zuerst mochte ich bemerken, dafs cs doch 
wohl eine nicht anzuzweifelnde Thatsache ist, dafs 
man in Holzkohlenofen bis jetzt in bezug auf 
Brennmaterialverbrauch bedeutend gunstjgere Re- 
suHale erzielt ais in Koksbochofen. F iir den 
Betrieb auf weifses Roheisen hat Herr Belani dies 
im vorigen Heft dieser Zeitschrift schon nachge- 
wiesen, aber auch fiir graues Roheisen ist dasselbe 
der F a li; so produciren z. B. die schwedischen 
Holzkohlenofen eine Tonne graues Eisen mit 800 
kg Holzkohle bei Windlemperaturen, die, soviel 
ich weifs, 400° nicht iiberschreiten, wahrend die 
mil sehr reichem Molier arbeitenden amerikanischen 
Koksbochofen immer auf eine Tonne graues Roh
eisen noch 900 kg Koks brauchen bei einer 
Windtemperatur von .700°; wurden dieselben auch 
mit Wind von 400° arbeiten, so wiirden sie doch 
wenigslens 200 kg Koks mehr brauchen.

Worin ist dieser Unterschied begriindet? Dafs 
Holzkohle weil leichter verbrennlich ist ais Koks, 
bezweifelt gewifs Niemand ; dafs aberdiese leichtere 
Verbrennliehkeit die Ursache des Unlerschiedes 
ist, bestreite ich ganz entschieden.

Angenommen, von 2 Hochofen, die einen 
gleichen Gestelldurchmesser von 2 m haben, wird 
der eine mit Koks, der andere mit Holzkohle be- 
trieben. Wenn nun in jeden Ofen ein Wind- 
quanlum, genugend, um in 24 Stunden 30 t 
Kohlenstoff zu verbrennen, mit einer Temperatur 
von 300° eingeblasen wird, wie werden sich da 
die Temperaturen in den Gestelien beider Oefen 
verhalten? Ich meine, wenn bei beiden auf das
selbe Gewichl Kohlenstoff, dasselbe Quahlum Eisen 
und Schlacke kommt, dann mufs in beiden Oefen 
dieselbe Temperatur herrschen.

Die Temperatur liangl ab von der entwiekelten 
Warnie und von der verbrauchten Warnie, Bei dem 
angenommenen Windąuantum wird wohl Niemand 
bezweifeln, dafs in beiden Fallen genugend Kohlen- 
slolf im Gestell ist, um dem Wind sofort seinen 
Sauerstoff zu entziehen, es wird deshalb in beiden 
Fallen dasselbe Warmecjuantum entwickelt, wah- 
rend auch der W ind dasselbe Warnieąuantum 
mitbringt. Diese entwickelte Warme dient zur 
Temperaturerhohung von genau demselben Quan- 
tum Gasen, Eisen, Schlacke und Brennmaterial, 
denn wenn auch in jedein Cubikmeter Geslellraum

des Kokshochofens das dreifache Gewichl an Eisen, 
Schlacke und Brennmaterial enthalten isl, dann 
ist dafiir die Geschwindigkeit der Bewegung der 
Beschickungssaule im Holzkohlenofen eine drei- 
facli grofsere: in demselben Raum wird in der 
Zeiteinheit bei beiden Oefen dasselbe Quantum 
Warme entwickelt, dasselbe Quantum Gase, Eisen, 
Schlacke und Brennmaterial erhitzt und die Tem
peratur mufs deshalb dieselbe sein; nur wenn 
der calorische EITect eines Kilogramms Kolilen- 
stoff in Koks grofser ist ais der eines Kilogramms 
Kohlenstoff in der Holzkohle, wird zu Gunsten des 
Koks ein geringer Unterschied da sein.

Nun isl die Oberflache, welche die Holzkohle dem 
Windę bielet, bedeutend grofser ais die des Koks, 
man kommt deshalb zu der Frage: wenn in dem
selben Gestell taglich GO t Holzkohle verbrannt 
werden, wie wird sich da die Temperatur im 
Yergleich zu fruher yerhajten? In diesem Fali 
wird in der Zeiteinheit das doppelte Quantum 
Wiirme entwickelt! es mufs aber auch das doppelte 
Quantum Eisen, Gase, Schlacke und Holzkohle 
erhitzt werden, eine Ursache zu einem Temperalur- 
unterschied gegen fruher liegt nur darin, dafs die 
Abkiihhmg des Gestells durch Kiihlwaśser und 
Ausstrahlung nicht auch auf das Doppelte steigen 
w ird; diese Teniperalurzunahme kann nicht er- 
beblich sein, weil die Abkiihlung iiberhaupl im 
Verhaltnifs zu der entw'ickellen Warme nicht er- 
heblich ist.

In der Praxis wird aber in der Regel pro 
Quadratmeler Gestellquersclmitt nicht mehr Holz
kohle ais Koks verbrannt, es geschieht luiufig 
das Umgekehrte; so verbrennen z. B.die sleierischen 
Holzkohlenofen in 24 Stunden etwa 30 t Holz
kohle bei 2 m Gestelldurchmesser und einer 
Windtemperatur von 300°, hier auf der Union 
verbrennen w ir in einem Gestelle yon 2 m Durch; 
messer taglich 70 t Koks, wahrend fruher zu 
Georgs-Marien-Hiitte in einem Gestelle von der
selben Weite taglich 100 t Koks verbrannt wurden, 
beides bei einer Windtemperatur von 400°. Hier 
ist deshalb der Vortheil wieder auf Seiten des 
Koks, wahrend der geringe Unterschied von 100° 
in der Windtemperatur doch wohl nicht ausreicht, 
um eine Steigerung der Yerbrennlichkeit auf das 
Dreifache zu erklaren. Ich behauple deshalb: die 
Erfahrung lehrt, dafs der Koks, wie er gewohnlieh 
gebraucht wird, bei Windtemperaturen, wie sie 
auch in Holzkohlenhoehofen ublich sind, so leicht 
verbrennlich ist, dafs man dasselbe Quaritum des
selben pro Quadratmeter Geslelląuerschnilt ver-
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brenneri kann, welches im Maximum an Holzkohle 
pro Quadratmeter Gestellweite verbrannt wird; 
und ist aus diesem Grundę der Einflufs der leich- 
leren Verbrennlichkeit der Holzkohle auf denHoch- 
ofenbetrieb nicht von grofser Bedeutung.

Bei Holzkohlenofen wird allerdings im Gestell 
mit geringerer Temperatur gearbeitet ais bei Koks
hochofen, man kann auf dasselbe Quantum Brenn- 
material mehr Erz setzenund wird dadurch natiirlich 
die Temperatur niedriger; ich glaube, das ist nur 
deshalb moglich, weil das Erz durch die energischerc 
Einwirkung der Gase besser und namentlich gleich- 
mafsiger vorgewarmt und vorhereitet in dem Gestell 
ankommt.

Beim Kokshochofenbetrieb wird mit hoherer 
Windpressung gearbeitet, weshalb geschielit das? 
Docli wohl nur, weil die Beschickung im Koks
hochofen so dicht liegt, dafs man mit niedriger 
Pressung nicht genug W ind in den Ofen liinein- 
hlasen kann. Ich habe haufig Messungen der 
Gegenpressung im Gestell gemacht, mittelst eines 
durch die Schlackenform in den Ofen' gestecklen 
Rohrs und habe dabei gefunden , dafs bei nor- 
malem Betrieb in dem Gestell eines 17 m hohen 
Kokshochofens, der mit einer Windpressung von 
o lj-j Pfd. betrieben wurde, die Gegenpressung 
durchschnittlich 1 Pfd., in einem 20 m hohen 
Ofen, in dem mit 4 1/2 Pfd. Pressung hineinge- 
blasen wurde, die Gegenpressung durchschnittlich 
13/.i Pfd. betrug. Die Gegenpressung in Holz- 
kohlenófen kenne ich nicht, sie mufs aber weit 
geringer sein. Dasselbe Erzquantum nimmt im 
Holzkohlenofen einen weit grofseren Raum ein, 
die Beschickung liegt lockerer, so dafs die Gase 
leichter und mil weniger Reibung abziehen konnen, 
aufserdem findet bei Kokshochofen im unteren 
Theil der Rast ein Zusammenbacken der Brenn- 
materialstiicke durch schmelzende Erze und 
Schlacken statt, hierdurch wird namentlich 
bei sehr garem Gang leicht ein Dichtliegen 
und Hangen der Beschickungssaule verursacht, 
in Holzkohlenofen, dereń Brennmaterial pro 
Gewiehtseinheit einen dreifach grofseren Raum 
einnitnmt, wird das nicht so leicht slattfinden 
konnen; besonders auch deshalb, weil die Holz
kohle an sich fiir Gase leichter durchdring- 
lich ist.

Durch die hohere Pressung wird die Verbrennung 
des Koks befordert, sehr bedeutend ist aber ihr 
Einflufs nicht. Erstens sind in der dichteren 
Luft nach dem Mariotteschen Gesetz mehr Sauer- 
stofftheilchen in demselben Volumen enthalten, 
die Yerbrennung wird im Yerhaltnifs zu der ab- 
soluten Pressung im Gestell intensiver sein. 
Zweitens wird die Luftgescliwindigkeit bei hoherer 
Pressung grofser sein und dadurch die Luft an 
der Oberflache des Koks rascher erneuert werden. 
Die Luftgescliwindigkeit steigt mit der Pressung 
im yerhaltnifs zu der Quadratwurzel aus W ind
pressung weniger Gegenpressung im Gestell. Bei

der hoheren Gegenpressung im Gestell des Koks
hochofens wird in den meisten Fallen die Ge
schwindigkeit der Luft nicht ganz erheblich grofser 
sein ais im Holzkohlenhochofen. In den amerika- 
nisclien Kokshochofen, die sehr weite Gestelle 
haben, wird allerdings haufig mit sehr hoher 
Pressung geblasen, ich glaube, das geschielit nicht, 
um den Koks leichter verbrennlich zu machen, 
sondern nur um eine regelmafsige Vertheilung 
des Windes und infolgedessen der Hitze in 
dem weiten Gestell zu erżielen.

Herr Jantzen sucht die Ursache des Unter- 
schiedes in dem Brennmalerialverbrauch in der 
kiirzeren Durchsetzzeit der Holzkohlenofen, indem 
er von dem Grundsatz ausgeht, dafs eine kurze 
Durchsetzzeit der Erze die Yeranlassung zum 
giinstigen Arbeiten eines Hochofens sei, es scheint 
mir, dafs er dabei Ursache und Wirkung ver- 
wechselt. Ich glaube, je liinger das Erz 
in einem bestimmten Hochofen verweilt, desto 
besser wird es vorbereitet werden und desto 
gunstiger in bezug auf Brennmaterialverbrauch 
wird der Ofen arbeiten. Wenn aber in einem 
Ofen Gase und Erze regelmafsiger vertheilt sind 
ais in einem andern, dann wird der erste Ofen 
mit einer kiirzeren Durchsetzzeit auskommen, und 
diese kurzere Durchsetzzeit ist der Beweis des 
besseren Arbeitens des Ofens, nicht die Ursache 
desseiben. Es giebt keinen besseren Beweis fur 
die Richtigkeit meiner in dem vorigen Artikel 
mitgetheilten Ansichl ais die Thatsache, dafs Holz- 
kohlenofen mit einer Durchsetzzeit von 6 Stunden 
auskommen, wahrend Kokshochofen dereń 20 brau- 
clien; dieses heifstrnitanderen Wortenin denersteren 
wird das Erz in G Stunden ehenso gut Yorbereitet, 
ais in den letzteren in 20 Stunden. Die einzige 
Erklarung hierfur ist eben die, dafs die Gase im 
Holzkohlenhochofen Gelegenheit haben, energischer 
auf das Erz einzuwirken.

Herr Jantzen meint ferner, wenn man einen 
Kokshochofen so rascli treiben wollte wie einen 
Holzkohlenhochofen, so wiirde im Gestell des- 
selben zu viel Hitze entwickelt und fur diesen 
Ueberschufs an Hitze ware dort keine Verwen- 
dung, er stiege in die Reductionszorie und ver- 
ursaclie dort ein vorzeitiges Schmelzen der Be
schickung. Ware das richtig, so giibe es ein 
einfaches Mittel zur Abhulfe; man brauchte nur 
Koks mit hoherem Aschengehalt zu verwenden, 
dann wiirde weniger Hitze entwickelt und man 
konnie den Ofen rasclier treiben. Aufserdem 
ware es verkehrt, den W ind auf 700 0 zu er
hitzen, hierdurch wird eine direcle Steigerung der 
Temperatur im Gestell und infolgedessen in der 
Reductionszone verursacht, wahrend die Erfahrung 
lehrt, dafs man bei einer Windtemperatur von 
400° genug Koks verbrennen kann. Ich glaube, 
die hohere Temperatur im Gestell des Kokshoch
ofens ist nothwendig, weil das Erz unvollstan- 
diger und ungleichmafsiger Yorbereitet unten an-
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kommt ais im Holzkolilenhochofen, und wird 
diese hohere Temperatur in der Rast bald in
folge des Warmeverbrauches fur die directe Re- 
duction ausgeglichcn werden. Ein Hiiherriicken 
des Sclimelzpunktes am Oberfeuer hat man nicht 
zu befiirchten, wrenn die Gase und die Beschik- 
kung nicht zu ungleichmafsig im Ofen vertheilt 
sind; steigt bei regelmafsiger Vertheilung die 
Temperatur zu selir, so wird dadurch ein Ueber- 
gargang verursacht, der eine willkommene Veran- 
lassung zum Erhohen des Erzsatzes ist. Ich 
glaube, dafs Oberfeuer in allen Fallen nur durch 
eine ungleichmafsige Vertheilung der Beschickung 
und der Gase verursacht wird und w ill ich in 
folgendem yersuchen, die Entstehung desselben 
nachzuweisen.

Angenommen, ein Cylinder c (Fig. 1 und 2) 
sei gcfiillt mit locker liegenden festen Matę- 
rialien und werde von unten nach oben durch- 
stroint von einem hcifsen Gasstrom, der mit 
einer Temperatur von t ° eintritt; wenn nun der 
feste Inhalt des Cylinders sich langsam von oben

nach unten bewegl und der Gasstrom dabei 
noch, chemische Verandcrungen in dem festen 
Inhalt verursacht, dann wird eine Ausgleichung 
der Warnie stattfińderi und nach einiger Zeit ein 
Gleich gewichtszustand eintreten, wobei an jeder 
Stelle des Cylinders eine bestimmte Temperatur 
lierrscht. Das Gas wird, bis auf eine Temperatur 
von t j0 abgekiihlt, oben abziehen, wahrend die 
festen Materialien, bis auf t*0 yorgewarmt, unten 
austreten werden.

Bezeichnet man das pro Minutę eintretende 
Gasąuantum mit a, das pro Minutę eintretende 
Substanząuantnm mit b, die specifische Warme 
des Gases mit s, die specifische Warnie der 
Subsstanz mit sj, das Warmeąuaniuin, welches 
pro Gewichtseinheit feste Substanz zu chemisclien 

IV,6

Rcactionen verbraucbt wird, mit n, dann wird 
folgende Gleichung das Yerhaltnifs zwischen den 
Temperaturen ausdrucken:

as t =  as ti + bsi ta + bn.
Ist der Cylinder iioch genug, dann mufs eine 

yollstandige Ausgleiclumg der Warme staltfinden, 
ist das Gasąuantum vorwiegend, dann wird die 
feste Substanz bis auf die Gastemporatur yon t ° 
yorgewarmt, wahrend das Gas oben mit einer 
Temperatur von U 0 abgeht, die lioher ist ais die, 
womit die feste Substanz eintritt. W iegt umge- 
kehrt die feste Substanz vor, dann wird das 
Gas yollstandig bis auf o ° abgekiihlt, wenn dic 
Substanz mit o ° oben eintritt, wahrend letztere 
nur bis auf eine Temperatur von U 0 angewarmt 
wird, die niedriger ist ais t°. Fig. 1 und 2 
veranschaulichen die beiden Fiille. Im ersteren 
Fali ist

ast — lisit + asti + l»n
woraus

Im zweiten Fali
ast = . bsiti + bn

woraus

t» =  -j- x  — t -  4b si si

Die Temperatur, womit das Gas abgeht, wenn 
dasselbe vorwiegt, steigt und fallt mit dem Yer
haltnifs a zu b, ebenso die Temperatur, worauf die 
feste Substanz angewarmt wird, wenn sie vor- 
wiegend ist. Der Hochofen ist ein Cylinder wie 
der eben betrachtetc, nur mit dem Unterschied, 
dafs die beiden in Frage kommenden Strome 
nicht constant bleiben. Das Gasquantum nimmt 
von unten nach oben zu, das feste Substanz-
ąuantuni von oben nach unten ab. Ein  Yer-
gleich ist aber immerhin moglich, wenn man 
das unberiicksichtigt lafst.

Die Bewegung der festen Materialien im 
Hochofen ist langsam genug, um annahernd 
eine yollstandige Ausgleichung der Warme zu
ermoglichen (sie wird wohl in keinern Ofen 
an keiner Stelle 3 m pro Stunde iiberschrei- 
ten). In einem Hochofen, in dem Gas und
Beschickung yollstandig gleichmafsig vertheilt 
waren, mufste deslialb entweder der Fali Fig. 1 
oder Fali Fig. 2 eintreten: das heifst entweder 
das Erz wiirde yollstandig bis auf die Yerbren- 
nungstemperatur im Gestell yorgewarmt und die 
Gase gingen mit einem Ueberschufs an Warme 
ab; oder die Gase wiirdeu yollstandig abgekiihlt 
bis auf die Temperatur der Beschickung an der 
Gicht, wahrend das Erz nicht yollstandig bis auf 
die Yerbrennungstemperatur yorgewarmt wiirde.

Eine Yollstandig gleichmafsige Yertheilung 
"kann man aber in keinem Ofen erreichen: es 
werden immer lockere Stellen dort sein, wo 
weniger Erz und mehr Brennmaterial liegt, diese

4
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werden yorzugsweise von den Gasen aufgesucht 
werden, aufserdem ist die Erweiterung des Ofens 
in der Rast der richtigen Gasverlheilung hinder- 
lieh ; diese Unregelmafsigkeiten konnen um so 
leichter stattfinden, je grofser die Dimensionen 
des Ofens sind und je dichter dic Besehickung 
in demselben liegt. Man mufs sieli darum den 
Ofeninhalt in mehrere einzelne Saulen zerlegt 
denken, von denen jede ihr bestimmtes Erz-, 
Brennmaterial- und Gasquantum hat. Dort, wo 
das Gas vorwiegt, wird die Hitze in die Ilolie 
steigen, wahrend das grófsere Gasquantum noch 
Warme genug behiilt, um mit einer hohen Tem
peratur abzugehen; wo das Erz vorwiegt, wird 
allerdings das kleinere Gasąuantum vollstiindig 
abgekiihlt, das grófsere Erzquantum aber unge- 
niigend YorgewSrmt, und so kommt cs, dafs in 
einem Hochofen, worin dic Vertheilung sehr 
schlecht ist, das Gas mit einer hohen Durch- 
schniltstemperatur abgeht, wahrend das Erz mit 
einer viel zu niedrigen Durclischnittstemperatur 
unten ankonnnt: der Ofen hat Obcrfeuer und 
geht dabei unten kalt.

Man sieht daraus, von welcher Wichtigkeit 
es ist, fur eine regelmafsige Yertheilung der Bc- 
śchickung und der Gase Sorge zu trageu, cs 
scheint mir deshalb zweckmafsiger zu sein, durch 
richtige Wahl der Ofenprolile und der Gasfange 
nach dieser Bichtung hin zu arbeiten, wenn man

Ueber Saigerimgsersclieinim!
Von B.

hi dieser Zeilschrift * hat Professor Ledebur 
interessante Mittheilungen gemacht iiber Saige- 
rungserscheinungen beim Eisen, welche. jedoch, 
wie aus den angefiihrten Beispielen hervorgeht, 
nur im grauen Roheisen beobachtet wurden. Es 
treten solche Saigerungen, d. i. das Zerfallen des 
Eisens beim Erstarren in mehrere verschieden zu- 
sammengesetzte Legirungen, auch beim w eifsen  
Roheisen-auf und zwar bei Spiegeleisen, welches 
bei etwas liberhitztem Ofengang erblasen wurde. 
Die Masscln voń kleinspiegeligem Puddelroheisen — 
sogenanntem Śtahleisen ~  mit einem Mangange
halt von 5 bis 7 Jo enthalten im Innern gar 
nicht seiten Hohlraume, welche mit feinausgebil- 
deten, blatterartigen Krystallen von vielleicht nur 
1/i o mm Dicke ausgefiillt sind. Haufig durch- 
queren diese Krystallgebilde ais ein Aggregat 
|)arallelstehender oder spitzwinkelig sich sehnei- 
dender Blatler derart die Hohlraume, dafs sie 
oben und unten auf den Wandungen mit breiter 
Basis aufsitzen und gegen ihre Mitte sich bis zu 
aufserordentlicher Diinne yerjiingen. Die Blatter

* 1884 Seite 634.

im Kokshochofen ahnliche Resultate wie im Holz- 
kohlenofen erzielen w ill, ais dafs man versucht, 
lockeren, leichten Koks zu machen, der doch 
stets zerreiblicher sein wird ais dichter, fester 
Koks. Es ist bekannt, dafs gerade feine Koks- 
theilchen die unangenehmsten Verselzungen ver- 
ursachen konnen.

Zum Schlufs bemerke ich noch, dafs nicht 
alle im Hochofen gebildete Kohlensaure von der 
Reduction der Eisenerze durch Ivohlenoxyd her- 
riihrt, ein betriichtlicher Theil derselben wird 
vielmehr durch die von Bell zuerst beschriebene 
Spaltung des Kohlenoxyds in Kohlensaure und 
Kohle bei Gegenwart von Eisenoxyd gebildet 
werden.

F iir den calorischen Effect des Hochofens 
ist es jedoch gleichgiiltig, wie die Kohlensaure 
entsteht, und die letztere Reaction wird im Holz- 
kohlenhochofen aus demselben Grunde energischer 
auftrcten konnen ais dic erstere.

Dortmund, 15. Marz 188G.
W. ran Yloten.

Nach Schlufs der Redaction ging uns von Herrn 
G. Jantzeii nocli eine Erwiderung zu, in welcher er 
mitthcilt, dafs er durch die ohigen Ausffdirungen sich 
nicht bewogen fóhle, vou seinen frulier dargelegten 
Ansichten (Seite 83) abzugehen. Im Wesentlichen 
nimmt Herr Jantzen hierbei Bezug auf das dort vor- 
gebrachte Materiał. Die Redaction.

gen beim weifsen Roheisen.
Platz.

sind durch ihre glatten, spiegelblanken Ober- 
(lachen beim Anschlagen der Masseln von sehr 
hiibschem Ausseheh, bedecken sich jedoch an 
der Luft bald mit einer tiefblauen Oxydhaut, 
welche von so geringer Dicke ist, dafs man sie 
bei der Analyse olme Schaden fiir dereń Genauig- 
keit vernachl{issigen kann.

Die Untersuchung der Krysia!lbliitter und der 
Hauptmasse des Eisens — des »Muttereisens« — 
ergiebt stets eine wesentlichc Yerschiedenheit in 
der Zusammensetzung beider, wie aus den 
nachstehend niitgetheilten Ergebnissen yon 3 
Proben zu ersehen ist, welche verschiedenen Ab- 
stichen entnommen worden sind.

Ich yerlehle nicht hier beizufugen, dafs ich 
zur Analyse, um absolute Yergleichswerthe zu 
erhalten, von beiderlei Untersuchungsmaterial 
genau die gleichen Gewichtsmengen yerwendet 
habe.

I.
a Krystallbiatter. b ZugehSrlges Muttereisen.

Si =  0,260 % 0,395 %
P =0,171 , 0,525 „
Mn =  6,570 „ 6,120 „!
C =4,808 , 4,391 „
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II.
a Krystallbiatter. b ZugchUriges Muttereisen.

Si =  0,229 % 0,521 %
P =  0,378 „ 0,591 »
Mn =  6,970 „ 6,008 „
C =4,768 „ -4,376 „

III.
Si =  0,101 % 0,313 %
P =  0,272 „ 0,561 „
Mn =  6,380 „ 5,872 „
G =  4,627 , 4,283 „

W ie man sieht, besteht bei allen 3 Proben 
eine relative Gleichmafsigkeit der Zusammen
setzung, indem bei den Krystallblattcrn der Si- 
und P-Gehalt geringer, der Mn- und G-Gehalt 
dagegen hoher ist ais in den zugehórigen Muttcr- 
eisen. Ferner zeigte sieli eine beachlenswerthe 
Yerschiedcnheit des Yerhaltens beider Eisen beim 
Losen in Salzsiture. Wahrend beim Auflosen 
von weifsem Roheisen bekanntlich ein brauner 
Riickstand*, bestehend in Kobie, Kieselsaurc und 
Eisen, zuriickbleibl und auch bei den 3 Proben 
Muttereisen ein reiehlieher braun gefarbter Riick
stand sich ergeben hal, lósten sieli die Kryslall- 
blaller unter Abscheidung reiner Kieselsaurc olme 
Beimischung von Kohie, Eisen oder Graphit. 
Demgemćifs enthalten letzlere gar keinen Graphit 
und entlassen bei der Ąuflosung in Salzsiture 
allen gebuudenen Kohlenslolf in Form yon gas- 
formigen Kohlenwasscrsloffen.

* Dieser UOćkstand — Moder genannl — wurde 
in fruherer Zeil fiir eine bestimmte chemisclie Yer
bindung von G, Si, Fe und I I  gehalten, sielie Bruno 
Kerl, Handbuch der metali. Iluttenkunde 1864, 3. Bd.
S. 31.

Der gegen wartige Stand
Von F. Pelze

(Hierzu

M. H. Ich will mir erlauben, Ihnen einiges 
iiber den gegenwartigen Stand der Fangvorrieh- 
tungen zu berichlen. Die grofse Wichligkeit 
dieser Apparate fiir dic Sicherheit der am Seilc 
fahrenden Personen springi in die Augen, und 
diirfte deshalb dieser Gegenstand auch fiir jeden, 
nicht direct bei der Sache Betbeiligten hinlang- 
liches Interesse haben. Ich darf nur hinweisen 
auf den grofsen Ungliicksfall, der vor einigen 
Jahren ganz in unserer Niihe vorgćkommen ist 
und 25 Menschen das Leben gekostet hat. Bei dem- 
selben ist nach meiner festen Ueberzeugung in der 
Mangelhaftigkeit der Fangrorrichtung, wenn nicht 
die einzige, so doch die Hauptschuld zu suchen.

Zunachst mochte ich feststellen, welche An- 
forderungen an eine gute Fangvorrichtung ge-

* Yortrag, gehalten im Westfalischen Bezirks- 
verein des Yereins deutscher Ingenieure.

Professor Ledebur erkennt ais den Grund 
der Saigerung in den von ihm erorterlcn Fiillen 
die Fahigkcit des Roheisens bei Anwesenheit 
von zahlreichen fremden Korpern (Si, P, S, 
As, G u. s. w.) in Legirungcn von verscluedenem 
Schmelzpunkte zu zerfallen. Diese Erklitrung 
lafst sich ais zutreffend auf die v'on mir milge- 
theilten Fiillc ebenfalls anwenden, da die Krystall- 
blatter gemafs ihrer chemischen Zusammensetzung 
einen hoheren Schmelzpnnkt besitzen ais die P- 
urid Si-reichen Muttereisen und, wennglcich in 
der Mitle dej- Masseln beluidlich und daselbst 
unter sehr yerlangsamter Abkiihlung cntsUmden, 
bei ihrer geringen Dicke jedenfalls friiher erstarr- 
ten ais jene. Es liegt aber auch die Yermuthung 
nahe, dafs in der gegebenen Moglicbkeit unbe- 
hinderter Krystallisalion in dcm frcien Drusen- 
raum die eigenlliche Entslelumgsursache der 
Saigerung zu suchen ist, und dafs liierbei sich 
ein Eisen mit einer der Kryslallisation besonders 
giinsligen Zusamnienselzung absonderte. Nun 
weifs man Kingst, dafs das Si* im Eisen durcli 
IIervorrufen von Graplutausscheidung und dureh 
Verdr;ingen einer seinem Atomgcwicht ungeRibr 
aquivalcnteń Menge G die Śpiegeleisenbildung, 
also dic Krystallisation beeinflufst beziehungsweise 
verhindert. Dafs an dieser schadlichen Beein- 
flussung sich auch der P betheiligt, was iibrigens 
friiher allgcmcin geglaubt wurde, cl ii rften vor- 
stehendc Untersuchungsergebnisse wohl beweisen.

Duisburg-Hóchfeld, im Marz 1886.

* 0,5 %  scheint die kritische Grenie zu bilden ; 
hOtier silicirte, graphitfreie Spiegeleisen kominen wolil 
vor, jedoeb nur ais seltene Ausnabmen.

der FangTorriclitiingen.*
in Dortmund, 

ilatt XV.)

stellt werden miissen, tun gleichsam einen Mafs- 
slab fiir die Beurtheilung des Werthes und der 
Giitc eines Fangvorrichtungssystems zu gewinnen.

Nach meiner Aullassung mufs oine gute Fang- 
vorrichtung imstande sein, den Forderkorb, sobald 
dessen Verbindung mit der Sciltrommel der Forder- 
maschine unterbrochen ist, nicht allein beim Auf- 
wartsgehen, sondern auch bei einer niedergehenden 
Bewegung von jeder vorkommenden Geschwih- 
digkeit ohne Gefahrdung der fahrenden Personen, 
sowie der beanspruchten Theile mit grófsler 
Sicherheit zu fangen. Viele wollen noch die 
Aufgahe dahin erweitern, dafs die Fangvorrich- 
tung auch in dem Falle, wo die Seiltrommel 
sich auf der Maschinenachse gelost hat, Sicher
heit gewahren musse. Diese Anforderung halle 
ich fiir zu weit gehend und fiir eine ganz un- 
nothige Erschwerung der ohnehin schon sehr
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scliwierigen Aufgabe. Den scliadlichen Wirkun- 
gen eines solchen Verkornmens kann man viel 
leichter und sicherer auf anderin Wege begegnen.

Gegenwurtig besteht bereits eine aufserordent- 
rlich grofse Zahl. von Fangvorrichtimgsconstruc- 
tioneh. In bezug auf den Werth der meisten 
derselben w ill ich Ilinen das Urtbcil des Verfassers 
eines der neuesten Werke, in welcben die be- 
kannten Fangvorrichtungcn zusammengestellt sind, 
des Berggeschwornen a. D. F . Nitsch, dcm ich 
mich in dieser Beziehung vollkommen anschliefse, 
miltlieilcn. Derselbe sagt in der Einleitung des 
bezciehneten Werkes folgendes :

Unter der grofsen Zahl von Fangvorrich- 
tungen giebt es nur aufsc-rst wen ige ,  welche 
ubeiliaupt eine nahere Beachtung verdienen, 
wahrend die grofse Mehrżahl der iibrigen nur 
ais Beleg dafiir dient, dafs bei ihrer Gonstruc- 
tion der Umfang der Aufgabe, S i c h e r h e i t  zu 
g e w a. h r e n ,  g ą nź 1 i c h v e r k a n n t ,  d ie  E  r- 
f i i l l u n g  i h r e r  u n e r l a f s l i c l i s t e i i  Bcdin- 
gun g en  v e r f e h  11 ist.

Bis zu dcm gegenwartigen Zeilpunkte haben 
noch inmierdie meisten Fangvorrichlungsconstruc- 
toure die zu losende Aufgabe darin erblickt, eine 
Faiigvorrichturig zu finden, welche bei aufwarts ge- 
richteter Bewegung mit einiger Sicherheit zu 
fangen vermoge, wahrend dies langst aufs voll- 
kommenste erreicht ist. W ohl keine einzige 
Fangvorrichtung aber giebt es bislang, welche 
imstande wiire, mit einiger Sicherheit die leben- 
dige Kraft des niedergehenden Forderkorbes auf 
einem grofseren Wege und demzufolge mit Hulfe 
einer mafsig grofsen liemmenden Kraft zu ver- 
nichten und ihre zęrstorenden Wirkungen aufzu- 
lieben. Die lebendige Kraft, das Arbeitsvermogen 
oder, wie man diese Grofse in neuerer Zeit viel- 
fach besser bezeichnet, die Energie, welche 
einer in Bewegung befindlichen Masse innewohnt, 
stellt sich dar ais ein Product aus zwei Factoren. 
Dieselben sind Kraft und Weg.

E  =  K . S,

wenn E  die Energie, K die Kraft und S den 
Weg bezeichnet.

Bei einer bestimmten Gesehwindigkeit des 
abzufangenden Forderkorbes ist E  eine gegebene 
Grofse, K und S dagegen sind variabel, derart 
jedoch, dafs der eine Factor in demselben Mafsc 
wachsen mufs, wie der andere kleiner wird.

Bei den Fangvorrichtnngen nun kommt es 
darauf an, dafs die hetmnende Kraft K nicht zu 
grofs wird, da sonst leicht Briiche der bean- 
spruchten Theile eintreten, yor nilem aber, weil 
die fahrenden Personen Yerletzungen, ja viclleicht 
sogar den Tod erleiden wurden, Demzufolge 
mufs man den Weg S  moglichst grofs zu maclien 
suchen.

Aus dieser Betrachtung ergeben sich leicht

die Merkmale fiir eine ideał vollkommenc Fang- 
vorrichtung:

Dieselbe mufs sofort nach einem bei nieder- 
gehender Bewegung erfolgten Seilbruch eine bis 
zjftti Stillstand gleich grofse, hemmende Kraft K 
erzeugen, welche die abzufangende Gesamnitlast 
nur in mafsiger Hiihe iibersteigt,

Um Ilinen ein moglichst klares Urtheil zu 
versehaffen, w ili ich zunachsl scheinatisch die 
hauptsachliehsten der bisher bekannt gewordenen 
und zur Anwendung gekotnmoncn Systeme der 
Fangvorrichtungen vorfuhren und einige kritische 
Bemerkungen iiber ihre WirkurigSwei.se und 
Sicherheit folgen lassen. Ich bemerke noch, dafs 
nian zur Bewegung der Fanger, d. li. zur Ein- 
leilung des Fangens und theilweise auch zum 
Eintreibcn der Fanger die verschiedenarligsten 
Kriifte rerwandt hat, so z. B. gespannte Luft, 
ExplosionsstofTe, ja einige haben sogar Gewichte 
dazu benutzen wollen, nicht bedenkend, dafs 
solche Gewichte beim freien Fali auf die mit 
ilinen verbundenen, unter gleichen Bedingungen 
fallenden Korper keinen Druck durch die Schwer- 
kraft auszuiiben vermogen. Gegenwartig werden 
jedoch ausscbjtefslicti Federn aus Stahl zur Ein- 
leitung des Fangens angewendet, und sind die- 
selben, wie bekannt, auch vollkommen sicher 
und zuverlassig, sobald dic maxjmale Beanspru- 
chung des Materials keine zu grofse wird.

Fig. 1 auf BI. XV  stellt eine Biittgcnbachsche 
Fangvorrichtung dar. Dieser Gonstructeur hatte in 
die Spurlalten, oder aueli in besonders dazu einge- 
baute Holzer Zahne eingeschnitten, bezw, auch 
eiserne Zahnstangen angebracht. In diese Ziiline 
wurden bei Eintritt eines Seilbruches starkę 
Riegel, welche! am Forderkorbe befestigt waren, 
yorgeschoben.

Dieses Fangvorrichtungssystem diirfte sich 
wohl sehr schlccht bewShrt haben, denn abge- 
sehen davon, dafs bei niedergehender Bewegung 
und einer nur sehr mafsigen Gesehwindigkeit ein 
Fangen kaum inoglich ist, so wird solches auch 
bei aufwarts gerichteter Bewegung nur mit star
kom Stofse erfolgen kćinnen. Es wird namlich 
die Entfernung der einzelnen in Hoiz ausgear- 
beiteten Zahne voneinander, wenn diese nur 
einigermafsen hallbar sein sollen, mindestens 
100 mm betragen miissen. Demnach kann es 
Yorkom m en, dafs bei aufwarts gerichteter Be
wegung das Fordsrgerippe nebst Belastung vom 
Gesammtgewichte P beim Fangen ungefahr 
100 mm zuriickfallt. Nimnit man aber auch nur 
ein Zuruckfallen von 75 mm =  S an und ein 
elastisches Nachgeben des Schaclitbolzes nach 
dem Aufsclilagen der Fangriegel von 25 mm
—  s, so ist die Arbeit, welche das belastele 
Fordergerippe wahrend des Falles auf die Holie 
von S  -j- s verrichtet =  (S  —{— s) P  =  E, 
Diese Arbeit mufs auch wrieder Ycrrichtct
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werden bei dem clastischen AufTangen auf dcm 
Wege s. W ie schon angefiihrt, bezeichnet:

E ('= Energie der abzufangeńden Massen.
S =  75 mm =  Weg bis zum Aufscblagen der 

Riegel == 3s. 
s = 25 mm == Weg vom Aufscblagen bis zum 

Slillslande.
I’™ =  mittlcre Kraft auf dem Wege s.
P* =  masimalc Kraft auf dem Wege s.
1> =  Gcwffjht der abzufangenden Massen.

Dann ist 
E =  sP ra = (S + S) P 
S .== 3 s; 

demnach 
Pm -  4 P.

Pm ist nach der Annalunc dic mit tle re Kraft, 
welche auf dem- Wcge s zur Gcltung kommen 
mufs. Es fragt sich aber, wie grofs die maxi- 
malc Beanspruchung der tragenden Gonstruc- 
tionstheile, sowie der Beine der etwa fahrenden 
Personen ist? Bei einer vollkommen clastischen 
Hcmtnung waclist die Kraft von O bis zur Ma- 
ximalkraft P , gleiclnnafsig. Alsdann ist

- ~ =  P „,, also P« =  2 P„, und P* =  SP.

Unlcr diesen YerlifiUnissen wurden die Beine 
der fahręnden Personen also einen Druck, gleich 
dcm Achlfachen ilires Korpergewichtes auszu- 
liallen haben. Bei eiserncn Zahnslangen konnlen 
dic Ziihne naher zusammenstehen, und der Weg
S des Riickfalles wiirde infolgedesscn etilsprechend 
kleiner werden; dagegen ware der Stofs ein er- 
heblich hitrterer und weniger elastisch wie bei 
łlolz.

In Fig. 2 ist das System einer Fangvorrich- 
tung dargestellt, bei welchem die Fanger Ilaken 
bilden, welche sich nach erfolgtem Seilbruch in 
d;e Schachtzinnnerung einbaken sollen. Das 
slraffe Fdrderseil bałt die Ilaken zuriick, und 
eine Feder ist bestrebt, dieselben zum Eingreifen 
zu bringen. Hier werden, wie leicht ersichtlich, 
die beim Fangen auftretenden Kriifte noch viel 
grofser sein ais beim vorigen System, und 
diirfte daher ein naheres Eingchcn auf dasselbe 
uberdfissig sein.

Fig. 3 veranschaulicht das Princip der Fon- 
taineschen Klaucnfangvorrięlilung. Dieselbe bielet 
bei aufgeliender Bewegung wohl die Moglichkeit 
des Fangens; doch liegt die Gefahr nalie, dafs, 
wenn das Eingreifen der Klauen gerade im Mittel 
zwischen zwei Zitntnerungen stattfindet, dic Spur- 
lalten durchgedriickt werden. Ein Niederstiirzen 
des Fćirdcrkorbes bis zur nachsten Zimmerung 
mit den bekannten Wirkungen wiirde wohl in 
den meisten Fallen die Folgę davon sein. Wenn 
aber bei diesen und den ahnlichcn Fangvorrich- 
lungssystcmen ein Fangen bei niedergeltender 
Bewegung stattfindet, so werden unzweifelhaft 
arge Zerstorungen der Schachtzimmerungen und 
des Forderkorbes selbst eintreten, und wenn sich , 
Menschen auf letztercm befanden, so wurden 
dieselben auch bei geringer Fórdergeschwindig-

keit mindestens schwere Korpervcrlctzungen davon- 
tragen.

Fig 4 zcigt ein System, welches mir unter 
dem Nanien Libolte bekannt geworden ist. Dies 
sowohl wie alle die nachfolgenden unterscheidcn 
sich von den vorliergehenden zunachst dadurch, 
dafs dic Fanger die Spurlatten zwischen sich 
klernmen. Letztere laufen infolgedesscn weniger 
Gefahr, durchgedriickt und gcbrochen zu werden. 
Dahingegen miissen sie die hemmende Kraft, 
welchc beim Fangen auftritt, aufnelnnen. Da 
bei diesen und den verwandten Fangvorrichtungen 
wahrend des Fanges, d. h. vom Beginn des 
Eindringeus der Fanger bis zum yollkommenen 
Festsetzen der abzufangende Forderkorb nur 
einen verhaltnifsmafsig sehr kleinen Weg nacli 
unten zuriicklegt, so ist auch dieses System nur 
geeignet, den aufwarts gehenden Forderkorb zu 
fangen.

In Fig. 5 ist die Keilfatigvorrichlung darge- 
stellt. Bei oberflachlicher Betrachtung konnte es 
wohl scheinen, ais ob diese geeignet ware, lici 
der niedergehenden Bewegung eine Bremswirkung 
mit lriafsiger Kraft liervorzubringen. W ie ich 
jedoch sogleich zeigen w ill, wiire diese Annalunc 
eine irrthiimliche.

In Fig. 6 stellt R  den Fangkeil, S  dic Spur- 
lattc, F  die entsprechend der schragen Kcil- 
lliiche geneigte Glcitschiene, a den Neigungswinkcl 
der KeillUiche und der Gleitschiene dar; <| be- 
zeichnet den senkrechten Druck eines Fangkeiles 
auf die Spurlatten, o den entsprechenden Reibungs- 
cocfficienten; c|i und stellen Druck und Rei- 
bungscoefficicnt zwischen den Keilen und den im 
W inkel gegen die senkrechten Spurlatten geneigtcn 
Gleitsciiienen dar; (j q ist demnach gleich lU der 
hemmenden Kraft, welche auf den Forderkorb 
wirkt. Sie ist aber auch, abgeselien von der 
Wirkung der Federn, diejenige Kraft, welclie den 
Fangkeil anlreibt. Ihr entgegen wirkt die Kraft

cji (>i cos « -j- (]i sin « —  qt (sin «  -f- ()i cos a),

welchc den Keil am Emdringen lundert. Wenn 
nun dic Reibungscoefficienten « und (>i bekanutc 
und unverandcrlichc Grofsen waren, so wiire es 
nicht unmoglich, sowohl durch praktische Ver- 
suclie, ais auch durch theoretische Ermittelungcn, 
bezw. durch beide gemeinschaftlich diejenigen Ver- 
haltnissc festzustcłlen, bei welchen die Keile ais 
Brcmsbackcn wirkten und eine bestimmte, gleicli- 
mafsig wirkende hemmende Kraft erzeugten. Nun 
aber wechseln die Reibungscoeflicienten jc nacli 
der Yerschiedenheil der specifischen Drucke, so 
wie auch jc nachdem mehr oder minder gute 
Schmiemiittel in Gestalt von fcuchlem Schlamm 
oder Feuchtigkeit Einflufs iiben. Sodann sind die 
Spurlatten dem bestandigen Ycrschleifse ausgesetzt, 
und zwar an der einen Stelle des Schachtes mehr, 
an der andern weniger, so dafs man auf eine 
Ungleichheit der Dicke yon mindestens 15 nim



248 Nr. 4. „S T A H L  UND E IS E N .“ April 1886.

rechnen mufs. Aufserdem ist es eine sehr mifs- 
liche Sache, wenn man den Federn, oder auch 
den sonstigen Organen, welcłie das Antreiben der 
Fanger hervorbringen sollen, mehr zunmthet ais 
das blofse Einleiten des Fangens. Die Federn 
fallen in bezug auf Krall und Elasticitat fast nic ganz 
so aus, wic man dies wfinscht. Fast immer vcr- 
mindert sich auch die Spannkraft durch den Ge
brauch. Zudem nimmt die Spannung der Federn 
bei ihrer Ausdehnung, also mit dcm weileren 
Eindringen der Fangkeile in einer aritlnhetischcn 
Progression ab, und da die Maximalspanuung der- 
selben sehr erheblich unter dem Gewichte selbst 
des leeren Forderkorbes bleiben mufs, da sonsl 
ein Fangen auch bei unverletztem Forderscile 
Yorkommen wiirde, so konnie leicht der Fali 
eintreten, dafs die hemmendo Kraft zu klein 
wiirde. Diese Sehwicrigkciten und Bedenken 
haben denn auch veranlafst, dafs man allgemein 
diese Arten von Fangvorrichtungcn so cingerichtet 
hal, dafs dieselben durch die Rcibung an den 
Spurlatlcn selbstthatig angetrieben werden. Damit 
dies geschieht, mufs

q o Z> rU (sin « ■-}- < i cos «) 
sein. Da bei holzernen Spurlatlcn der Reibungs- 
coeflicient bedeutend grofser ist ais (>i, so lafst 
sieh diese Bedingung leicht dadurch erfiillen, dafs 
man den W inkel a entsprechend klein płacht. Unter 
solchen Vcrhaltnissen werden beim. Fiinctioniren 
der Fangvorrichtung bei aufgehender Bewegung 
die Keile an den Spurlatten so gut wic gar nicht 
hinuntergl̂ aten. Yiclmehr wiirden die unter dem 
Winkel u  gegen die Spurlatten geneigten Glcit- 
schienen F  so weil an den geneigten Flitchćn der 
Keile vorbeigleilen und diese zusammenpressen, 
bis. die Kraft

4 o. <sin a -f- cos tt) 
grofs genug g, .rórtlen ist, um der abzufangenden 
Last das Gleichgewicht zu halten.

Sobald aber bei ahwarts gerichteter Bewegung 
das Fangen stattfinden soli, wird sich die hem- 
mende Kraft wegen des zu kleinen Weges, auf 
welehem sie die Energie aufzehren miifste, fast 
immer so weit steigern, dafs Brilche entslehen.

Bei der in Fig. 6 angedeuteten Einrichtung 
einer Fangvorrichtung mit Fangkeil wird dic Be
dingung, dafs

fI (’ l i  (si11 a  " ł"  Ci cos u)
ist, nur bei holzernen Spurlatten erfiillt. Bei 
eisernen Spurlatten dagegen wiirde o nur unge
fahr so grofs oder gar noch kleiner wie Qi sein. 
Alsdann aber ware der Widerstand gegen das 
Eindringen des Keils grofser ais die Kraft q f>, 
welche den Keil selbstthatig antreiben soli. Um 
nun die erwiinschtc Wirkungsweise, dafs nślmlich 
die Fanger durch die Reibung, welche sie an den 
Spurlatten erzeugen, selbstthatig angetrieben wer
den, auch bei eisernen Spurlatten oder Schacht- 
fuhrungen zu erzięlen, miifste man zu den Ein-

richtungen, wie sie die Fig. 7, 8 und 9 im 
Princip darstellen, greifen.

In Fig. 7 wird der Fanger oder Bremsklotz 
durch ein Excentcr, in Fig. 8 durch eine Gclenk- 
stange und in Fig. 9 durch Rollen, welche 
zwischen der Riickseite des Keiles R  und der 
schragen Gleitschiene F  angobrachl sind, an die 
Spurlatle angedriickt. Bei richtiger Bcschaflenheit 
und Dimensionirung der betredenden Theile lafst 
sich bei diesen Einrichtungcn die Bedingung, 
dafs die Fanger nach erfolgter Einleitung des 
Fangens durch Federn durch die eigene Beibung 
an den Spurlatten immer fester angetrieben 
werden, erfiillen.

Bei aufwarts gerichteter Bewegung wird nun 
hier iihnlicli wie bei holzernen Leitungen und 
dem Fangkeil (Fig. 5) ein. Fangen iu der Weise 
Stattfinden, dafs die Fanger (hier Brcmsklolze), 
sobald sic dic eisernen Spurlatten beruhrt haben, 
an diesen unyerriickl ballen bleiben, wahrend der 
Porderkorb so weit nicdergleilel, dafs die yer- 
haltnifsmafsig sehr kleinen, senkrecht nach oben 
gerichleten Resultanten dieser Sparmungen ge- 
niigend grofs geworden sind, um die Last des 
abzufangenden Fórderkorbes zu tragen.

Auch bei diesen Yerhaltnisscn wurden bei 
niedergehender Bewegung selbst bei sehr mafsi- 
gen Geschwindigkeitcn die hauptsiichlich bean- 
Spruchteri Theile nicht imstande sein, W ider
stand zu lcislcn, vielmehr waren Briiche unver- 
meidlich, da dic in Frage kommenden Kriifle sich 
fast bis ins Unendliche steigerten.

Man bal nun dic in den Fig. 5, 7, 8 und 
9 dargestellten Fangvorrichtungssysteme dadurch 
zu Ycrbessern gesucht, dafs man den Hub oder 
Gang der Fanger in einer Stellung begrcnzte, in 
der sie, wie man annahm, eine hemmende Kraft 
von gcwiinschter Grofse tiervorzubringen ver- 
mochten. In welehem Mafse diese Einrichtungcn 
die erwiinschten Wirkungen hervorzubringen vcr- 
mogen, w ill ich sogleich erortern.

Alle diejenigen Fangyorrichtungen, bei welchen 
Keile oder Glcitbacken, dic an eisernen Fiihrungs- 
seliienen Beibung erzeugen sollen, bis in eine 
bestimmte Stellung angetrieben und in dieser 
Stellung arretirt werden, erfordern ebensowohl 
eine fast mathcmatische Ausfiihrung, ais auch 
eine iiufserst sorgfaltigc Unterhaltung, damit dieser 
Zustand peinlichster Genauigkeit bestehen bleibt. 
Unter den beim Bergbau obwaltenden Verhalt- 
uissen lassen sich aber diese Bedingungen nur 
sehr schwer erfiillen. Audi einer dritlen Be
dingung kann nicht in erwunschtem Mafse geniigt 
werden, namlich derjenigen, dafs die Spurlatten 
oder Leitschienen an allen Stellen des Schachteś 
eine gleiche Dicke von Hause aus haben und 
auch beim Betriebe behalten. Durch einen 
verhaltnifsmafsig sehr geringen Mafsunterschied, 
sei es durch ungenaue Ausfiihrung oder durch 
Yerschleifs, wird die Kraft, durch welche die
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Bremsbacken angeprefst werden, ganz aufscr- 
ordentlicli erholit oder venninderl. Proporlional 
mil diesen Drucken aber wiirde die hemmende 
Krafl steigen oder fallen, wenn der Reibungs- 
coefficient auch bei dem erhohten Druck derselbe 
bliebe. Dies ist aber riicht der Fali. Es steigt 
vielmelir, wenn der specifische Druck im Ver- 
hallnifs zu der Festigkeit der betreffenden Ma- 
terialien ein hoher wird, der Reibungscoefficienl 
ebenfalls in rapider Weise, so dafs dic hemmende 
Krafl in doppelt potenzirtem Mafse entweder 
steigt oder fallt. Nimmt man z. B. ais abzu- 
fangendes Gewichl 6000 kg an, welches bei 
etwas schwer construirtem Fotderkorbe ungefahr 
dem Gewichte eines mit fahrenden Personen 
vollbelasteten, zweietagigen Forderkorbes des hiesi- 
gen Reviers entsprechen durfte. Derselbe mufs, 
damit man einigermafsen siclier geht, mit min- 
destens dem doppellen Gewichte gehemml werden. 
Der Widerstand, welchen ein Fanger durch 
Reibung zu erzeugen h iltle , ware alsdann 
2.6000
—  4 --- —  3000 kg. Ais Reibimgseoefficient

darf man nicht mehr ais 0,2 annehmen. Alsdann 
mufs die K ra fl, mit welclier die Fanger ange

prefst werden, — ...=== 15000 kg belragen.
0,2

Aendern sich nun die yorhandenen Mafsverhalt- 
nisse, etwa durch Einwechseln von slarkeren 
Spurlalten oder durch eine die betreffenden Theile 
beriihrendc Reparatur, in der Weise, dafs der 
Spielraum zwischen Fiingern und Spurlalten um 
eine Kleinigkeit geringer w ird , so kann leicht 
die vOrgesehene Kraft, mit weicher die Fanger 
(Bremsklotze) angedriickt werden sollen, auf das 
Dra- bis Viorfache und ebenso der Rcibungs- 
eoefficient durch den erhohten specifischen Druck 
in gleichem Verhaltnifs, oder aber auch noch 
weil mehr gesteigerl werden. Die hemmende 
Krafl stiege alsdann auf das 9-bis 16- und mehr- 
faehe, also auf das 18- bis 32-fache des Gewichts 
des Forderkorbes. In gleichem yerlialtnisse 
wurden alsdann auch die Beine der fahrenden 
Personen, also auf das 18- bis 32-fache ihres 
Kflrpprgewichtes beansprucht, und ein Zerschmet- 
tern der Glieder ware unabwendbar, abgesehen 
davon, dafs auch die Haltbarkeit der beanspruch- 
ten Constructionstheile unter solchen Yerhaltnis- 
sen weit iiberschritten wiirde.

Fig. 10 stellt eine gcwohnlięhe Spiralexcenter- 
fangvorrichtung dai'. Dieses hochst einfache 
System der Fahgvorrichtungen bietet bei aufwiirts 
gerichteter Bewegung eine fasl vollkommene 
Sicherheit des Fangens, selbslverst:indlich jedoch 
nur dann, wenn dasselbe richlig und mit Sach- 
kenntnifs. construirt und ausgefuhrt ist. Tritt 
jedoch ein Fangen bei niedergehender Bewegung 
ein, so mufs der Forderkorb auf einem sehr 
kurzeń Wege zur Ruhe gelangen. Dabei ist die

hemmende Kraft keine gleichmafsige, sondern 
dieselbe wachst von 0 his zum Maximum in 
rapidesler Weise, so dafs, wenn die vorhandene 
lebendige Kraft nur einigermafsen erhebjich ist, 
eine_ Zerstorung der beanspruchten Theile un- 
fehlbar eintreten mufs.

Das von mir construirte Excenter Fig. 11,
D. R.-P. No. 31259, geslatlet der beim Nieder- 
gehen abzufangendeti Last, schon einen viel 
grofseren Weg bis zum S.tillstande zurtickzulegcn; 
doch ist derselbe immer noch nicht genugend. 
Auch ist die hemmende Kraft keine gleichmafsige, 
sondern eine sletig zunehmende. Der Unter
schied zwischen diesen und den gewohnlichen 
Spiralexcenlern besteht darin, dafs der Umfang 
der Excenter, Fig. 10, eine gleichmafsig sich 
vom Mittelpunkte enlfernende Spirale' bildet, 
wahrend die Spirale des Excenlers der Fig. 11 
am Anfauge auf eine kurze Strecke die gleiehe 
Eigenschaft besitzl, von da aber nimmt dic Stei- 
gung der Spirale bestandig ab.

Der Zweck, weicher auf diese Weise erreicht 
werden soli, ist der, dafs beim Beginne des 
Fangens die Excenter schnell bis auf eine miifsige 
Tiefe in die Spurlalten eindringen, dann aber 
ihr weiteres Eindringen mit einer immer geringer 
werdenden Zunahine pro Einheit des zuriickge- 
legten Weges bewirken. Auf diese Weise kann 
man bei entsprechender Grofse der spiralexcen- 
trischen Scheiben es erreiclien, dafs bei einem 
Seilbruche bei niedergehendem Fordergerippe die 
Excenter einen erheblich grofseren Weg bis zur 
Absorbirung einer bestimmten Energiegiofse ztt- 
riicklegcn, wie die - gewohnlichen Spiralexcenter. 
Einem grofseren Weg entspricht ein geringer er 
Maximalwiderstand und diesem eine geringere 
Gefahr gegen Briiche.

Wenngleich nun diese letztc , Fangvorrich- 
tung eine bemerkenswerthe Veriie% :;rung gegen- 
uber den fruheren darstellt, so ist sie doch noch 
sehr weit von der eingangs bezeichnelen, ideał 
Yollkonimonen Fangvorrichtung entfernt. Etwas 
naher durfte demselben die hydraulische Fall- 
brernse Fig. 12, D. R.-P. Nr. 25161, kommen. 
Bei derselben ist dic eigentliehe Fangvorrichtung, 
hier Excenterfangvorrichlung, an einem Rahmen, 
R befestigt, weicher iiber dem Fordergerippe F 
liegt und auf diesem nur leicht befestigt ist. 
Auf dem Rahmen sind ein oder zwei aufreclit 
steliende liohle Gylim iir: W  angebracht. Jeder 
dieser Cylinder hat einen Kolben K mit einer 
durch den Boden durchtretenden Kolhenstange k, 
welch letztere mit dem Fordergerippe fest und 
solide verbunden sind. Die Cylinder sind be
standig mit Wasser oder einer andern Fliissig
keit gefiillt.

Sobald nun ein Seilbruch stattfindet, wird 
der Rahmen uber dem Gerippe sofort gefangen. 
W ar nun die Bewegung des Fórderkorbes nach 
oben gerichtet, so bleibt derselbe an dem Rahmen,
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welchcr die Farigvorrichturtg triigt, hangen. 
Findet der Seilbrucli dagegen beim Niedergehen 
statt, so reifst der Forderkorb von dera von 
der Fangvorrichtung festgehaltenen Rahmen ab 
und'h:ingt nun nur noch an den Kolbenstangen 
k bezw. den Kolben K. Letzterc haben so viel 
Spiel in den Cylinderbohrungen, dafs die Fliissig- 
keit durch Erzeugung eines entsprechend hohen 
Druckes, welchcr ais hemmende Kraft gegen das 
Niedergehen des Kolbens und somit auch des 
anhangenden Forderkorbes auftritt, hinausstromen 
kann. Die Ycrhaltnisse lassen sich nun so 
wahlen, dafs die hemmende Kraft die Energie 
des Forderkorbes vollkommen aufzehrt, wśhrcnd 
die Kolben K bis zum Boden der Cylinder nieder
gehen. Der Einfiihrung und Anwendung dieser 
Fangvorrichlung setzten sich grofse Schwierig- 
keiten deshalb entgegen, weil dieselben eines- 
theils eine erhebliehe Mehrbelastung des Forder- 
seiles herrorbrachtcn, anderntheils auch die 
Hcrstellungskosten derselben sehr hohe waren. 
Diese Schwierigkeiten veranlafsten m ich, auf 
weitere Yerbesserungen zu sinnen; und so ge- 
langte ich zu der Gonstruction, welche in Fig. 14 
dargestellt ist und weiterhin zu derjenigen, 
welche die Fig. 15, 16, 17 und 18 in den ver- 
schicdenen Stellungen der Fangrollen veran- 
schaulichen.

Diese Constructionen beruhen auf dem Prin- 
cipe, dafs beim Fangen an Stelle der Excenter 
centrische Rollen R , Fig. 13, die holzernen 
Spurlatten bei der Abwartshewegung des Forder
korbes zusammenpressen.

Die Rollen R, welche eine an den Spurlatten 
entlang rollende Bewegung ausfilhren, haben 
keinen begrenzten Lauf, sondern vermdgen sich 
beliebig oft zu drehen. Ihrein Fortschreiten 
stellt sich jedoch derjenige Widerstand'entgegen, 
welchcr durch das Zusammenpressen der Spur- 
latlen bedingt wird. Wenn dieser Widerstand, 
dessen Grofse einestheils von dem mehr oder 
minder starken Zusammenpressen der Spurlatten, 
anderntheils von der Breite der Fangrollen ab- 
hangig ist, nun die Last in mafsiger Grofse 
fibersteigt, so wird sich das beim Niedergehen 
zu fangendc Fordergerippe so verhalten, wie der 
regelmafsig gebremste Eiscnbahnzug und ohne 
Gefahr fiir Leben und Gesundheit der fahrenden 
Personen zur Ruhe kommen. Es waren alsdann 
die eingangs hezeiclineten, ais an eine ideał voll- 
kommene Fangvorrichtung zu stellenden Bedin- 
gungen erfullt. Die Rollen R, Fig. 18, durfen 
aber nur im Momente des Seilhruches einen so 
grofsen Durchmesser erhalten, dafs sie in die 
Spurlatten eindringen, dagegen mufs ihr Durch
messer wahrend der regehnafsigen Fórderung um 
so viel geringer sein, dafs sie die Spurlatten 
nicht beriihren. Der Zweck wiirde auch er- 
reieht, wenn man die Achsen der Rollen R  
yerschiebbar niachte und sie nach Erfordern

vor- und riickwai‘ts bewegte. Eine solche Ein- 
richtung diirfte sich aber kaum so ein fach und 
betriebssicher geslalten Avie'die erstere.

In Fig. 14 ist ein Fangrollenpaar dargestellt, 
bei welchem sich der Durchmesser der Rollen 
nach erfolgtem Scilbruche dadurch in erforder- 
1 ich cm Mafse vergrofsert, dafs eine aus Seg- 
mentstiicken und Laschen gebildete Kette sich 
um jede Rolle wickelt. Im Uebrigen ist die 
Fangvorrichtung genau so wie die bekannte 
Excenterfangvorrichtung eingerichtet.

Die Fangrolle der Fig. 15,. 16, 17 und 18 
ist auf derjenigen Seite, welche bei siraflfem 
Forderseil der Spurlatte zugekchrt ist, so viel 
abgeplattet, dafs eine Beriihrung der Spurlatte in 
dieser Stellung nicłit erfolgt. Der iibrige Theil 
des Umfanges dagegen hat von Hausp aus die 
erforderliche Grofse. Nach erfolgtem Seilbruche 
aber wird die erwahnte Abplattung oder Liicke 
im Umfange durch das Segmentstuck S, welches 
in normaler Stellung uber der Rolle liegt und 
durch die Laschen L  mit der Rolle R  verbunden 
ist, ausgefiillt und die Rolle zu einer fast voll- 
kommen runden erganzt.

In den ,Fig. 15, 16, 17 und 18 sind dic 
Fangrollen in vier aufeinander folgenden Stellun
gen gezeiclmet, und zwar:
1. in normaler Stellung,
2. nachdem das Fangen eingeleitet ist,
3. wahrend das Segmentstuck S sich in der Um- 

kleidung F  und
4. wahrend sich dasselbe im Eingriff in die Spur

latte befindet.
Eine mit Rollen und Ketten (Fig. 14) ausgc- 

riistete Fangvorrichtung wurde in Gegen wart des 
Kgl. Revierbeamlen, Herrn Bergrath Schollmeyer, 
auf der Zeche Horder Kohlenwerk probirt. Die 
Yersuche wurden in der Zechcnśchmiede des 
Schachtes Schleswig ausgefiihrt. Es waren in 
derselben zwei starkę1 Holzbalken aufrceht stehend 
hefestigt und an diese seitlich die Spurlatten mit 
der gleichen lichlen Weite zwischen denselben 
wie im Forderschachte angeschraubt, vorher je
doch das Fordergerippe dazwischen gebracht. Die 
Yersuche wurden nun in der Weise ausgefiihrt, 
dafs man das Ieere Fordergerippe zuerst auf eine 
Hohe von etwa 800 mm liob und alsdann die 
Fangrorrichtung eingreifen liefs. Die Spurlatten 
hatten an der betreffenden Stelle ihre normale 
Breite von 120 mm, 200 mm tiefer waren die 
Spurlatten auf beiden Seiten um 5 mm, also im 
ganzen um 10 mm geschwacht, und zwar auf 
eine Lange von 200 mm. Von da ab hatte auf 
weitere 200 mm eine Yersehwachung um noch 
weitere 2 X  5 mm =  10 mm stattgefunden, mc 
dies in der Zeichnung (Fig. 14) ersichtlich ist.

Unter dcm Fordergerippe hatte man eine Unter- 
klotzung angebracht, die gestatlcte, dafs das FŚr- 
dei^erippe, sobald der Widerstand der Fangror- 
riclilung iiberwunden wurde, um 200 mm zu
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s ir® n  yermochte. Es wurde nun das Forder- 
gerippe so lange belastet, bis dassclbe bis auf 
die Unterklotzung niederging. JetzL wurden so 
viele Belastungsgewichte entfernt, dafs die Fang- 
vorrichtung, welche nunmehr die bis auf 110 mm 
verschwachte Stelle derSpurlattenerrcicht halle, mit 
Sicherheit das Gerippe wieder zu lmlten vermochte. 
Alsdann wurden von der Unlerklotzmig 200 mm 
abgenommen und das Fordergerippe so lange 
weiter belastel, bis es abennals sich auf die 
Unterklotzung aufsetzte. Dabei war die Fang- 
YOirichtung an der zweiten 2 X 1 0  mm betragen- 
den Verscliwachung der Spurlatten angelangt.

Es wurde nun hier genau wie das vorige Mai 
verfahren, namlich die Belastung des Forder- 
gerippes so weit vermindert, dafs die Fangvor- 
richtung dieselbe auch noch Irotz der grofsen 
Verschwachung der Spurlatten um 20 nnn zu 
tragen yermochte,' alsdann die Hohe der Unter
klotzung um weitere 200 mm venninderl und 
durch allmaliliehe Weiterbejąslung der Forderkorb 
wieder zuni Sinken gebracht.

Die zur Wirksamkeit gekommenen Belastungen, 
sowie das dabei erfolgte Eindringen der Fangrollen 
in die Spurlatten gestalteten sieli nun, wie folgi:

Bei einem Eindringen der Fangrollen in die 
Spurlatten, bezw. bei einem Zusammenprcssen der 
Spurlallen durch erstere betrug der auftretende 
W id  erstand bei einer Tiefe des Eindringens von

1. 22‘/2 mm =  3430 +  6271 =  9701 kg
2. 17ł/a nim =  3430 +  3005 =  643.5 kg
3. 121/2 nim =  3430 +  1905 =  5335 kg.

Hierbei ist zu bemerken, dafs die Spurlatten 
aus vollkommen frischem IIolz angefertigt waren, 
so dafs sie in bezug auf Festigkeit des Materials 
denjenigen, welche sich langere Zeit hindurch in 
nassen Schachten befinden, entsprochen haben 
dfirften. Dafs das tlolz der Spurlatten durchaus 
frisch war, ergab sich daraus, dafs an Stellen, 
an welchen die Fangrollen eine scliarfe Pressung 
lieiTorbraęliten, die Feuehtigkeil in starken Tropień 
allerwarts hervorquoll und niederrann. Ferner 
befand sich zwischen den beiden Spurlatten und 
dem Fordergerippe so viel Spiel, dafs das Fang- 
rollenpaar der einen Seile nur bis zur halben 
Breite, also etwa 30 mm breit in die Spurlatten 
eingriff.

Die Belastung bei der Menschenfiirderung be- 
tragt: f
1. Gewicht von 20 fahrenden. Personen, etwa 

20 .75 =  1500 kg.
2. Gewicht des Fordergerippes 3430 kg.
3. Gewicht des im nngunstigen Falle das Forder

gerippe belastenden, herabstiirzendeh, abgeris- 
senen Seilendes etwa 1000 kg, also 1500 -f- 
3430 -f- 1000 =  5930 kg, oder rund 6000 kg.

W ie vorstehend bereits angegeben, betrug der 
Widerstand gegen das Niedergehen des Forder
gerippes bei 221/2 mm liefem Eindringen der

IV.0

Fangrollen in die Spurlatten 9700 kg; und durfte 
in diesem Falle die Sicherheit der fahrenden 
Personen liinreicliend grofs sein. Es fragt sich 
nun, welchen Druck die ani Seile fahrenden 
Personen wahrend der Periode des Fangens aus- 
zuhalten haben.

Tritt der Seilbruch bei aufgehendem Forder
gerippe ein, so haben die Spurlatten u. s. w. nicllts 
weiter zu tragen ais das Gewicht des Forderkor
bes samml seiner Belastung. Elienso haben die 
Beine der lalirenden Personen nicht mehr ais 
das einfache Korpergewichl zu tragen.

Tritt der Seilbruch dagegen bei niedergehen- 
der Bewegung ein, so muls die hemmende Kraft 
grofser sein, ais das Gewicht der abzufangenden 
Massen. In diesem Falle wurden auch die 
Drucke, welche auf die Beine der fahrenden 
Personen wirken, grofser wie das Kórpergewicht.

Bezeichnet man diesen vergr6fserten Druck 
mit Q , das Korpergewichl mit q, das Gewicht 
des belasteten Forderkorbes mit G und die durch 
die FangvorriclitUng erzeugte hemmende Kraft 
mit K, so erhalt man folgende Gleichung:

Q K __K . q ;
(| G ' '  ‘ G '

Die hemmende Kraft K war: bei-dem Ein
dringen der Fangrollen in die Spurlatten um 
22*/2 mm =  9700 kg.

Das Gewicht des mit Menschen belasteten
Forderkorbes ohne das abgerissene Seilende be-
trągt, wie schon angegeben, rund 5000 kg.
Daher ist

9700 ,  ,v  ~  q 2 q  d. li. unter diesen Um-5000
stiuiden wurden die fahrenden Personen ungefahr 
das Doppelte ihres Korpergewichtes zu tragen 
haben. Dabei ist es ganz gleichgultig, wie grofs 
die niedergehende Geschwindigkeil im Momente 
des Seilbruclies ist.

Das Gewicht des abgerissenen Seilendes darf 
hier nicht in Rechnung gebracht werden, da 
wahrend der Zeit, in welcher das Fordergerippe 
durch den Widerstand der Fangyorrichtung zur 
Ruhe gebracht wird, erst ein kleiner Theil des 
niederstiirzenden Seilendes auf dem Deckel des 
Forderkorbes angelangt ist.

Im zweiten Falle, woselbst bei einem Ein
dringen von 171/2 mm nur noch ein Widerstand 
von 6435 kg auftrat, ist die Sicherheit unzweifel- 
haft eine' ungeniigende, da ein VersclJeifs der 
Spurlatten von 10 bis 15 mm immerhin vorge- 
sehen sein mufs, wahrend ein weiterer GebraUch 
der Spurlatten bis zu einem Verschleifse von 
iiber 15 mm liinaus wohl unstalthaft sein durfte.

Eine ausreichende Sicherheit durfte wohl er- 
reicht werden, wenn die Durchmesser der Fang
rollen um 10 mm grofser, also mit 286 mm 
ausgefuhrt wurden. In diesem Falle wiirde bei 
einem Yerschleifse der Spurlatten von 20 nim,

5
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die abzufangcnde -Last L  bis iiber die doppelte 
Grofse von L  steigcn und bei stark abgeschlissenen 
Spurlatten vielleicht auf lj« L  lieruntersinken wird, 
so sind dies immerhin noch Beansprucluingen, 
welche ebenso wohl der mcnschliche Korper, 
besonders bei geeigneter Yorriclitung, i ais auch 
die in Frage konnnenden Constructionstlieile ciner- 
seits auszuhalten vermogcn, andererseils aber auch 
noch hinlangliche Sicherheit des Fangens bieleń.

Die Bedeutung' der Dissociations - Temperatur in der 
Pyroteclmik.

die ich fur nicht statlhaft balie, ein Widerstand 
gegen das Niedergehen des Forderkorbes yon 
G485 kg vorhanden sein.

Die Fangyorrichtung enlsprach also yollkom- 
men den gehegten Erwartungen und kommt der 
eingangs bezeiclineten ideał vołlkommenen Fang- 
yorrichlung so nahe, wie dies in der Prasis und 
besonders unter den obwaltenden Yerhaltnissen 
hgend moglich sein diirfte. Wenngleicli auch 
der Ueberschufs der hennnenden Kraft H  uber

Friedrich Siemens liat 
das grofse Yerdienst, zuerst 
grofse Schmelzwannen fiir 
Glas auf seinen Hiitten ein- 
gefiibrl zu haben.

Sol che YYannen haben 
G bis 10 m Durchmesser 
und lassen 20 bis 40 cbm 
oder 50- bis 100 000 kg ge- 
schmolzenes Glas. Schmelz- 
ofen von solcher Ausdeh- 
liung kennt die Eisen- und 
Stahlindustrie noch nicht.

Die Einrichtung der Sie- 
mensschen, Glassclmielzwaii- 
nen war ursprunglich (1879) 
so wie in Fig. 1 gezeichnet.* 

Steinmann sagt daruber: 
Wahrend ileś Driiekes der 

Yorliegenden Arbeit gingen mir 
erfreulicherweise noch dio 
nOthigen Unterlagen iiber den 

mehrtheiligen Wan nenofen 
seitens des Herm  Eriinders 
Friedr. Siemens zu, so dafs 
nach Feststeilung der Resultate 
dieser neucsten, auf der Fabrik 
zu Ellbogen i. B. ausgefuhrten 
Construction es mdglich wurde, 
das Expose daruber dem 
„ftapport"** noch ais Anliang 
einzuverleiben. Herr Fr. Sie
mens hat diesem Ofen ubrigens 
den Namen „Friedr. Siemens- 
U ni versal-Sc lnnelzofen“ 
beigelegt.

* Steinmann, Bericht uber 
dio neuesten Fortschritte auf 
dem Gebiete derGasfeuerungen. 
Berlin, J. Springer, 1879, Fig. 35.

** Steinmann bezeichnet 
seine Schriften mit Recht ais 
„Rapporte" uber Siemenssche 
Einrichtungen.

Fig. 1. F ried r. S iem ens’ U nivorsal-Schm elzofcn .

F ig. 2. F ried r. S iem ens’ G lasschnielz-W annen-O fen.
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In diesem Universalschmelzofen, welcher kreis- 
fdrmig ist, herrscht immer Schmelzhitze, und die 
lebende Flamme (Siemens) streicht aus den Gas- 
offnungen g und LuftofTnungen l in der Ebene 
der Arbeitslocher a , also etwa zwischen den 
Linien H 'H ‘ und HH dureh den Ofen, so dafs 
die Glasmacher bei der gleiclizeitig mit der 
Sehmelze stattfindenden Arbcit, dureh die liohe 
Temperatur und Helligkeil der Flamme, sehr be- 
lastigt werden, dieselben weigern sich deshalb, an 
solchen Wannen zu arbeiten. Um diesem Uebel- 
stande abzuhelfen, lafst Siemens nun bei seinen 
neuesten, nach dem Heizverfahren mit freier Ent- 
faltung und Wirkung der Flamme, ausschliefs- 
1 i cli dureh Strahlung construirten Sclimelzwan- 
nen die Flamme wie in Figur 2 gezeiclmet, 
zwischen den Linien H ’H ’ und HH, d. li. ober- 
halb der Arbeitslocher a herstreichen. Die Linie 
11'H1, welche sowohl in Fig. 1, ais Fig. 2 durcli 
die Unterkante der Gasoffnungen g gelegt ist, 
liegt in dem Ofen Fig. 2, nur um 350 mm 
hoher, ais in Fig. 1, welche den Siemens-Uni- 
versalschmclzofen von 1879 darstellt.

Es ist moglich, dafs der oben erwahnte 
Uebelstand des Universalschmelzofens durcli dies 
Holierlegen der Flamme beseitigt ist, ohne dals 
dereń Wirkung dureh Strahlung auf die Flachę 
des geschmolzenen Glases bei g leichem  Brenn- 
materialverbrauch eine geringere wird.

Den Besitzern solcher Universalschmelzwannen 
wird bei Hćiherlegung der Flammenebene, iiber 
die Yielleicht berechtigte Bcfiirchtung einer damit 
verbundenen vermhider tcn ' W i r k u n g  der 
Flamme, also grofseren Brennmaterialyerbrąuchs, 
wohl nicht hinweggeholfen, weil Siemens zur 
Begriindung dieses Hoherlegens der Flammenebene 
das neue Heiżyerfahten mit f r e i e r  Entfaltung 
und a u s s c h l i e f s l i c h e r  Wirkung der Flamme 
dureh S t r a h l u n g  erfand, welches derselbe dann 
in seinen Annoncen ais eine Yerbesserung selbst 
seines Universalschmelzofens bezeichnete.

Ich habe mir erlaubt, in dieser Zeitschrift 
diese neueslc Friedr. Siemenssche weltbewcgende 
Eifindung zu kritisiren.* Die Nichtigkeit dersel- 
ben endlich einsehend, hat Siemens, in seinem 
neuesten Yortrage, sowie in seinen Annoncen, 
<lie a u ss ch l i e f s l i c h e  W i r k u n g  dureh  
S t rah lu ng  schon fallen lassen. Fr. Siemens 
hielt mm am 1. Februar d. J. im Yereine fiir 
Beforderung des Gewerbfleifśes in Berlin wieder 
einen Yortrag, welcher obige Ueberschrift dieser 
-Mittheilung ais Bezeichnung hatte, und sagte in 
der Einleitung:

Wahrend mein HeizYęifahręn meist (?) bereit- 
williąe’ Anerkennung fand, konnte man dasse(be von 
ije w is se r S e i t e  nicht genug entwerthon; was mir 
uabei am meisten auffiel, war, dafs die Motive der

* »Stahl und Eisen* 1885, Heft V. S. 238.

abspreehenden Urtheiie fast au s s c h l i e f s l i c h  in 
der wissenscbafllichen ErBrterung gefunden wurden, 
welche ich der Beschreibung meines Heizverfah- 
rens angefugt hatte.

Der Universalschmelzofen bezeiclmete 1879 
nach den Reclamen von Siemens eine „neue Aera 
der Pyrotechnik “ , und schon am 22. Januar 
1884, dem Tage der Anmeldung der Erfmdimg 
der freien Entfaltung und ausschliefslichen W ir
kung der Flammen dureh Strahlung, also schon 
nach nur 5 Jahren wirft Siemens selbst diese 
neue Aera ais werthlos in den Papierkorb, und 
die ausschliefsliche Wirkung der Strahlung da- 
hinter ber, um nun nur noch dic unbedeutende 
ConstructionsYcranderung, der Hoherlegung der 
Gas- und Luftaustritte g und l (Fig. 2), ais eine 
iiber Alles erhabene Erfindung zur Yerbesserung 
selbst seiner Universalofen darzustellen.

Wenn icli nun die Ehre habe, von Friedrich 
Siemens unter „gewisser Seite “ verstanden zu 
werS0i, so gestatte ich mir ferner zu bemerken, 
dafs meine Beweise in meiner Kritik des Siemens- 
sclien sogenannten Heizverfahrens keineswegs f a s t 
ausschl i e fs l i ch,  wie Siemens behauptet, gegen 
seine wissenscha ft l ichen Erorterungen ge- 
richtet sind.

Ich habe im Gegentheil s. Z. mit den auf 
Blatt X IV  Fig. 1 bis 9 mitgetheilten, aus der 
P r a x i s  entnommenen Ofcnformen, alter und 
neuester Construction, n a ch g ew ie s en ,  dafs 
Siemens bei seinen neueren Oeten keineswegs 
giinstigere Verhaltnisse fiir die Verbrennungsraume 
eingefiihrt hat, ais immer schon in den altesten 
Backofen vorhanden waren.

Siemens wiirde cs leicht gehabt haben. meine 
cinfache Beweisfiihrung zu widerlegen, wenn er 
dic derselben zu Grunde liegenden thatsachlichen 
Verhaltnisse und Erfahrungen von Decennien ge- 
kannt hiitte, und beseitigen konnte. Das war 
ihm jedoch unmoglich, und deshalb liefs er seine 
ausschliefsliche Wirkung durcli Strahlung zunachst 
fallen. Der nach dem angeblich neuen Heizver- 
fahren nur noch mit freier Entfaltung der Flamme 
conslruirte Friedrich Siemenssche Ofen Fig. 2 
hat nun aber ebensowenig gegen die friiher von 
mir angezogenen alten Puddcl- und Schweifsofen, 
giinstigere Verbrermungsraums-Verhaltnisse, welche 
freiere Entfaltung der Flamme gestalten, ais der 
Fr. Siemenssche Universalschmelzofen Fig. 1, wie 
aus folgenden Zahlen hervorgeht.

In Fig. 1 liegt die Unterkante des Gewolbes 
1650 mm (iber der Unterkante der Arbeitslocher a, 
in Fig. 2 genau ebenso hoch! In Fig. 1 kommen 
auf 1 qm Herdflache 1,50 cbm Ofenraum, in 
Fig. 2 genau ebensoviel!

Es liegt also auch bei dieser angeblich gegen- 
satzlichen neuesten Construction weder die von 
Fr. Siemens zu seinem neuen Heizverfahrc-n ais
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zugehorig angegebene Yergrofserung des Ver- 
brcnmmgsraums, noch die angebliche Erhohung 
des Gcwolbcs vor. Es bleibt also von der welt- 
bewegenden Erfindung nur das Hohenegen der 
Plammenebene um 350 mm in Fig. 2, durch 
welche Anordnung, wic oben schon auseinander 
gesetzt, die Arbeiter vor der Temperatur and der 
Helligkeit der Flamme gescliiitzt werden sollen, 
und vielleicht auch sind.

Wenn nun der gule Erfolg diese Anordnung 
auch g e k r o n t  hat, so erscheinen dio yorgcnomme- 
nen Aenderungen in constructiyer Beziehung e twas  
g e r i n g  gegeniiber den enonnen Yortheilen, welche 
sie bieten.

Dies ist wSrtlich das cigenc Urtheil yon 
Friedrich Siemens iiber sein angeblich neues Heiz- 
veęjfahren.  W as mm die zu diesem Yerfahren 
erfundene Yerbrennungs - Theorie von Friedrich 
Siemens anbctrifft, so berulit dieselbe auf der 
Yoraussetzung eines , Bombardcinents Ł von elek- 
trischen Entladungen.*

W ie weit diese Theorie richtig ist, soli hier 
nicht unlersucht werden, obgleich Fr. Siemens 
in seinem neuesten Yortrage selbst sagt, dafs er 
die Aufstcllung einer Theorie fur seine Erfmdun- 
gen recht gern Anderen iiberliefse, setzt aber 
yorsięhtigerweise hinzu, vo rausgese tz t ,  dafs 
d iese E r k l i i r u n g  mit den R e s u l t a t e n  
se in e r  p r a k t i s c h e n  E r f a h r u n g e n  in 
U e b e r e i n s t i nun u n g zu b r in ge n  sei.  —

Friedrich Siemens hat, wie er in seinem 
neuesten Yortrag sagt, jetzt auch die Frage der 
Dissociation der Gase eingehend studiert. In 
keiner bisherigen Yeroffentlichung, welche Siemens 
schrieb, oder schreiben liefs, kommt etwas iiber 
Dissociation vor.

Ich habe nun in meiner 600 Zeilen um- 
fassenden Kritik, betreffend die friiheren Siemens- 
sehen Yeroffentlichungen iiber das angeblich neue 
IIeizverfahren zwar in 25 Zeilen**, also nur in 
4 % des Raums, aber niclit fast au ssch l i e f s-  
l i ch ,  wie Siemens behauptel, auch von der 
Dissociation gesprochen und behauptet, dafs es, 
auf Grund der Arbeiten von D e v i l l e  und 
B  uns en, auch in den Siemensschen Oefen eine 
Grenze 1'iir die Temperatur gabe.

Diese meine Behauptung verdrcht nun Fr. 
Siemens in seinem neuesten Yortrage (Seite 48, 
Zeile 25 v. o.) wie folgt:

Es wird behauptel. dafs es ein thorichtes Unter- 
nehmen sei, dic Temperatur so hoch steigern zu 
wollen, wie ich angab. (?)

Es firidel sich naliirlich in keiner der betref- 
fenden Yeroffentlichungen von Siemens eine An- 
gabe, bis zu welchen Graden er die Temperatur 
zu steigern gedenkt. Nur in den Reklamen

* Heizverfahren von Fr. Siemens. Berlin. Julius 
Springer 1885, S. 29.

** »Stahl und Eisen«, 1SS5, S. 238,

Siemens findel sich die Behauptung: dafs er: 
„Vollsl;indig iiber beliebigc Hitzegrade verfiige.“ 
Ich finde jedoch das Vorhaben von Siemens, die 
Temperatur in seinen Oefen so hoch zu steigern, 
ais er kann, trotzdem sehr vernunftig, wundęre 
mich deshalb auch nicht, wenn derselbe in seinem 
neuesten Yortrage glaubl, versichern zu miissen, 
dals es ihm gelungen sei, jedes zum Ofenbau 
brauchbare Materiał zum Schmelzen zu bringen. 
Dazu gehort nicht viel. Jeder mochte die Tem- 
peratur in seinen Schmelzofen so lioch steigern 
diirfen ais moglich; selbst aber wenn man dies 
konnte, was ich bei Fr. Siemens niclit bezweifele, 
so ist dies eine Kunst, an dereń Ausiibung den 
Besitzern der zu schmelzenden Oefen nichts ge- 
legen ist.

Man hat sich friiher sehr weitgehende Yor- 
stellungen von den Temperaturcn gemacht, welchc 
bei der Yerbrennung in Gasflammofen, also elwa 
unter Atmospharendriick, zu erreichen sind, weifs 
in Wirklichkeit aber wenig davon.

Dafs die z. B. fur Yerbrennung von Kohlen- 
wasserstoff zu be rechnende  Temperatur von 
2750° in unscren bis jetzt bekannten Oefen 
nicht erreicht wird, ist sicher, weil schon vorher 
alle Steine geschmolzen sein wurden.

Ueber die Schmclzpunkte der feuerfesten Mate
rialien liegen ebenfalls nur wenige absolule, aber 
yiele relative Bcstinnnungen vor; man weifs aber 
doch, dafs Kieselerde (Quarz) bei der Temperatur, 
bei welcher Platin schmilzt, eine glasartige 
diirchścheinende Masse bildet.*

In seinem neuesten Yortrage giebt nun Siemens 
moglichst reine Kieselerde ais das beste zum 
Ofenbau verwendbare Materiał an. Wenn dieses 
aber in den Siemcns-Ocfen fiir gewohnlich nicht 
schmilzt, dann liegt die Temperatur in denselben 
folglich auch unter dem Schmelzpunkl des Platins.

Dic Bestimmungeu des Schmelzpunktes des 
Platins, auch die neuesten, weichen allerdings 
sehr bedeutend voneinander ab.

Es bestimmte denselben:
E. Becquerel . . . 1863 zu 1460 bis 1480°
Y io lle ....................... 1877 „ 1779°
Derselbe..................  1879 „ 1775°
v. d. Weyde . . . 1879 . 2200° 
nach Angabe v. Pictet 1879 „ 2000°**

Man nimmt m der Wisseńschaft, glaube ich, 
die Schmełzpunktbestinunung von Yiolle zu 1775° 
ais die sicherste an.

In Gasflammofen, in welchen Kieselsaure und 
Platin sclnnelzen, kSnnten dann holiere Tcmpera- 
turen ais 1800° G. nicht vorkommen.

Dieser Ansicht gegeniiber stehen die Berech-

* Aachener Bezirks-Yerein deutscher Ingenieure.
B . Keller, 1875.

** Physik. Chetn, Tabellen von Landolt, 1883.
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nungen, welche Steinmann,* in seinen „Rapporteń* 
iiber die Siemensschen Erfindungen mitgetheilt hat.

Derselbe sagt im § 22:
Beziiglich des Effectes der Regenerativofen diene 

folgendes Beispiel: Das zur Verbrennung kommende 
Gas sei aus Holzkohlen erzeugt und von der Zusam- 
mensetzung 34.1% Kohlenosyd, 0,2 %  AVasserstoff, 
64,9 %  Stickstoff und 0,8 %  Kohlensaure, so giebt 
dasselbe verbrannt ohno weiteres einen pyrometrischen 
Wiirmceffect von P =  1945. W ird dagegen die Ver- 
brennungsluft zuvor auf t° erhitzt, so entsteht ein 
Effect von:

worin P =  1945; L  =  der zur Verbrerinung von
1 Gewichtsthejj Gas nóthigen Luftmenge (0,914 Ge- 
wichtstheile) und 0,238 =  der Warmccapacitat der 
Luft ist. Ist aber zugleieh auch das Gas vor seiner 
Verbrennung auf t° erhitzt worden, so entsteht ein 
pyrometrischer Warmeeftect yon :

_ , t . 0,914. 0,238 +  t (0,341. 0,288Pl==P + -------------- -------------------

0,002. 3,294 +  0,649 . 0,214 + 0,008 . 0,216)
' 0,456 .

d. i. P i .== P  +  1,05 t ........... (I)

Diese Formel (I) ist hier anwendbar.
Hat nun die Flamtne bereits im Beginn, wenn 

also die Regeneratoren noch kall sind, einen Hilze- 
grad yon P =  1945 °, so gelte die Yoraussętzung (“ ), 
ilafs dieselbe die betreffenden Kegeneratoren auf die 
gleiche Temperatur bringe. Beim Klappeńwechsel 
soli ferner dem neu ankommenden Luft- und Gasstroine 
beim Passiren der so erhitzten Regeneratoren wiederum 
dieser Temperaturgrad mitgetheilt werden (fi), so ware 
in (I) t =i 1945 0 — P zu setzeu, und dann hatte jetzt 
eine Flamme von der Temperatur:

P i •-= P  +  1,05 P.
Diese Pi lieifse Flamme bringe die beiden an

deren Regeneratoren ebenfalls auf Pi (7) und ist dies 
erfolgt, so erreiche man durch erneuten Wechsel auf 
den entgegengeselzlen Seiten dieselbe Hdhe Pi (r)'), 
dann wiirde man nunmehr eine Flamme aus dom, 
auf Pi gebrachten Luft- und Gasstroine von der Tem
peratur:

Pa =  P  + 1,05 Pi 
erhalten. Bei einem dritlen Wechsel resultirte nach 
demselben Vorgange eine Temperatur von:

P 3 =  P  -f- 1,05 P 2. 
also boi einem n1™ Wechsel eine Temperatur:

Pn =  P  +  1,05 . P „ -  1 + ....... (II).
Setzt man aber in (II) die Werthe fur Pn —

1. Pn — 2 u. s. w. ein, so erhalt man:
P* =  p (1 +  l >05 +  1.052 +  1,053 +  . . . . .  +  1,05")

Dieser Deduction zufolge miifste sich die Tempe
ratur eines Regenerativofens bis in das U nen  d l i c h  e 
steigern lassen; das kann aber deshalb nicht gesche- 
hen, weil nur ein gewisser Bruehtheil der Yoraus- 
setzungen bei « , f j , y  und <)' mit der Wirklichkeit 
zusammentrifft. Der weit grdfsere Bruehtheil geht 
yerloren 1. durch Ausstrahlung, 2. *durrh das
mi chemischen Sinne nie genaue Mischungsverhaltnifs 
zwischen Luft und Gas und 3. durch die Yeranderung 
der Warmecapacitaten der Gase bei holier Temperatur.

N iram t m an an , dafs allediese Umstiinde durch

* Compendium der Gasfeuerung 1876, S. 23,

einen Goefflcienten Q kleiner ais 1 ausgedriickt sind, 
so ist dann

P» =  P + Q P.. -  1,
oder Pn ais Masimaltemperatur M fur ein bestimmtes 
Object angenommen:

M =  P +  (> M, also

Fuhrt iriari beispielsweise fur Q nacheinander die 
Werthe 0,5, 0,75, 0,9 ein, so erliielt man hiernach 
ais entsprechende Werthe fur M die Temperaturen 
3890°, 7780°, 19450 0, welch letztere beiden schon 
aus dem Grunde nicht erreicht werden konnen , weil 
es kein Materiał giebt, was ihnen den nóthigen Wider- 
stand entgegenselzt.

Aber selbst wenn man sich mit dem kleinsteti 
Werthe Q j== 0,5 begniigt, so ist dio hieraus resulti- 
rende Temperatur von beinahe 4000 0 oine so ganz 
bedeutende, dafs die Praxis Heizobjecte von gleicher 
Leistungsfahigkcit nicht aufzuweisen yermag.

Dafs bei einer Temperatur von 4000° 
keins unserer Heizobjecte mehr aushalten 
wiirde, ist sicher. Es ist jedoch anzunehmen, 
dafs Steinmanns wissenschaftliehe Tbeoriccn 
oder Erkliirungen der Wirkung seiner Oefen 
von Siemens mit seinen praktiseheii Erfahrun- 
gen in Uebereinstimmung gebracht werden kiin- 
nen, obgleich ersterer in der Wisseńschaft urt- 
bekannt ist.

• Mit den Arbeiten eines Dev i l le  und Bunsen 
jedoch kann Siemens sich, nach seinem am 
1. Februar im Yerein zur Beforderung des Ge- 
werbfleifses gehallenen Yortrage nicht einyerstan- 
den erkliiren, weil dereń Resultate der Dissocia- 
tion mit den Grundsatzen seines Heizverfabrens 
mit freier Entfaltung und ausschliefsliclier W ir
kung der Flamme im vollen Widerspnich stehen. 
Siemens behaupiet, manche der Dissociationser- 
scheinungen. welche diese Gclehrten beobaehteten, 
seien in Wirklichkeit nicht Dissociation gewesen, 
sondern nichts weiter ais unvollkommene Ver- 
brennung, veranlafst durch Flachenwirkung der 
Rohrchen oder Gefafse, worin die Yersuche vor- 
gcnonnnen wurden. Andere wirkliche Dissocia- 
tionserscheinungen seien dagegen nur mit Hiilie 
der Einwirkung dieser Flachen zustande ge- 
kommen.

Diese Einwirkungen der Flachen und Mate- 
rialien hatten Deville und Bunsen nicht geniigend 
beriicksichtigt und deshalb unzutreflende Resultate 
erlangt.

Sollte es zur Richtigstellung der wissenschalt- 
lichen Beobachtungen der genannten beriihmten 
und gewissenhaften Gelehrtcn erst der neuerlichen 
Kritik derselben durch Friedrich Siemens bedurft 
haben ?

Ich werde den grofsen Gelehrten ihre Yer- 
theidigung, wenn sie diese fiir angebracht hallen 
sollten, was ich bezweifle, wohl selbst iibei'la§8en 
konnen, Siemens, ist zwar ein bedeutender Pyro-
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tcchnikcr, aber nichtsdesloweniger wird man sieli 
doch wohl erlauben diirfen, die Meinung zu ver- 
lautbaren, welche man iiber die Nęuheit und 
die Wirkung des Siemensschen Heizverfahrens 
mit freier Flammen-Entfaltung ais praktischer 
Ingenieur auch dann noch hat, nachdem derselbe 
den oben erwahnten Yortrag in Berlin ge- 
hallen hat.

W as zunachst dic Bezcichnungen von Siemens 
anbetrifft, so sind selbst diese, wie wiederholt 
nachgewiesen, immer unzutrefTend.

Ein .Hei zver fah ren “ wiirde Siemens er- 
funden haben, wenn er z. B. ein neues Verfahren 
zur Yerbindung des Kohlenstoffs der Brennma- 
terialien mit Sauerstoff, oder ein neues Yerfahren, 
die Flanmie a u s s c h l i e f s l i c h  durch Strahlung 
wirken zu lassen, aufgestellt hatte.

Um eine freie „Enlfaltung“ der Flamme zu 
Toranlassen, will Siemens zuerst und allein die 
Feuerungen und Oefen so hoch und breit gebaut 
haben, dafs die Flamme nicht auf die Wandungcn 
und den Ilerd treffen kann, der Einwirkung der 
Flachen derselben also entzogen isl.

Zu dem Ende hat er aber doch kein , Yer
fahren” angewandt , sondern nur Gonstructionen 
ausgefiihrt, welche die freie Flammen-Entfaltung 
ermoglichen sollen.

Ferner spriclit man wohl davon, dafs Bliittcr 
und Bluthen von Blumen ihre Reize ,entfalten“ ; 
Flammen-Entfaltung aber ist auch eine der Siemens- 
schen Erfmdungen. Siemens hat also gar kein, neues 
Vcrfahren“ eingcfiihrl; erfunden hat er auch 
keins, denn ein Patent ist ihm nicht ertheilt 
worden; die Resullate beriihmtcr Gelehrter 
sprechen gegen ihn u. s. w.

Nichtsdesloweniger bleibl Siemens dabei, in 
alleti seinen Reklamen sein Heizverfahren mit

freier Flammen-Entfaltung ais rationellste Feuerung 
fiir alle Arten von Oefen hinzustellen.

Diese Art der Reklame ist wahrscheinlich 
fiir die Siemenssche Pyrotechnik nothwendig.

Yon Worten und Theorieen abgesehen, haben 
die Constructionen von Siemens den praktischen 
Zweck, so grofse Feuerungen und Oefen zu 
schaffen, dafs die Flammen in denselben nirgend- 
wo anschlagen. Ich habe nachgewiesen, dafs 
Oefen mit solchen Verbrennungsraum - Verhalt- 
nissen, wie Siemens sie neuerlich anwendet, 
schon immer vorhanden gewesen sind.*

In dcm Vortrage vor dem Verein fiir Beiorde- 
rung des Gewerbfleifses hat Siemens nun trotz- 
dem, zum Beweise der Richtigkeit seiner Theorieen 
und der Uebereinstimmung derselben mit seinen 
Gonstructionen, auch wieder seine danach ge- 
troffene Einriclitung an Dampfkesseln vorgefiihrt. 
Dieselben sind in Fig. 3 (aus den Yerhandl. des
V. f. G. Heft II) wiedergegeben.

W ie schon nachgewiesen**, ist auch diese 
Einriclitung keine Ycrbesserung.

Man wiirde m il einem wirkiichen, geraumigen 
Vorbau, wie solehe schon lange angewandt 
werden, viel mehr erreiclien, ais mit der Veren- 
gung des Feuerrohres durch Ghamotteringe, 
welche fiir die Flamme in dem Feuerrohr das 
Gegentheil der f r e i en  E n t f a l t u u g  ermoglichen.

Siemens dagegen sagt in dem Yortrage S. 54 :
Derarlige Dissocialionen, welche hervorger'ufen 

sind durch Einwirkung der Flachen, sowie die dritte 
Art sogehahnter Dissocialion, welche ęigenllich nichts 
weilę.r ist, wie unvollkoinmeno Yerbreanung, chen- 
falls durch Flacheneinwirkuug veranlafst, konnen durch 
Anwendung meines Hei/,verfahrens mit freier Flain- 
menentfaltung vollstandig vermieden jwerden. Sobald 
die directe Einwirkung der Flachen aufhOrl, ItOrt

* »Slahl und Eisen« 1885, S. 238.
** »Stahl und Eiseiu 1885, S. 239.

F if. 3. F ried r. S icm eus' D auip rkcsselfe ticruug  m it f re ie r  F lam m en-E n tfa ltung .

M m i:
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natiirlich auch die durch die Flachen veranlafsle 
Dissociationserschejnung auf. Daraus geht hervor, 
dafs, um dieNaehlheile der Dissociationsersclieinungon 
jeder Art zu vermeiden, alle Feuerungeu mit einer 
Brennkammer versehen sein sol Hen, worin dieFlamme 
unhehindert von FlilcHen vollst;lndig und rein ver- 
breńnen kann; die so gehildeten klaren Verbrennungs- 
producte mussen dann direct mit den zu erhitzenden 
Flachen, KOrpern oder dem Hcizgut (?) in mOglichst 
directe Beriihrung gebracht werden.

Der in Zeichnung vorliegende, direct befeuerle 
Dampfkessel ist ein Beispiel der Anwendung meines 
Heizverfahrens mit Ireier Flammenentfaltung. Der 
Kessel ist in den Flammrohren mit Ghamotteringen 
versehen, die ein Anschlagen der sichtbaren Flamme 
an die Kesselwande und damit Rauchbildung ver- 
hindern.

In dem mil Ghamotteringen ausgekleideten 
Feuerroln- schliigl die Flamme zwar nicht an 
dieses, aber doch an die Ghaihotteringwandungen. 
Nun > setzt uns aber Siemens in allen seinen 
Yortriigen auseinander, dafs in den Gasflammofen 
die Flamme auch nicht an die Chamollewan- 
dungen schlagen diirfe. Um dies zu verhindern, 
will er ja uberall „hochliegende“ Gewolbe an- 
wenden und seine Gas- und Luft t'ii chse so weit 
von den Wandungen ablegen, dafs die Flamme 
nicht daran anschlagen kann.

Auch bildet ein durch Ghamottcringe ver- 
ltleinerles Flammrohr doch keine yergrofserte 
Brennkammer fiir den Dampfkessel.

Nur Fr. Siemens kann es wagon; den Mit- 
gliedern des Vereins fiir Gewerbfleifs solche 
Widerspriiche vorzutragen.

Siemens sagt ferner in seinem Yortrag vom 
1. Februar d. J.:

Ich fand, dafs im Gegentheil die Hilze gerade 
in solchen Theilen der Ofeukammer die hOchste war, 
wo die EJanimę gar nicht liintraf,* woj also nur die 
Wannestrahlung der Flamme wirken konnte. Die 
Ursache der ZerstOrung des Ofenmaterials konnie 
also nicht.durch die hohe Erhitzung desselben bewirkt 
sein, sondern rnufste a n d e re n  U r s a c h e n  (?), ent- 
weder einer chemischen oder mechanischen Wirkung 
der Flamme zugeschrieben werden.

Die obige Vermuthung, dafs die Zerslorung 
des Ofenmaterials durch unbckannte, chemische

* Z. B. oben unter dem hochliegenden Gewolbe, 
wo es, wie in jeder Stube unter der Decke, immer 
am heifsesten ist.

oder tnechanische Wirkung erfolge und nicht
durch zu hohe Erhitzung, isl unklar und unball- 
bar. Hohe Erhitzung wirki immer physikalisch
und mechanisch auf die feuerfeslen Materialien, 
und bei den hochsten Temperaturen auf die zu- 
sammengeselzlen Materialien auch chemisch ein.

Siemens sagt ferner in seinem Vortrage vom 
1. Februar:

W ie ich in meinem vorjahrigen Yortrage bereits 
auseinandersetzte, habe ich mein Heizverfahren auf 
meinen Glashfltlen zu eigenem grofsen Yortheile eine 
Reihe von Jahren in alleiniger Benutzung gehabt. 
Erst dann, wie Geheimhaltung nicht mehr mGglich 
wfar, v e r s u c h t e  i c h  d ie  P a t e n  t i r ung  des
Y e r f a h r e n s  und trat auch damit an die Oeffent-
lichkeit.

Die Reihe von Jahren kanii doch so grofs 
nicht sein; denn der Siemenssche Universal- 
schmelzofen yon 1879 ist doch nichl sofort ais 
solcher erkannt, und am 22. Januar 1884 isl 
das Patent, betreffend , freie Flammen-Entfaltung“ , 
schon angemeldet.

Ich habe in meinen Besprechungen des neuen 
IIeizverfahrens mit freier Entfaltung und aus- 
schliefsliclier Wirkung der Flamme durch Strah- 
lung Friedrich Siemens aufgeforderl*, ’ seine 
Palentanmeldung der Nacli weit nichl vorzuent- 
lialten.

Ich gab auch die Griinde an, warum es m i r 
l e i d e r  yersagt ist-, diese Veróffentlichung selbst 
yorzunehmen. Wenn 'Siemens diese seine 
Palentanmeldung veroffentlichle, so wiirde er 
sein , VSrfahren“ noch mehr entwerthen, ais er 
dies in seinen Yortragen schon gellian hat, , oder 
eine Kritik vori ,gewisser Seite “ dies thun konnte. 
Die Fassung und der Inhalt dieser Patentanmel- 
dung sind namlich derarl, dafs Siemens mit 
dereń Yeroffenllicliung einen lechnisclien Selbst- 
mord begehen wiirde.

Diesen zu yerliiiten wird Siemens die Yer- 
offentlichung zu untorlassen suchen

Osnabriick, im Marz 1880.
F ritz  W . L iin n u n n .

* >Stalil und Eisen* 1885, S. 466.
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Kanalisation der Mosel.

Der Ausschufs der Interessenlen an der Ka
nalisation der Mosel liat unter dem 21. Februar 
(1. J, an Seine Escellenz den Herrn Staats- und 
Finanzminister von Scliolz die folgende Eingabe 
gerichtet:

An Ew . Excellen7. geslaltet sich der unter- 
zeiehnele Ausscluifs die gehorsarne Bitle zu 
ricliten :

Ew . Exeellenz wolle der Kanalisation der 
Mosel von Metz bis Coblenz geneigtest Ihr 
Interesse zuwenden und dasselbe dadurcb be- 
thatigen, dafs zunachst die Mittel zur Verfiigung 
gestellt werden, welche erforderlich sind, um 
die Yorarbeiten moglichst ungesaumt auszu- 
fiiliren.
W ir geben uns die Ehre, unsere Bitte durch 

nachstehende Ausfiihrungen zu begriinden,
Die weiten Entfernungen, welche zu iiber- 

winden sind, um die Rohmaterialien behufs Ver- 
arbeitung zu Eisen und Stahl zu vereinen, haben 
der deutschen Production von je ber grofse 
Kosten bereitet und ihr den Wettbewerb mit 
dem Auslande erschwert. Ganz besonders lin- 
gunstig wurde durch diesen Uebelstand die 
Eisenindustrie in dem Kohlenbezirk der Ruhr 
und am Niederrhein beeinflufst, ais durch einen 
Zusatnmenflufs verschiedener Umstiinde die Mas- 
senproduetion und der Absatz auf dem Welt- 
inarkt Lebensbedingung fiir sie wurde.

Die nahegelegenen Erzlager waren theils 
bald erschopft, theils erwiesen sie sich in der 
Qualitiit ais ungeeignet, oder "bei der Gewinnung 
zu theuer. Die niederrheinisch - westralische 
Eisen- und Stahlindustrie war daher in der 
Hauptsache auf die grofsen Erzablagerungen an 
der Lalm , D ill und Sieg angewiesen, Diese 
Erze aber sind schwierig, jetzt meistons nur 
noch durch Tiefbauten zu gewinnen, die Ver-
kehrswege in den betreflenden Bezirken sind 
vielfach noch mientwickelt, der Transport von 
der Fundstatte bis zur Balin ist kostspielig, 
noch kostspieliger aber die Bahnfracht bis zur
Yerarbeitungsstelle im Kolilenrevier. Die gute 
Beschaffenheit dieser Erze setzte die niederrhci- 
nisch-westfalische Eisenindustrie jedoch in den 
Stand, vorziigliclie Qualitaten zu liefern, und 
hierdurch, trotz der durch holie Frachten ge- 
steigerten Gestehungskosten, mit der billiger 
producirenden Industrie des Auslandes zu con-
curriren. In Fabricaten aus Qualitatspuddeleisen

und den feinslen Stahlsorten wurde sie von 
keiner anderen (ibeilrofTen.

Die durch das Bessemerverfaliren herbeige- 
fiihrte erste grofse Umwalzung bedingte auch 
Aenderungen in dem Bezug der Erze. Das 
moglichst geringe Vorkommen von Phosphor in 
den Erzen wurde Hauptbedingung; diesem An- 
spruche genugten vorzugsweise die Erze aus 
Afrika, Elba und Spanien, denen steigende Be- 
achtung zugewendet wurde. Die Concurrenz 
dieser durch Reichhaltigkeit und Reinheit aus- 
gezeichneten, ausliindischen, namentlich spani1- 
selien Erze gegen diejenigen der Lahn, D ill und 
Sieg wurde verscliarft nicht nur durch den 
Niedergang der SchilTsfrachten und die Conces- 
sionen, zu denen die Eisenbahnen, in Concurrenz 
mit der Wasserstrafse des Rheins, veranlafst 
wurden, also durch ihren vcrhaltnifsmafsig ge- 
ringeren Preis, sondern wesentlich noch durch 
die vermehrte Anwendung und demgemafs ge- 
steigerte Produclion von Stahl. Denn die Lahn- 
und Siegerze eignen sich, wegen ilires verhalt- 
nifsmafsig hohen Mangangehaltes, nicht so gut 
zur Erzeugung bestimmter Stahląualitaten wie 
die spanischen Erze. Diese wurden demgemafs 
die hauptsachlichste Grundlage der niederrhei- 
nisch-westfalischen Eisen- und Stahlindustrie.

Zu gewissen Mischungen wurde freiJ ich 
immer auch das phosphorhaltige und darum 
werthlosere Luxemburger Roheisen bezogen; 
dasselbe aus den Lotliringer und Luxemburger 
Minetten selbst in Westfalen zu erblasen, war 
wegen des weiten und kostspieligen Bahntrans- 
portes unthunlich.

Jene gewaltigen Ablagererungen von Minette- 
erzen hatten freilich die Aufmerksamkeit der 
rheinisch-westfalischen Eisenindustrie lange auf 
sich gelenkt. Diese uberaus leicht zu fordern- 
den und daher billigen Erze, dereń Zusammen- 
setzung den theuren Procefs des Róstens, wie 
Kalkzuschlage bei der Schmelzung, entbehrlich 
macht, bilden die Grundlage fiir die Uberaus 
entwickelte und blulięnde Eisenindustrie in 
Luxemburg, in Lothringen und an der Saar. 
Man ahnte auch die Bedeutung jener Erze, wenn 
es gelingen sollte, den Phosphor in irgend einem 
Stadium des Fabricationsprocesses auszusćheiden. 
Daher hatten die niederrheinisch - westfalischen 
Werke solort nach der Riickgewinnung Lothrin- 
gens in nothwendiger Yoraussicht dort bedeu- 
tende Concessionen erworben; sie wurden dabei
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von der Annahme geleitet, dafs sich ein Weg 
finden werde, dieselben zu verwerthen, was his 
jetzt jedoch, wegen der weilen und tlieuren 
Eisenbalmfracliten, nicht geschelien konnte.

Was zahlreiche Techniker lange yergebens 
erstrebt, die E  n t p h o s p li or u ng cl es E  ise  ns, 
gelang endlich den Englandęrn Thomas und 
Gilchrist, und diese grofse Erfindung war, wie 
keine vorhfergehende, geeignet und bestimmt, 
grade in Deutschland die Productionsbedingungen 
żu verriicken und dadurch eine gewaltige Um- 
walzung in der Eisen- und Stahlerzeugung lier- 
beizufuhren.

Nach jahrelangen Versuchen und Verbesse- 
rungen, wobei Deutschland sieli schnell an die 
Spitze ste llle , ist das sogenannte Thomasver- 
fahren jetzt zu solcher Vollkommenheit ge
bracht worden, d a f s a u s  p h o s p h o r l i a l t ig cm ,  
also auch aus phosphorreichen Erzen erblasenem 
Roheisen mit absoluter Sicherheit, je nach Be
darf, Flufsstahl aller Art und bester Quatitiit, 
sowie schweifsbares Flufseisen im Converter, 
also in Massenproduction, zu vorher nicht ge- 
kanntem billigen Preise hergestellt werden kann. 
Ja, es hat sieli herausgestellt, dafs g rade  ein 
z i e m l i c h  h o h e r  Ph osp h orgeli  al t in den 
E rzen  un d  d e m g e m a f s  in dem R o h e i s e n  
dąsse lbe f i i r  den T h o m a s p  roce fs  ge- 
e ig n e te r  und w e r l h v o l l e r  m a c h t ,  wab* 
lend bei den allen Methoden der Phosphor jede 
Qualitat verschlechterte und den Mafsstal) fiir 
unbedingte geringe Bewerthung bildete.

Demgemafs ist eine vollstandige Verriickung 
der Verhi*ltnisse eingetreten. Aus dejn Materiał, 
aus weiehem friiher nur geringe Qualitaten ge- 
fertigt werden konnten, konnen jetzt vermitlelst 
des Thomasverfahres aufserst billig die besten 
und theuersten Walzwerksproducte hergestellt 
werdcn; die Schwierigkeiten, dic sieli hin und 
wieder noch zeigen, hofft die Technik zuver- 
sichtlich auch noch zu ilberwinden.

Die gewaltige Umwalzung infolge des Tho- 
niasverfahrens liegt also in dem Umstande, 
dafs derVorzug,  we ichen die Verwendung 
des friih e r besten Mater ia ls  zur Herstel- 
l |lng guter und bester Qua l i ta ten ge- 
wahrte,  kein Yorzug mehr ist, keinen 
Werth mehr hat, da diese besten Quali- 
ta te ił je tz t  au ch  aus den f r i i h e r  schlech- 
testen M a t e r i a l i e n ,  aus d ie sen  sogar 
v o r t h e i l h a f t o r ,  erzeugt  werden  konnen.

D a m i t  aber  is t  d ie  n i e d e r rh e in i s c h -  
est fa 1 isc l ie  E isen- und  S t a h l i n d u s t r i e ,  

dereń Y o r z u g  die H e r s t e l l u n g  de r  
guten und bes ten  ( J f i a l i t a t en  w a r ,  in 
ihren E x i  s t enz bed i n gu ngen s c h w e r  
get ro f fen,  dies um so mehr, da die Grund- 
lage ihrer Existenz von unherechenbaren Ver- 
hiiltnissen abhangig geworden ist.

IV.c

Ihre nachstgelegenen Bezugsąuellen fiir Erze 
sind die Lager an der Sieg, Lahn und D iii; 
der ungeheuere Ruckgang der Preise auf dem 
Weltmarkt hat die Werke aber gezwungen, sich 
mehr und mehr den spanischen Erzen zuzu
wenden, die bei gleich guter, ja besserer Qua- 
litiit sich im Anschaffungspreise loco Werk ver- 
haltnifsmafsig billiger ais die vorenvahnten 
deutschen Erze steilen.

Umstande aber, wie Steigen der Sehiffs- 
frachten, Erschwerung oder Behinderung der 
SchifTahrt durcli Krieg oder Sperrungen infolge 
von Epidemien, Erhebung eines Ausfuhrzolles 
seitens der spanischen Regierung, oder Er- 
schópfung der Lagerstatten, Umstande also, die 
aufserhalb jeder Bcrechnung und Einwirkung 
seitens der deutschen Interessenten liegen, 
konnen den Preis der spanischen Erze so er- 
hohen, dafs auch diese Gmmilage der niedet- 
rheinisch-westfalischen Industrie verloreti geht. 
D am it  w i i rde  sie a b e r  n i ch t  n u r  ih re  
C o n c r r e n z f a h i g k e i t au f  dem W  e 11- 
inark t ,  so n d ę  rn au ch  i h r e  S t e l l u n g  im 
I n l an d e  a u fg e b e n  mi issen;  denn wir ver- 
weisen hier nochmals auf den Umstand, dafs die 
Sieg- und Lahnerze zu theuer und auch sonsl 
nicht geeignet sind und daher nur in sehr ge
ringen Zusiitzen verwendet werden konnen.

Die Production von Stahl und Flufseisen im 
Wege des Thomasverfahrens hat inzwischen an 
Bedeutung ungemein gcwonnen.*

Das Verfaliren ist eingefiihrt uberhaupt in 
30 Werken, davon liegen 7 in England und 15 
im deutschen Zollgebiete.

W ir gehen nicht soweit zu bchaupten, dafs 
damit der Puddelprocefs ais beseitigt anzusehen 
ist, es ist aber eine Thatsache, dafs das Fhifs- 
eisen das Schweifseisen mehr und mehr Yerdriingt, 
und es ist ferner mit Bestimmtheit anzunehmen, 
dafs die Massenproduction an Stahl- und Flufs- 
eisenfabricaten in Zukunft aus dem Thomas- 
Yerfahren liervorgehen wird.

Die' rheinisch - westfalische Industrie durfle 
nicht zogern, an diesem gewaltigen Fortschritt 
theilzunchmen; von den 15 Werken, welche das 
Thomasverfahren im deutschen Zollgebiel eiuge- 
fiilirt haben, gehoren 8 dem Yorbezeichnelen 
Industriebezirke an. Leider ist auch fiir diese 
Production die natiirliche Grundlage nicht vor- 
handen; denn der Transport der zu diesem Ver-

* Nach dem Thoinasverfahren wurden erzeugt:
Jahr, end i- In Grolsibri- In  ande rn ZiLsammen

T onnen
» a v . i. D eu tii lil.md

gem l m. d. ta n n ien I^andern und O es le rre ic lr
30. S e p t T onnen Tonnen Tonnen

1878 20 — 20 —
1879 1 150 50 1 200 —
1880 10 000 40 000 50 000 . — -
1881 40 120 289 880 336 000 —
1882 109 364 346 636 450 000 —
1883 122 380 511 993 634 373 415 915
1884 179 000 685 000 864 000 520 300
1885 145 707 799 610 945 317 617 514

* D er A n tlie il O este rre ichs  is t  e in  s e li r  g eringer.
G
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fahren besonders geeigneten Lothringer Erze, der 
Minette, ist unter den gegenwSrtigen Yerhiiltnissen 
zu kostspielig, um regelmiifsig das gair/.c er- 
forderliehe Quantum zu bezielien, cs kfinncn 
hochstens zu besonderen Zwecken, wie es jetzt 
auch seitens einiger Werke geschicht, die absolut 
notliwendigen Quantitaten herangeholt werden.

Aus allen diesen Erwagungen gelit hervor, 
dafs der niederrheinisęji-westfaliselien Eisen- und 
Stalli-Industrie nicht nur beziiglich der alteren 
Herstellungsmethoden, s o n d e r n  ganz  beson
d e r s  m i t  R u c k s i c l i t  a u f  das, m e h r  un d  
m e h r  d ie  V e r h a l t n  i ś se  in d iesen  In- 
d u s t r i e e n  b e b e r r s c h e n d e  Thom asve r-  
f ahren ,  die e r f o r d e r l i c h e n  G r u n d l a g e n  
f e b l e n ,  und dafs  ih re  E x i s t e n z  d em ge- 
mi ifs u n z w e i f e 1 h a f l e r n s t l i c h  b e d r o h t  
und  in F r a g e  g e s t e l l t  ist.

Eisenerzlagerstatten, wie sie Deutschland durch 
die Wiedergewinnung Lothringens erhalten hal, 
kommen in gleichem Umfange nur noch im 
Nordosten von England, in Cleveland, vor; hin- 
sichtlich der Billigkeit ihrer Gewinnung haben 
sie ihres Gleichen nicht. Die Ausdehnung des 
Lothringen -Luxemburgischen Lagers wird auf 
ca. 46.000 ha, desjenigen im Clevelandbezirk auf 
hochstens 52 000 ha gescliatzt. Die Lothringer 
Minelte kosten infolge der geringen Gewinnungs- 
kosten nur 1,70 bis 2,50 t/fi pro Tonne an Ort 
und Stelle, wahrend die Clevelanderze unter 
4,00 pro Tonne an Ort und Stelle nicht zu 
haben sind; diese aber miissen, wegen ihres 
liolien Kohlensauregelialtes, geriistet werden und 
erfordern zur Schmelze noch Kalkzuschlag, was, 
wie bereits bemerkt, bei den Minetten mil seltenen 
Ausnahmen nicht der Fali ist.

Trotz dieses iiberaus giinstigen Erzvorkommens 
in Deutschland hat Cleveland doch einen aufser- 
ordentlichen Vorsprung vor den deutschen Werken. 
Denn die Lagerstatten der Erze liegen den IIocli- 
ofen in Middlesborougli und Umgegend so nalie, 
dafs sie, yon diesen aus gesehen, den Gesichls- 
kreis begrenzen; das reiehe Kohlenbecken von 
Durham aber grenzt nordlieli unmittelbar an den 
CIevelandbezirk und ist mit diesem, aufser durch 
Eisenbahnen, durch billige Kustenschiffahrt ver- 
bunden. Die Hochofen selbst mit den zugehorigen 
Walzwerken liegen der See meistens so nahe, 
dafs die Verschiffung des Roheisens wie der 
Fabricate unmittelbar von den Werken aus ge- 
schielit. In der durch diese iiberaus giinstige 
Situation bedingten F r a c h t e r s p a r n i f s  liegt 
das Uebergcwicht der Eisen- und Stahlproduction 
in Cleveland, denn in dieser Beziehung sind die 
Ycrhaltnisse in Deutschland viel ungiinstiger.

Die Werke in Lothringen sind auf den Bezug 
der ziemlicli theuren Saarkohlen bezw. Koks mit 
einem Aufwand an Transportkosten von 4 bis 5 J l  
pro Tonne, oder der besseren und verh.:illnifs-

miifsig billigeren Ruhrkohlen mit 8 bis i) tJL 
Fracht pro Tonne, angewiesen. Trotz dieser Ver- 
theuerung der Kohlenbeziigc sind diese Werke, 
infolge der billigen und besseren Erze und der 
niedrigeren Arbeitslóhne, imstande, ihre Fabricate 
zu ahnlichen, selbst niedrigeren Preisen, wie die 
Werke in Cleveland lierzustellen. Abgesehen von 
kleinen Verschiebungen in den Fraeliten fiir Erze 
und Brennmaterial befinden sich die Saarwerke 
in ahnlicher Lage.

Sie alle aber vermogen nicht, auf dem Welt- 
markt mit den Werken in Gleveland zu eon- 
curriren, da sie, im Binnenlande liegend, durch 
zu weite Entfernungen von den Seeliafen getrennt 
sind; von Saarbrucken und Metz betragen die 
Frachten fiir die gewohnliclien Massenproducte 
der Eisenindustrie nacli Antwerpen bez. Rotterdam 
7,75 bis 12,60 J(> pro Tonne.

Die niederrheinisch-westfalische Industrie kann 
zur Zeit, wegen der liolien Transportkosten, die 
Minette nur im geringen Umfange verwenden.

Die Fracht incl. Transportversicherung pro 
Tonne Erz betragt gegenwartig von Diedenhofen 
bis Oberhausen, etwa dem Mittelpunkte des In- 
dustriebezirks, unter Benutzung des Wasserweges 
von Oberlahnstein bis Duisburg-Ruhrort 7,55 -J i.

Zur Herstellung einer Tonne Roheisen sind 
2^2 bis 3 t Minette erforderlich; es ist leicht zu 
erkennen, dafs unter diesen Umstanden die Pro
duction zu tlieuer wird.

Etwas giinstiger gestaltet sieli das Yerhaltnifs 
beim Bezug von Roheisen von den etwas naher 
gelegenen Luxemburger Hochofen. Die Fracht 
betragt jedoch immerhin, z. B . von Esch bis 
Oberhausen, 8,40 Ju  pro Tonne. Die rheinisch- 
w'estialischen Werke sind gezwungen, bedeutende 
Quantitaten von diesem Roheisen zu beziehen, 
um, bei der ganzlich veriinderten Lage in den 
Productions- und Preisverhaltnissen, ihre Betriebe, 
wenn auch theilweise mit Opfern, aufrecht zu 
erhalten.

Diese schwierigen Verlialtnisse konnten be- 
seitigt und die westdeutsche Eisen- und Stahl- 
Industrie mehr in den Stand gesetzt werden, mit 
der englischen Industrie zu eoncurriren, wenn 
die F r a c h t e n  z w i s c h e n  den E r z l a g e r n  
in L o t h r i n g e n  und  dem Ruhrkoh len-  
r e v i e r  in e n t s p r e c h e n d e r  W e i s e  er- 
m a fs ig t  und d a d u r c h  d ie s e  f iir  die 
M o n t a n i n d u s t r i e  w i c h t i g s t e n  L a g e r 
s ta t ten  e i n a n d e r  naher  ge r i i ck t  wurden.

Dieses Ziel kann mit Sicherheit durch

die Kanalisation der Mosel
erreicht werden.

Die von zwei unwegsamen Gebirgen, Huns- 
riick und Eifel, eng eingeschlossene Mosel hat, 
Mangels anderer Yerkehrswege, trotz des 
schlechten Falirwassers, von friilicn Zeiten li er
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den Vcrkehr zwischen dcm Rliein und dcm mit 
Producten mannigfacher Art gesegnetcn Hintcr- 
landc yerrmttelt.

Im Jahre 1838 wurde zur Hebung der 
Schidalirt eine durchgreifcndc Regulirung der 
Mose] beschlossen. Der erst erwogene Plan 
einer Kanalisirung wurde jedoch fal len gelassen 
und dic Yerticiung der Fahrrinne durch Eińbau 

, von Bulinen und Parallelwerkcn erstrebl. Die 
Arbeiten sind trotzder erlangten besseren Fahr
rinne erfolglos gewesen. Die Schiffahrt war in- 
folgc von ungeniigenden Wasserstanden hiiufigen 
Storungen ausgesetzt, und sie hat fast ganz auf- 
gchiirl, naclidem auch in jcnen Gebieten der 
Bahnverkehr croffriet worden ist. Denn die in 
iliren Fahrtcn haiifig untcrbrochcnen kleinen Fahi- 
zeuge mit geringer Ladcfahigkcit konnten die 
Concurrenz mit den Eisenbahnen nicht beslehen.

Der Handelskammer Coblenz gebiihrt das 
Vcrdienst, den Gedanken der Kanalisation der 
Mosel in einer, unter dem 10. Novembcr 1883 
;*n Se. Excellenz den Minister der óffentlichen 
Arbeiten gerichteten Eingabe wieder angeregt zu 
tiaben. Seitdem hat sich eine, durch den ge- 
horsamst unterzeichncten Ausschufs verlretcne 
Vereinigung von Iriteressentcn zum Zweeke der 
Fórderung dieser Angelegenheit gebildet. Die
selbe hat unter Aufwendung nicht unerlieblicher 
Kosten durch den Kaiserl. Wasserbau - Inspector 
Herrn Friedel in Metz ein Project der Kanali
sation der Mosel vermittelst Stauwerke und be- 
weglicher Wehre von Metz bis Coblenz aufstellen 
lassen, welches dem Herrn Minister fiir Handel, 
Gewerbe und offentliche Arbeiten unter dem 
9. Novcmber 1885 mit einer Eingabe, in der 
die Bedeutung dieses Projectes dargelegt und um 
Fórderung desselben gebeten worden ist, unter- 
breitet wurde.

Wenn auch, wic uns bekannt geworden ist, 
an mafsgebender Stelle nicht alle von Herrn 
Friedel in teclmischer Beziehung geinachten An- 
riahmen und Voraussctzungen ais unbedingt zu- 
treffend erachtet werden, so halten w ir sein 
Project doch fur unbedingt ausreichend, um ais 
Grundlage fiir eine eingehende Priifung der Frage 
zu dienen,

Die Vortheile, welche die Kanalisation der 
Mosel der gesammten westdeutschen Eisen- 
mdustrie bringen wiirde, haben w ir bereits ein- 
gehend dargelegt. Es ist uns aber bekannt, dafs 
von den Werken, welche den Lotbringen-Luxem- 
burgischen Erzlagern nahe liegen, Widerspruch 
gegen dic Ausfuhrung dieses Werkes erhoben 
wird,̂  weil angeblich durch die, der nieder- 
rheinisch - westfalischen Industrie thatsaclilich er- 
wiesene Fórderung die eigene Goncurrenzfiihig- 
keit und Prosperitat geschmalert werden soli.

In erster Reihe wird dieser Einwand von der 
Eisenindustrie an der Saar erhoben, und es ist

daher nothwcndig, einen kurzeń Blick auf die 
Gesammtsituation derselben zu werfen.

Die Saarwerke geniefsen den grofsen Yorzug, 
nicht nur in unmittolbarcr Nahe der Kohlen- 
gruben des Sąargebietes zu liegen, sondern auch 
die Erze zu ganz aufserordentlieh billigen Preisen 
erlangen zu- konnen. Durch diese giinstigen 
Umstande wird denselben immer noch ein sehr 
erheblicher Vorsprung verbleiben, gegen welehen 
dic im Vergleich zu den Ruhrkohlen etwas ge- 
ringere Qualitat und der durchsehnittlich hólierc 
Prdis der Saarkohlen ais versch\vindende Nach- 
theile anzusehen sind.

Wenn wir selbst annehmen, dafs die Hoch
ofen im Saargebiet ausschliefslich mit Koks von 
der Ruhr betrieben werden, so verbleibt den
selben gegeniiber den am Niederrhein oder in 
Westfalen liegenden Hochofen immerhin in bezug 
auf die Transportverlialtnisse ein rechnungsmitfsig 
leicht nachweisbarer Vorspruńg. Soli am Nieder- 
rhein oder in Westfalen 1 t Roheisen von gleicher 
Qualit;it erblasen werden, so bedarf es des Trans- 
portes von 3 t Erz zu den Hiitten hin, wahrend 
das an der Saar erblasene Roheisen nur 1 t 
Koks keranzuziehen braucht; d. h. das Trans- 
porlverh;illnifs stellt sich wie 3 t (Transport des 
Erzes nach dem Niederrhein): 1 t, (Transport 
des Koks von der Ruhr nach der Saar) -f- 1 t 
(Transport des Roheisens von der Saar nach 
dem Niederrhein) oder wie 3 : 2 .

Die Saarwerke behcrrschen im Inlande fast 
das ganze siidliehe Deutschland und sind durch 
die niedrigen Productionskosten in den Stand 
gesetzt, auch im westlichen Mittel deutschland 
mit der niederrheinisch - westfalischen Industrie 
zu concurriren. Diese Concurrenz wird um so 
erfolgreicher sein, je mehr durch dic Einbiirge- 
rung des auch dort bereits eingcfiihrten Thomas- 
verfahrens der den niederrheinisch - westfalischen 
Werken zur Seite stehende Vorzug der Qualitat 
ausgeglichen wird. F iir den Export haben die 
Saarwerke nach dcm Siiden, namentlich nach 
Italicn, die beste Chance; von hoebster Bedeutung 
fiir diese Industrie wird es aber sein, vermittelst 
eines Wasserweges von den Werken bis zum 
Seehafen die ausnehmende Billigkeit ihrer Pro
duction bei der Concurrenz auf dem Weltmarkt 
voll und mit unzweifelhaftem Erfolge gegen die 
Industrieen aller iibrigen Lander ausnutzen zu 
konnen. Denn wir nehmen an, dafs die Kana
lisation der unteren Saar (der obere Theil der
selben bis Saarbrucken isl bereits kanalisirt) 
gleichzeitig mit der Kanalisation der Mosel vor- 
genommen werden oder derselben unmittelbar 
folgen wird.

Die Eisenindustrie an der Saar ist durch 
einen Zusainmenflufs giinstiger Umstande besser 
gestellt ais irgend eine andere in Deutschland; 
diese giinstige Position wird auch, wie wir ge- 
zeigt haben, durch die Yortheile, welche die
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niederrheinisch - westfallsclic Industrie von der 
Kanalisation der Mosel erwartet, in keiner Weise 
akerirt werden. Die Saarindustrie hat demgemafs 
keine Ursaehe, die ,Vei'wirkliehung des Projectes 
ais eine Yerletzung ihrer Interessen zu betrachten 
und sich den Gegnern desselben zuzugesellen, 
es.sei denn, dafs sie, was jedoch nicht ąnzu- 
nehuien ist, die Vereitelung der Hoffmmg, die 
rheinisch • wesllaiisćhe Eisenindustrie infolge der 
jetzt so mifslichen,. last hoffnungslosen Lage zu 
Gruncie, gehen zu sehen, ais eine Beeintrachtigung 
ihrer Interessen ansehen sollte.

Jedenfalls aber diirfen wir voraussetzen, dafs 
dic Konigliche Staatsregierung von ihrem alles 
umfassenden Standpunkte aus die Erhaltung der 
bestehenden Industrieen mehr, ais die Monopoli- 
sirung der Saarwerke, im Interesse der Gesarnmt- 
lieit liegend erachten wird.

Die Yorangefulirten Gesichtspunkte haben auch 
Geltung bezuglich eines etwa yoii den Werkcn 
an der oberen Mosel zu erhebenden Einspruches. 
F iir diese Werke karne aber noch der aufser- 
ordentliche Yortheil hinzu, dafs der selbst jetzt 
bei den theuern Eisenbahnfrachten unentbehrliche 
Bezug der Koks von der Ruhr sich auf der 
kanalisirten Mosel wesentlich billiger stellen wiirde.

Mit mehr Recht mag allenfalls die Luxem- 
burger Eisenindustrie fiirchten, aus ihrer jetzt 
fast dominirenden Stell u ng durch die steigende 
Leistungslahigkeit derjenigen Werke verdrangt zu 
werden, welchc ihre Zukunft mehr und mehr 
auf die zusammenhangenden Lothringer Erzfelder 
begriinden. W ir glauben jedoch, dafs die Konig
liche Staatsregierung den Interessen der deutschen 
Industrie den Vorrang yor den Interessen einer 
auslandi&hen Industrie einraumen wird, die in- 
folgc bestehender Slaatsyertrage alle Vortheile 
des grofsen deutsehen Absatzgebietes, aber keine 
der Las te u, welche die Erhaltung des Staats- 
wesens auflegt, mit der deutschen Industrie theilt.

; Ein weiterer Widerstand konnte von den fis- 
calischen Kohlengruben an der Saar zu erwarten 
sein. Dieselben wurden jedoch, unter der Er- 
leichterung der Einfuhr der Ruhrkoks in die 
Industriebezirke an der oberen Mosel nicht leiden. 
Soweit man dort aus teehnischen Rucksiehten 
der Ruhrkoks bedarf, wird dies Materiał auch 
jetzt bereits bezogen; dasselbe steht in der 
Hauptmasse keineswegs in Concurrenz gegen die 
Production der Saargruben, sondern gegen die 
Erzeugnisse des belgischen Bergbaues.

Die Kohlenzechen an der Ruhr treten fur 
die Kanalisation der Mosel nur aus Riicksiebten 
auf die- belgische Concurrenz ein, wie die Aus- 
fuhrungen des Geschaftsfiihrers des Vereins fiir 
die bergbaulicben Interessen im Oberbergamts- 
bezirk Dortmund in der Sitzuiig der Rhein- 
schiffahrts - Gominission am 30. October 1885 
beweisen. In dem officiellen Protokoll heifst es: 
„Herr Dr. Natorp betont das grofse Interesse,

welches die westfalische Kohlenindustrie an der 
Moselkanalisation hat. Bei den heutigen Fracht- 
satzen bcsliindc die Gefahr, dafs die westfalischen 
Koks im Luxemburg - Lothringischen Industrie- 
gebiete mehr und mehr verdr;ingt werden. Wenn 
sie noch nicht verdriingt seien, so liege dies 
bauptsiichlich in der bisher noch geringeren 
Qualitat der aus grofserer Nahe zu bezichenden 
belgischen Koks. Eine Verbesserung der letzteren, 
oder auch eine irnmerhin mogliche, nur ganz 
minimale Ei-hohung der Kosten fiir den Trans
port der diesseitigen Koks wiirde aber zweifellos 
dahin fiihren, dafs der belgischen Concurrenz 
das Feld geraumt werden rnufste. Diese Saelie 
wiirde nun von Grund aus zu gunsten des west- 
liilischen Kohlenbergbaues geiindert werden, wenn 
durch die Kanalisirung der Mosel ein leistnngs- 
fahiger Wasserweg fiir den Transport von Massen- 
guLern in das Industriegebiet der oberen Mosel 
geschaffen wurde. “

Auch von dem Bergbau und der Eisenindustrie 
im Bezirke der Lalm und Sieg wird Widerspruclt 
gegen die Kanalisation der Mosel erlioben, weil 
eine Schiidigung der eigenen Interessen befiirchtel 
w ird ; auch diese Besorgnifs miissen wir ais 
unbegriindct erachten.

Die letztverilossenen Jahre haben zur Geniige 
gezeigt, dafs unter den veranderten ProducLions- 
verhaltnissen das Lalm- und Siegrevier nicht 
mehr in der friiheren Weise an der Versorgung 
des Eisemnarktes theilnehmen konnen, dafs sic 
sich vielmehr der neuen Lage anpassen miissen. 
Es ist sehr erklarlicli, dafs eine alle Industrie 
bis zur Grenze der Moglichkeil dic hergebrachle 
Richtung ihrer Thatigkeit festzuhalten suciit und 
sich gegen alles strliubt, was geeignet ist, sie 
in neue Bahnen zu drangen; es ist aber auch 
gefahrlich, diesen Widerstand fortzusetzen, wenn 
die Aussichtslosigkeit desselben erwieaen ist. Das 
ist bei den hier in Rede slehenden Bezirken der 
Fa li; denn auch bei ilmen trifft zu, was dic 
mifsliche Lage der Industrie im niederrheinisch- 
westfalischen Bezirk herbeigefiihrt hat, der Vor- 
zug der Qual i ta t  geht mehr  und mehr 
verloren.  Die in dieser Richtung einmal im 
Gange befindliche, auf naturgemafser Grundlage 
beruhende Yersehiebung lafst sich nicht aufhalten, 
ebensowenig dic durch den Niedergang der Preise 
bedingten Yerhaltnisse.

Der im niederrheinisch-westfalischen Bezirke 
immer starker werdenden Nachfrage nach spa- 
nischen Erzen und Minetten entsprechend nimmt 
der Bedarf an Lahti* und Siegerzen mehr und 
mehr ab. En tsch l i e fs t  man sich n icht,  die 
E rze  fur  diejenigen Zwecke  zu verhi i t ten,  
fiir  welche  sie s ich,  auch bei dem Wechsel  
der Yerhal tn isse,  besser ais- andere eig- 
nen, so wird  der R i ickgang,  der sich  jetzt 
schon zeigt, auch ohne Kana l is a t io n  der 
Mosel noch schar fe r  hervortreten.
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In beiden hier in Rede stehenden Reviercn 
ist aber bereits der Beweis erbracht, dafs es 
moglich ist, mit Erfolg in einer neuen Richtung 
zu arbeiten und den Niedergang aufzuhalten. 
An der Lahn rnaeht man mit Nutzen ein sehr 
gules und vom Markte gern aufgenommenes 
Giefsereieisen. An der Sicg wird in steigendem 
(Jinfange Spiegeleisen mit bobem Mangangehalt 
erblasen. Dieses findet willig Abnehrner zu 
Preisen, die den Huttenbesitzern einen Nutzeri 
lassen, der bei der jelzigen Geschiiftslage ais 
nahezu befriedigend angesehen werden kann. Die 
Ver\vcndung dieser Markę wird mit der Aus-' 
dchnung der Stablerzeugung naturgeimifs steigen 
und Ersatz geben fiir den abnehinenden Vcr- 
brauch von Qualitiits-Puddeleisen. Bis im aller- 
giinstigsten Falle die Kanalisation der Mosel be- 
endet sein kann, wird der bereits seit Jahren im 
Gange belindliche Verschiebungsproccfs so grofse 
Fortschritte gemaeht haben, dafs die Eroffnung 
der neuen Verbindung zwischen detn Ruhrkohlcn- 
und dem lothringischen Erźrevier keinen nennetis- 
werthen Einflufs mehr haben kann.

Diese Ycrhaltnissc werden auch von dem 
giófseren Theile der Producenten an der Sieg 
auerkannt, und es mufs hier ausdriicklich con- 
statirt werden, dafs der Widerstand nur von 
einzelnen Hochofenbesitzern ausgeht, dereń In
teresse nicht in jeder Beziehung mit den Interessen 
der Besitzer von Erzgruben zusammen fiillt.

W ir konnen nicht umhin, im Anschlufs 
hieran auch dic Interessen der Staats-Eisenbahn- 
verwaltung in Erwagung zu ziehen. Es ist nicht 
zu hezweifeln, dafs durch die verbesserte Wasser- 
strafse der Mosel ein Theil der Massentransporte 
an Erzen, Kohlen, Koks, Steinen und dergl. mehr 
der Bahn entzogen werden wird. Beziiglich die
ser Verhaltnisse kann aber auf dic am Rhein 
gemachten Erfahrungen verwiesen werden, welche 
beweisen, dafs die Concurrenz einer Wasserstrafse 
die Bahnen auf die Dauer keineswcgs schadigt. 
Der Rhein ist wohl die beste Wasserstrafse des 
Continents; bei nur selleń unterbrochener Bc- 
fahrbarkeit stellt er der Schilfahrt, infolge der 
guten Fahrrinnc und der Abwesenheit von Weh- 
ren und Schleusen, fast keine Hindernisse ent- 
gegen. Dies hat zur Herabdriickung der Schiffs- 
transportkosten auf einen iiberaus niedrigen Stand 
gcfiihrt. Gleichwohl haben die Bahnen an bci- 
den Ufern des Rheins vollauf zu thun, und sie 
transportiren nicht nur wcrthvollere Giiter, son
dern auch Massengut, Erze, Roheisen und nament
lich Kohlen in grofsen Mengen. Dasselbe wiirde 
voraussichtlich auch an der Mosel der Fali śein, 
wobei aufserdem die infolge der frequenten 
Wasserstrafse gestcigerte gewerbliche, namentlich 
hergbauliche Thatigkeit zur Vermehrung des all- 
gemeinen Bahnverkehrs fuhren mufs. Demge- 
mats wiirde fiir dic Bahn zweifeUos bald voller

Ersatz fiir die vielleicht zunachst eintretenden 
Ausfalle zu erwarten sein.

W ir sind iibrigens Yollkonnnen iiberzeugt, 
dafs diese Ansichten von dem Herrn Minister 
der offcntlichen Arbeiten in seiner Eigenscliaft 
ais oberster Lciter der Staatsbahncn gelhcilt 
werden und dafs von dieser Seite ein -Wiatr* 
spruch aus bahnfiscalischen Riicksichten nicht 
zu befiircliten ist.

Neben den im Yordergrundc stehenden In 
teressen des Erz- und Kohlenbergbaucs koinint 
fiir den Vcrkehr auf der kanalisirten Mosel noch 
ein sonstiger lebhaftcr Guterverkehr in Betracht. 
Das stark bevolkerte Moselthal hat einen, die 
eigene Production weit iibersehreitenden Bedarf 
an Lebensmitteln, es benotliigt daher der Zufuhr 
von Getreide und Mehl. Weitere Frachten wiirde 
der Bedarf an Kohlen, Holzschnittwaaren, Theer, 
Trafs, Cement, Weinbergsdiinger, Dungerkalk fiir 
den Hunsriicken, der bei billiger Fracht voraus- 
sichtlich in grofsen Mengen gebraucht werden 
diirfte, liefern. Zur Yerfrachtung moselabwiirts 
wurden gelangen der zu Monunientalbauten vor- 
ziiglieli geeignete Jaumontstein, der rothe Sand- 
stein, der Metzer Kalk und Gyps. Weiter ab- 
warts finden sich auf langen Strecken zahlreiche 
Stein- und Kalksteinbriiche. F iir diese hat die 
Yerfrachtung auf Schiffen den doppelten Vortheil, 
dafś sic an sieli billiger ist und dic Verladung 
in unmittelbarer Niihe der Productionsstelle er- 
moglicht. Die Balm. kann dagegen dic Waaren 
nur an den Stationen ubernehmen, was bei don 
genannten, im Verhaltnifs zu ihrem Gewicht 
wenig wertliYollen Gegenstanden besonders be- 
deutungsvoll ist. Ais weitere Frachtgiiter sind 
Schicfer, Lohe und Wein zu bezeichnen.

Das P rojec t  der Kana l i sat ion der Mosel 
hat eben vor anderen Kanalpro jec ten den 
grofsen Yorzug,  dafs, wenn auch nur die 
Massenguter ins Auge gefafst werden,  ein 
bedeutender Verkehr  bereits vorher vo 11- 
komraen gęsichert ist.

Schon jetzt werden ca. 900 000 t Koks und 
Kohlen die Mosel hinauf nach Lothringen, Luxem- 
burg und Frankreich gefahreri. Werden noch 
die manganhaltigen Eisensteine und ebensolehe 
Eisensorten hinzugerechnet, so ist ein Quantum 
von 1 000 000 t Massengut fiir den Transport zu 
Berg sicher vorhanden.

Fur dic Frachten zu Thal kommt zunachst 
in Betracht, dafs ncun rheinisch - westfalisclie 
Werke auf specielle Anfrage fiir den Fali des 
billigeren Wassertransports ihren Jahresbedarf an 
Minetten auf mindestens 615 000 t angegeben 
haben. Es unterliegt keinem Zweifel, dafs 
der Gesammtbedarf  an E rz  mindestens
1 000000 t betragen diirfte. W ird noch der 
Bezug von ca. 160 000 t Hoheiscn und scitens 
der Saar- und Moselwerke ein Versandt von 
100000 t Fabricaten gerechnet, was sicher ge-
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ring gescluilzl ist, so orgieht das fiir dic Berg- 
und Tłialfahrt zusammen cin Frachlquantiim von
2 260 000 t Masscnffltcr, bei denen eine Erspar- 
nifs an Fracblen von iiber 4 000 000 J 6  erzielt 
werden diirfle. Ilierzu wiirde noch der sicher 
sehr ausgedehnte kleinere Verkehr kommen.

Die Stiidte und grofseren Gemeindcn an der 
Mose! wurden unzweifelhaft in ihrer gewerblichen 
Thatigkeit wesentlich gefórdert werden. Metz, 
welches durch die bereits kanalisirte obere Mosel 
mit dem franzosisehen Kanalnetz in Verbindung 
stolit, wiirde durch die verbesserte Wasserstrafse 
mit dem Rheingebiet und den nicderlandischen 
und belglichen Seeluifen yerbunden werden. Im 
Landkreisę Trier allein liegen etwa 70 der be
reits erwahnten Steinbriiche, dereń Producte ais 
Bauniaterialien im Rheingcbiete willig Aufnahme 
[inden werden. Die Stadt Trier war der Sitz 
des einst bliihcnden Schiffbaues und Schifterge- 
werbes; beide Gcwerbszweigc wurden voraus- 
siclitlich wieder in erheblichem Umfange aufge
nommen werden.

Je  weiter abwarts, desto sehwiiclicr ist die 
industriclle Thatigkeit an der Mosel entwickelt. 
Der Bergbau ist fast ganzlich eingegangen, die 
Schieferbriiche mit gutem Materiał werden nur 
schwach betrieben, auch die wenigen Eisenwerke 
haben an Goncurrenziahigkeit verloren. Der 
Wein- und Obstbau bietet, namentlich wenn 
schlechte Jahre einander folgen, nur ungenugen- 
den Erwerb; es fehlt eben an Arbeit und Nah- 
rungsquellen fiir die verh;iltnifsmafsig dichte Be- 
Yolkertmg. Eine stets fahrbare Wasserstrafse 
mit enlsprechender Tiefe, die fast an jedem Orte 
fiir Versandt und Empfang zugiinglich ist, wiirde 
sicher den Anstofs zur Wicderbelebung der theils 
eingestellten, theils verminderten industriellen 
Thatigkeit geben und die Aufnalnne neuer Er- 
werbsarten veranlassen und fordern.

Aber nicht nur fiir das Moselthal wiirde der 
durch die Kanalisation des Flusses erleichterte 
Ycrkehr mit Bolnnaterialien vón grofsem Werthe 
sein. Auch die Landwirthschaft auf dcm Huns- 
riick und in der Eifel wiirde durch Besserung. 
des Marktes Kir die hauptsachlichsten Erzeugnisse 
vou Feld und W ald, wic durch den erleicliterten 
Bez lig von Diingestoffen, eine erhcbliche Forde- 
rung erfahren.

Besonders bedeutungsvoll erscheint die Ka- 
nalisation der Mosel im Interesse der A r m e e  
und Landesverthe id igung.  Die Jahre 1870 
und 1871 haben gezeigt, dafs die Eisenbahnen 
nicht immer in der Lage sind, den Anforderun- 
gen zu genugen, welche die Heercsverwaltung 
und der Privatverkehr im Kriege an dieselben 
stellen. Schon die Befordcrung der Armeebc- 
diirfnisse bot grofse Schwierigkciten, der Verkehr 
in Gutern des Friedens mufste zeitweise ganz 
eingestellt werden. Das moglichst ungestorle 
Fortbestehen der Erwerbsthatigkeit wird aber

sicher ais eine wesentliehe Grundlage fiir die 
gliickliche Bccndigung namentlich eines langeren 
Krieges craclitet werden miissen. Dic kanalisirte 
Mosel und untere Saar werden nicht nur im gc- 
gebenen Falle die Verbindung zwischen den grofsen 
westlichen Industriebezirken und dem iibrigen 
Deutschland, wie den Seehafen, unabhangig von 
den Eisenbahnen machen, sondern auch eine 
weitere, hochst leislungsfahige Strafsc zu dcm 
ersten Waffenplatze der Westmarken des Vater- 
landes berstellen. F iir den Transport von Waflen, 
Munition, Lebensmitteln und Fourage konnie die
selbe in einem Kriege mit Frankreich von aufser- 
ordentlicher Bedeutung werden, namentlich da 
Frankreich sich' in der Richtung nach dcm Oslen 
eines ausgcbildeten Kanalnetzes erfreut.

Die Yerbindung mit Lothringen durch die Kana
lisation der Mosel hat aber auch ein sehr ernsles 
nat ionales  Interesse. Mehr wie jedes andere 
Mittel tragt steigendes wirthschaftllehes Gedeihen, 
berbeigefiihrt durch Wecbselwirkungen mit der 
altlandisehen deutschen Gewerbcthatigkeit, dazu 
bei, das Gefiibl der Zusammengchorigkcit zu stci- 
gern und das Band des gceinigtcn deutschen 
Vaterlandes fester um dic jetzt noch so wider- 
strebenden neuen Landestheile zu knupfen. Dieses 
Ziel wiirde aber sicher erreicht werden; denn 
abgesehen von der Forderung, welche viele kleinere 
Gewerbszweige durch dic Verkehrssloigerung er
fahren wurden, ist ein starker Aufschwung des 
Bergbaues und, durcli die bessere Vcrbindung 
mit dem Weltmarkt, der Hiittcnindustrie in Loth
ringen zu erwarlen. Zur Steigcrung des Wolil- 
standes wriirde bcidcs unzweifelhaft beitragen.

Es kommt hierbei jedoch noch ein anderer 
Punkt in Betracht. Die Steigcrung der bcrgbau- 
lichen Thatigkeit im lothringischen Erzbezirk 
wird nothwendig die Heranziehung deutscher 
Beamten und Arbeiter erfordern. Schon jetzt 
sind gciibte Bergarbeiter nach den Erzbezirken 
Lothringens ausgewandert; sie finden dasclbst 
wesentlich htiheren Lohn, ais in ihrer allen Hei- 
inatli, und tragen dazu bei, deutschcs Wesen 
und deutsche Art in der noch franzosisch spre- 
chenden und denkenden Bevolkcrung zu ver- 
breiten.

Ferner ist wohl zu beachten, dafs Lothiingcn 
durch dic Kanalisation der oberen Mosel mit dcm 
franzosisehen Kanalnetz in Yerbindung steht 
und dafs dieser Umstand wohl dazu bcilragen 
mag, das Gefiibl der Interessengemeinsehaft mit 
Frankreich zu niihren. Demgegeniibcr wiirde 
eine gute, den Yerkehr und den Wohlstand meh- 
rende Wasserstrafse nach dem Rhein wesentlich 
dazu beitragen, den Blick von Frankreich abzu- 
lenken und die Bewohncr zu veranlassen, ihr 
Heil in der Interessengemeinsehaft mit dem deut- 
schen Vaterlande zu suchen.

Endlieh ist noch zu erwalinen, dafs die Ka
nalisation der Mosel auch der Rheinsehiffahrt
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zu gute kommen wird. Es liegen bereits deul- 
liche Anzeichen vor, dafs die Versorgung des 
Siidens mil Getreide, welche bisher iiber Holland 
den Rhein liinauf via Mannheim erfolgte, in 
neuerer Zeit, unter Benutzung der besseren Bahn- 
verbindungen, iiber die Mittelmeerhalen durch Tyrol 
stattfindet. Diese bedroliliche Abnahme des Rlieiri- 
verkehrs konnte leiclit durch die Frachlen ersetzt 
werden, welche dem Rhein auf dem Wasserwege 
nach deri wesllichen Landesthcilen zugefiihrt 
werden.

Die Bedeutung der Kanalisation der Mosel, 
welche wir bestrebt gewesen sind, durch die vor- 
stehenden Ausfiihrungen zu erweisen, liifsl d ie 
m o g l i c h s t  s c h n e l l e  D u r c b f i i h r u n g  des 
P r o j e c t e ś  a i s  d r in gend  g e b o t e n  e r 
scheinen.  D ie  B e d i i r f n i s s e  w e i t e r  Land- 
s t ri  che und die L a g e  de r  h o c h  en t- 
w i c k e l t e n ,  zum T h e i l  d u r c h  die Fort- 
dauer  des j e t z t  b e s t e h e n d e n  Z u s ta n d e s  
ernsl. ge f i i h rde ten  gew e rb  l i c h  en T h a t i g 
keit  in d ens e lb en ,  l a f s t  j ede  u n n (i tli i g e 
V e r z o g e r u n g  der A u s f i i h ru n g  a is  e ine 
d i rec te  V e r l e t z u n g  w i c  h t i g s t e r Inter- 
essen des V a t e r l a n d e s  e r s c h e in e n .

Es konnte eingewendet werden, dafs altcrc 
Kanalprojecte bestehen, die ein Reclit haben, der 
Kanalisation der Mosel vorherzugehen. Wenn 
dies der. Fali w itre, mufsten frcilich noch viele 
Jahre vergehen, ehe das. hier in Rede stehende 
Project in Angriff genommen werden konnte. 
W ir bestreiten jedoch die Berechtigung dieses 
Einwandes. E s  hande l t  s i ch h i e r  n i cht  
um die H e r s t e l l u n g  e iner  neuen Wasse r-  
strafse  vermit te ls t  eines Kanals ,  sondern 
urn die Verbesserung des Fah rw a sse rs  
eines Flusses,  der seit J ah rhunde r ten  der 
Schi f fahrt  gedient hat,  bis die Ycrhaltnisse 
sich den neueren Anforderungen des Verkehrs 
gegeniiber und angesichts der inodernen Yer- 
kehrsmittel ais giinzlich unzureichend und yoll- 
kommen iiberholt erwiesen haben. Ein halbes 
Jalirhundert aber isl es fast ber, seit dieser un- 
geniigende Zusland erkannt wurde, denn das 
Project, die Fahrstrafse der Mosel zu verbessern, 
datirt yom Jahre 1838. E s  handel t  s ich bei 
unserm An trage daher durchaus n ich t S n  
ein neues P ro je c t ,  sondern  darum, den 
bisher er fo lg losen Arbei ten zur Ausfiih- 
rung des P ro jec teś  eine andere,  bessere 
Resul tate versprcchende R i ch tung  zu 
geben.

W ir vermogen auch nicht einzusehen, wieso 
die Ausfiihrung der Moselkanalisation die Durch- 
fiilmmg anderer, alś dringend erkannler Kanal
projecte beliindern so li; w ir erachten es im Gegen- 
tlieil fiir eine der niichstliegenden und bedeutungs- 
vollslen Pflichten der Konigl. Staatsregierung, ge- 
rade unter den jetzigen w i r lhscha f l l i chen

Ver l i a l t n i ssen  an die gleichzeitige Ausfiihrung 
auch mehrerer solcher Projecte heranzutreten, 
wenn die Nothwcndigkeit derselben erwiesen und 
anerkannt ist.

Zwei Erscheinungen treten gewissermafsen 
ais Kennzeichen der jetzt so viel beklagten trau- 
rigen Wirlhschaftslage hervor: d er Mange l
a n A r b e i l  und der Ueber f lu fs  an Kap i ta ł .  
Es unterliegt keinem Zweifel, dafs in fast allen 
Gewerben, besonders in den Grofsbetrieben, die 
Arbeit von Tag zu Tag geringer wird und dafs 
diejenigen, welche glauben, Anzeichen fiir eine 
Besserung der Lage zu erkennen, der Hoffnung' 
und dem eigenen Wunsche folgend, die ganzliche 
Abwesenheit von Tliatsacben iibersehen, auf die 
sie ihre Annahme stiilzen konnten. Auch die 
Opfer, mit denen die Betriebe vielfach noch auf- 
recht erhalten werden, wird die Industrie nicht 
melir lange tragen konnen. Daher ist mit 
Bestimmtheit vorauszusehen, dafs die Zahl der 
beschaftigungslosen Arbeiter sich mcliren wird.

Nun meinen wir, dafs der Staat, der mit 
seinen Mafsregeln zur Besserung der socialen 
Lage der Arbeiter allen iibrigen civilisirten Na- 
tionen ruhmvoll voranleucbtct, seine Aufgabe 
auch darin erkennen sollte, in solch aufserordent- 
lichen Zustanden hiilfebringend einzutreten und, 
soweit es mit gesunden nationalokonomiscben 
Grundsatzen vereinbar ist, fiir Vermehrung der 
Arbeit zu sorgen.

Schon das allgemeine Interesse des Slaats 
an gesunden socialen VerhSUnisscn sollte zu 
solchen Mafsregeln driingen; denn es liegt die 
Gefahr vor, dafs die der Notli preisgegebenen 
bescbaftigungsloscn Arbeiter sich nur noch fester, 
ais es Yielleicht schon bisher geschehen sein 
mag, denen anschliefsen, die ihnen in dem ge- 
waltsamen Umsturz aller Autorilat und der be- 
stebenden gesellschafliichen Ordnung den einzi- 
gen Reltungsweg zeigen.

Dem Staate bieten sich aber jetzt in 
der Ueberittile des beschaftigungslosen Kapitals 
die geeigneten, mit Vorlheil zu verwendenden 
Mittel. Bereits seit verhallnifsmafsig langer Zeit 
werden auf dem deutschen Markt Kapitalien zu 
unerhort niedrigem Zinsfufse ausgeboten und fast 
wochentlich in grofsen Betragen von auslandischen 
Unternehmungen aufgenommen, dereń Sicherheit 
nicht immer ais zwreifellos betrachlet werden kann.

Unter diesen Urnstanden wurden wir es fiir 
eine naheliegende Aufgabe der Konigi. Staats
regierung ansehen, das Kapitał zu den gebotenen, 
aufserordentlich giinstigenBedingungen festzuhalten 
und so schnell ais irgend thunlich zur Gonsoli- 
dirung der wirthschaftlichen Grundlagen- des 
Vaterlandes zu verwenden.

Selbst wenn die directe Verzinsung dieser 
Anlagen theilweise in Frage geslellt sein sollte, 
wurde der Yortheił einer in Zukunft mehr ge- 
sicherten, mit besseren Bedingungen fiir die Gon-
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currenz auf dem Weltmarkt ausgestatteten, pro- 
ductiven Thatigkeit den ziflermafsigen Zinsver- 
lust mehr ais ausgleielien. W ir zum mindcsten 
werden von der Ueberzeugung geleitet, dafs wirlh- 
schaftliche Prosperitiit nicht nur die Grundlage 
der m a te r i e l l e n  Wohlfahrt eines Landes, son- 
dern auch des i n t e l l e c t u e l l e n  Gedeihens und 
d e r ganzen M a c h t s t e l l u n g  des S taa t e s  
nach innen  wie  nach  au f  sen ist.

Yon dem zur Kanalisalion der Mosel erforder- 
lichen Kapitał glauben w ir aber eine gebuhrende 
Verzinsung erwarten zu dflrfen. Zudem ist der 
erforderliche Betrag gering im Verhaltnifs zu den 
Zwecken, die erreicht werden sollen, und zu den 
Aufwendungen, die anderweitig gemacht werden.

Uns liegt ein Circular der Handelskammer 
zu Frankfurt a. Main vom Januar d. J. vor, in 
weiehem die Aufmerksamkeit der Geschiiftswelt 
auf die dort neu geschaffenen Verkehrsanstalten 
gelenkt wird. Es werden unter Ańderem auf- 
gezahlt:

Dor neue Centralbahnhof mit einem Kostenauf-
wahd v o n ......................................... 30 000 000 M

Die Mainkanalisirung. . . . . 5 000 000 .
Summa 35 000 000 J t

welche von der Konigl. Staatsregierung hergegeben 
sind. Aufserdem werden die zu beiden Seiten 
des Mains in 12 km Lange errichteten Quais, 
sowie ein Handels- und Sicherheitshafen von 
570 m Lange, mit den erforderlichen Eisen- 
bahnverbindungen versehen, was, wie w ir wohl 
yoraussetzen dtirfen, gleichfalls auf Kosten des 
Staates geschieht. Ferner hat die Konigl. Staats
regierung durcli Verfiigung vom 4. August 1885 
von Einfuhrung einer Abgabe fiir die Benutzung 
des kanalisirten Mains Abstand genommen.

Es sind somit hier sehr bedeutende Summen, 
wenn auch immerhin im Interesse der Gesammt- 
łieit, so doch hauptsaehlich zu Gunsten der Pros

peritat eines Platzcs und seiner unmittelbaren 
Utngebung aufgewendet.

W ir verweisen auch nocli darauf, dafs der 
Staat fur Bahnhofsbauten in Koln 25 bis 30 
Millionen und in Dusseldorf ca. 14 Miliionen 
Mark verausgabt.

Diesen grofsen Verwendungen gegeniiber 
handelt es sich bei dem hier in Rede stehenden 
Projecte um eine viel geringere Summę, dabei 
a b e r  um die Z u k u n f t  der bedeu tendsten 
I n d u s t r i e  des Y a t e r l a n d e s ,  der rl iei- 
ni s c h - w est f i i l isc h en E i s en-  und S t a h l 
i n d u s t r i e ,  in welcher Hunderte von Millionen 
angelegt sind und viele Tauseud Arbeiter be- 
schiiftigt werdcn, voń der aber auch der Kohlen- 
bergbau im Ruhrbezirk im hohen Grade abhan- 
gig ist. Es handelt sich ferner um das erhohłe 
wirthschaftliche Gedeihen des Moselthales und 
seiner angrenzenden Geliinde und des wiederge- 
wonnenen Lothringens, dessen mineralische 
Sphatze Gemeingut der westdeutschen Eisenin
dustrie werdcn sollen. Es wird endlich diese 
Mafsregel auch der Eisenindustrie an der Saar 
und Mosel zum Yortheil gereichen, wenn dies 
auch vorlaufig noch von den Interessenten be- 
stritten werden sollte.

Die Erreichung aller dieser grofsen, jedoch 
nur zunachst liegenden Zwecke, dereń Endziel 
in der wirthschaftliehen Stiirkung des Yaler- 
landes auslauft, liifst in derThatdie erforderliche 
Summę ais gering erseheinen. W ir glauben, 
uns daher der Hoffnung hingeben zu diirfen, 
dafs Ew . Excellenz unsere Eingangs verlaut- 
bartc Bitte geneigtest berucksicliligen und dem 
Projecte der Moselkanalisation, zunachst durcli 
Ber.eitstellung der Mittel zur moglichst schleuiii- 
gen Ausfiihrung der Vorarbeiten, Ihr Interesse 
zuwenden werden.

Repertorium yon Patenten mul Patcnt-Aiigelegciilieiten.

Nr. 34341 vom 28. October 1S84.
C. Ot to  & Co in Dahlhausen a. d. Ruhr.

A'«iitrung an horizontalen Kok-s<~fen mit ziceiraumiyen 
Lufterhitzern.

Es werden zweiraumige steinerne oder eiserne 
Lufterhitzer verschiedener bekannter Syśtcme benutzt. 
Die Leitung, welche die von der Condensation zurfiek- 
kehrenden Gase in die Offtnkanrde fuhrt. kann ais 
freiliegendes Rolir uber oder vor den Oefen ange- 
ordnet oder iii der Ofendecke eingemauert sein. Die

Leitung fur die heifse Luft kann aus einem in der 
Ofendecke auśgesparlen gemauerten Kanał oder aus 
einem vor den Oefen liegenden Bohr bestehen. Gas 
und Luft treten in einem horizontalen, iiber den ver- 
tiealen Zugen liegenden Kanał zusammen oder wer
den in die Sohlkanale gefuhrt. Halien die Oefen nur 
einen Abbitzekanal, so findet der Eintritt von Ras 
und Luft nur an der einen Ofenseite statt; haben 
die Oefen zwei Abhilzekanale, so treten Gas und Luft 
abwechselnd r»uf der einen und der andern Ofenseite 
in die Zuge ein.
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Nr. 34 549 vom 28. April 1885, 
F r i t z  B a a r e  in Bochum i. Westf. 

Verfahren der Radreifenbffestigung fiir 
EisenbahnrliAer.

Der Radkorper wird zunachst klei- 
ner angeferligt, ais dcm Radreifen 
entsprichl, zur Bearbeitung angewarmt, 
in'den^mit Nute versehenen Radreifen 
eingelegt und durch passende Rearbei- 
tung (Walzen, Hammern oder Pressen) 
so viel vergrOfsert, dafs der Radreifen 
fest auf ihm sitzt. Dann werden die 
Riinder uber den Schwalbensehwanz 
getiieben.

Nr. 34 032 vom 23. December 1884.
E. R a m a n n  in Ebęrswalde.

Verfahren zur Ilerstellung eines fluor- 
frcien Sintermittels fiir feuerfeste 

Massen.
Thonerdesilicate werden mit einer 

dem Kieselsiiuregehalt entsprechenden 
Menge eines Fluornietalls, z. B. Flufs- 
spath, gemischt und bei Luftzutrilt er- 

hitzt, bis das Product vOllig fluorfrei ist. Das auf 
diese Weise hergestellte Sintermittcl wird in wech- 
selnden Mengen dem gebrannlen und gepulverten 
Magnesit, Dolomit u. s. w. zugemischt. Dieses Ge- 
misch wird mit so viel Wasser versetzt, dafs eine knet- 
bare Masse entsteht, die direct geformt und gebrannt 
wird.

Nr. 34416 vom 5. Mai 1885.

Ca r l  S ch  ei bl er in Berlin.

Yerfahren zur Gewinnung phosphoi§Uurereicher 
Scldacke nach dem unter Nr. 12700 patenfirten 

Yerfahren zur Entphosphorung des Roheisens.
Bei der Darstellung von Stahl und Flufseisen 

aus phosphorhaltigem Roheisen nach dem durch 
1’atenl Nr. 12 700 gesehutzten Vcrfahren -soli der 
Procefs derartig gefuhrt werden, dafs zuerst phosphor- 
sfmrereiche, aber eisenarme, bereits homogene flussige 
Schlacke unter Einwirkung eines Theiląuantums der 
basischen Zuschlage gebildet und erst wahrend der 
Nachblasezeit abgegossen w ird, wrorauf der Procefs

unter Rildung einer eisenreichen, aber phosphorsaure- 
armen Endschlacke hehufs Ersparnifs an basischen 
Zuschliigen und Erzielurig eines heifsercn Metallbades 
beendet wird.

Nr. 31012 vom 7. Januar 1885.
Firm a S chu lz ,  K n a u d t  & Co. in Essen a. d. Ruhr. 
Walzwerk zur Ilerstellung von Yerhindungsmuffen an 

Blechrohren.
Das Rohr h steht 

fest und die Walzen 
a und b sind auf ei
ner rotirenden Schei- 
be k montirt, welche 
sie zn beiden Seiten 
des Randes des Roti- 
res im Kreise herum- 
fuhrt. Die Achsen- 
drehung der Walzen 
erfolgl dabei durch 
die Keilnmgzwischen 
denselben und dem 
Rohr, Die Lager der 
Walzen hefinden sieli 

auf einem Support, yermoge dessen sie genau auf 
den Durchmesser des Rohres wie in bezug aufeinan- 
der eingestellt werden kSnnen.

Nr. 34157 vom 22. Mai 1885.
A d a lb e r t  K u r z w e r n h a r t  und E r n s t  B e r t r a n d  

in Zuckmantel bei Teplitz, Botimeu.
Gufs t>on Flufseisen und Stahlhlucken rermiitelst 

Gussammlers.
Auf einer AnzahlUntercoquillen 

kleineren Ouerschnitts betindet 
sich eine aus Eisen oder feuer- 
festem Materiał hergestellte Gufs- 
form (Gassammler) belieblger Ge- 
stalt aufgeselzt., Sornit erscheinen 
die . zu giefsonden Nebenblocke 
nicht ais selbstandige BlSeke, 
sondern bilden nur den unteren 
Theil eines grdfseren Blockes, 
wodurch die Bildung der soge- 
nannten SchOpfe bei den Neben- 
blOcken vermieden wird, da die 
von den Nebenblocken ausgesto- 
fsenen Gase die Tendenz haben, 

gegen den Hauptblock zu und durch diesen ins Freie 
zu enlweichen.
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S t a t i s t i s c h e s .
Statistische Mittheihingen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
--- -!■---------

Monat Februar 1886
G r u p p o n - B e 7. i r k. Werke. Production.

Tonaon.

P - iid c le l - 
R o h e is e n .

Nordwestliche Gruppe.......................
(Rhcinlaml, Westfalen.)

Ostdeutsche G ru p p e .......................
(Schlesien.)

Mitteldińitsche Gruppe.......................
(Saehsen, Thuringen.)

Norddeutsche Gruppe.......................
(Prov. Saehsen, Brandenb., Hannover.)
Suddeutsclie G ru p p e .......................
(Bayern, Wurttemberg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau.)

Sildwestdeutsche Gruppe..................
(Saarbezirk, Lothringen.)

32

12

1

1

9

9
1

49 582 

26 274 

2 128 

490 

22 710

32 063

Puddel-Roheisen Summa .
(im Januar 1886

64
65

133 247 
149 017)

e is e u .

Nordwestliche Gruppe, . . . .
Mitteldeutsche Gruppe.......................
Suddeutsclie G ru p p e .......................

3
1
1

9 833

Spiegeleisen Summa . 
(im Januar 1886

5
6

9 833 
11 780)

B c s s e m e r  - 
R o H e is e n .

Nordicestliche Gruppe.......................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutsche Gruppe.......................
Suddeutsclie G ru p p e .......................

U
1
1
1

32161 
1 158 

233 
1 900

Bessemer-Roheisen Summa .
(im Januar 1886

14
14

35;452 
39 375)

T h o m a s -
R o h e is ę n .

Nordwestliche Gruppe . . . . .
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Norddeutsche Gruppe.......................
Suddeutsclie G ru p p e .......................
Siidwestdeutsche Gruppe..................

8
2
1
2
2

29 394 
1632 
7 441 
9 465 

11971

-
Thomas-Roheisen Summa .

(im Januar 1886
15
18

59 903 
63 287)

G i- ie fs e re i-
R o h e is e n

und
G  n f s w a a r e n

Nordwestliche Gruppe.......................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutsche G ru p p e ...................
Norddeutsche Gruppe.......................
Suddeutsclie G ru p p e .......................
Sudwestdeutsclie Grruppe..................

11
6
2
l
9
5

6 920 
1474

833 
11 265
7 554

I. Sclinielznng. Giefserei- Roheisen Summa .
(im Januar 1886

34
35

28 046 
30 610)

Z u s a m m e n s t e l l u n g .
Puddel-Roheisen................................
Spiegeleisen.........................................
Bessemer-Roheisen............................
Thomas - R o h e is e n ...........................
G iefserei-Roheisen...........................

133 247 
9 833 

35 452 
59 903 
28 046

Summa .
Production der W erke, welche Fragebogen 

nicht beantwortet haben, nach Schatzung

266 481 

3 000
Production im Februar 1886 ..................
Production im Februar 1 8 8 5 ..................
Production im Januar 1 S8 6 ..................
Production rom 1 . Januar bis 28. Febr. 1886 
Production vom 1 . Januar bis 28. Febr. 1885

269481 
296 927 
296 869 
566 350 
616 728
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Grofsbritannien.

I. R o h  ni sen  e r z e u g u n g  in 1885 und 1884.
Nach den Veróffentlichungen der British Iron

Trade Association stellte sich die grofsbritannische
Roheisenerzeugung in den Jahren 1884 und 1885
folgendermafsen (in Tonnen von 1000 kg):

_  . .. Z unnhm c ( + )Production  P roduchou  
D is tn c t . oder AbmiUme

in 1885 lu  1834 .
(—) m  1885

Cleveland . . . . 2 498 231 2 524 089 (--) 25 858
Scotland . . . . 1019 618 1 003 808 {-f-) 15 810
West Cumberland . 699 048 827 993 (-- ) 128 945
Lancashire . . . . 689 477 717 912 (-- ) 28 435
South Wales . . . 790 072 831 019 (-- ) 40 947
North Wales . . . 37 354 28 249 (+ ) 9 105
South Staffordshire
and Worcestershire 297 901 322 743 (-- ) 24 842

North Staffordshire . 257 663 260 150 (-- ) 2 487
Lincolnshire . . . 189 108 228 358 (-- ) 39 250
Northamptonshire . 169 417 199 351 (-- ) 29 934
West and South
Yorkshire. . . . 162 928 249 544 (-- ) 86 61S

Derbyshire. . . . 369 201 343 343 (+ ) 25 858
Notts and Leicester-
sh ire....................... 127 821 37 410 (•f ) 90 411
Shropshire . . . . 47 041 55 035 ( - ) 7 994
Gloucestershire,
Wiets, u. s. w. . . 11 786 20 422 (-- ) 8 636

Insgesammt 7 366 666 7 649 426 (-~) 282 760

Die bei den Hochofenwerken und in den Lager- 
hausern angesammelten Vorrathe betrugen

Ende 1885  ..................  2 389 803 metr. Tonnen
, 1884 ..................   1 838 418 „

d. i. eine Zunahtne uin 551 385 metr. Tonnen

II. B  esseni e rs t a  h 1.

Die von der British Iron Trade Association ver- 
anstalteten Erhebungen liaben ais yorlaufiges Ergeh- 
uifs fur Bessemerstahlerzeugung 1266953 metr. Tonnen 
im Jahre 1885 erwiesen.

Die Erzeugung von B e s s e m e r s t a h l b l u c k e n  
betrug in den letzten 8 Jahren:

Jahr
1878
1879
1880 
1881

metr. Tonnen Jahr
820 447 
847 863 

1 061 092 
1 464 786

1882
1883
1884
1885

metr. Tonnen
. 1 700 427 
. 1 578 254 

1 320 047 
. 1266 953

Die Production an B e s s e m e r s t a h l s c h i e n e n  
belief sieli

im Jahre 1882 auf 1 255 556 metr. Tonnen
, 1883 , 1 114 726 ,

„ „ 1884 „ 797.526 ,
, . 1885 , 682,325 „

Schwedens Montanindustrie 1884.

Die Ergebnisse des schwedischen Berg- und 
Hultenbetriebeś, soweit er sich mit Eisen und Stahl 
und den zu dereń Erzeugung vervvendbaren Erzen be- 
fafst, waren im Jahre 1884 die folgenden:

Tonnen
R o h e isen ............................................... 423 100
Gufswaaren erster Schmelzung . . . 7 356

zufammen , . 430 456
Gufswaaren zweiter Schmelzung . . .  17 042
Schweifseisen........................................... 264 896
Luppen.................. ................................  146 870
S t a h l ...................................................  74 227
Eisen- und Stahlfabricate . . . . .  43 906
Eisenerze, Berg- ......................................  907 087

» See- und Moor- . . . . . 2 303
Die Zahl der itn Betriebe gewesenen HochOfen 

war 178, 13 weniger ais im Yorjahre, die Gesamrnt- 
dauer ibrer Betriebszeit 40 361 Tage, 867 weniger ais 
1883; die Durchschnittsproduction pro Ofen und Tag 
stellt sich um 467,5 kg grófser ais im Jahre vorlier, 
auf 9,C5 t, und die durchschnitlliche Jahresleistung 
eines Ofens auf 2418 t oder 205 t mehr ais im letzten 
Jahre. Diegrófste Production eines Werkes, Doirmarfret 
(Kopparberg), 3 HochSfen, erreichte 16 511 t, seine 
Production pro Ofen und Tag 15 t.
_ Das meiste Roheisen, 103 528 t, wurde mit 47 
Oefen irt der Statthalterei Oerebro und mit 97 230 t 
fiut] 37 Oefen in der Statthalterei Kopparberg erblasen, 
das wenigste, 301 t, mit 1 Ofen in der Statthalterei 
Kronaberg.

Gufswaaren zweiter Schmelzung producirten im 
grofsten Umfange die Statthaltereien Kopparberg und 
J0nk8ping mit 2173 bez. 1883 t; die grófsten Einzel- 
productionen liatten die Gielsereien Husąuarna (JSnk.) 
mit 1433 und Nafveciuarn (Soderm.) mit 1258 t. Ais 
im Betriebe gestanden summirt man uberhaupt 61 
Giefsereien.

Bei der Schweifseisenfabrication waren 243 Werke 
mit 725 Herden und Oefen (unter diesen im ganzen 
Reiche nur 5 Puddelofen) thatig, 7 Werke bez. 41 
Herde u. s. w. weniger ais 1883. Trotzdem ubersteigt 
die Production die des Vorjahres um 9089 t. Dom- 
narfvet mit 13 762 t, die Uddeholmswerke mit 13 657 t 
und Bofors sammt ZubehBr mit 8320 t waren die 
productivsten Werke des Jahres, Oerebro und Koppar
berg mit 56 521 1 und 43 758 t bei 36 bez. 32 Werken mit 
122 bez. 100 Herden u.s. w. die productivsten Districte.

Von den mit 146 870 t angegebenen Luppen sind 
uber 21500 t in Kopparberg und rund 196 000 t in 
Yermland erfrischt.

Die Stahlfahrication hat von 1880 bis 1884 ihre 
Production naliezu verdoppe!t; sie belief sich in er- 
sterem Jahre nur erst auf 39 273 t. Im Gegenstands- 
jahre beschaftigten sich 29 Werke mit der Stahl- 
erzeugung, von denen 15 sich des Bessemerprocesses 
bedienen und 14 Martinofen benutzen; letztere 14 
Werke besafsen 20 Oefen, die zusammen 70 t Raum- 
inhalt haben. Der Thomasprocefs ist in Schweden 
noch nirgends angewendet

Yon den im Betriebe geslandenen Bessemerwerkeri 
beftnden sich 4 in {Jefleborg, 4 in Kopparberg, 1 in
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Vestmanlaml, 2 in Oerebro und 4 in Yermland; an 
der Marlinstahlfą|rication sind betheiligt Kopparberg, 
Yostnianland, Oerebro und Yermland; in Vesternorr- 
land wurde nur Gerbslahl und in Elfsborg nur Brenn- 
stahl producirt.

Die ganze, oben summarisch angegebene Stahł- 
production zerfallt in: 53 113 t Bessemerstahl, 11 250 t 
Martinstahlj 5 t Gerbstahl, 441 t Gufsstahl und 1317 t 
Bręnnstalil. Das produćtivste Bessemenverk Schwedens 
Sandviken (Gefleb.) lieferte 1884 0177 t, ihm folgt 
mit 4941 t Domnarfvet, die Reihe scliliefst init 560 t 
Langbanshytta (Yermland).

Eisen-’ und Stablwaaren erzeugten 148 Werke; 
die obcri gegebeno Productionssumme dieser Waaren 
zerlegt sicb in 17530 t Bloch, 9718 t Nagel und Huf- 
niigel, 4881 t Geriithe und 11776 t Feineisen, Draht, 
Uufeisen, Stali lb Icehgefafse u. s. w. und ist gegen das 
Yorjahr um rutul 93,5 t zuruckgegangen.

In keinem Jahre vorher hal der schwedische 
Eisenerzbergbau ein so grofses Fdrderąuantum dem 
Schofse der Erde entnommen. An der Forderung

obiger 907 087 t Bergerze waren 12 Statthallereien 
betheiligt; unter ihnen lieferte das griifste Quantum 
aus 164 Gruben Oerebro mit 234 651 t (das Rcvier 
Nora allein uber 106 250 t); sehr nahe kommen die
sem Vestmanland und Kopparberg, jede mit mehr 
ais 212 500 t.

Von 526 vermarkten Grubenfeldern standen uber- 
haupt 378 in fórderndem Betriebe, dessen Resultat 
am grofsten war beim Risbergsfelde (Vessm. Norberg), 
welcher aus 4 Gruben 46 210 t und beim Pcrsberg- 
felde (Verml. Filipstad), welches aus 17 Gruben 
44 054 t fOrderte.

See- bez. Moorcrze wurden nur noch fur 5 Hocb- 
dfen in zwoi StaUhalterpien gewonnen iindlseheint 
die Yerwendung solcher Erze in entschiedenem Riick- 
gange begriffen; gegen 1880 ist die Forderung der- 
selbon um rund 56 %  zuruckgegangen.

Siidschonen forderte aus 5 Steinkohlcnfeldern 
204 704 m3 Kohlen, um etwa 63 %  mehr ais im 
Jahre 1880. Dr. L.

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

I. R o h e i s e n e r z e u g u n g.
Ńach den Angaben des Secretars der American 

Iron and Steel Association sind die jahrlichen Ge- 
sammt-Roheisenproductionen der Yeretnigten Staaten 
seit 1880 folgende gewesen :

J a h r  m e tr . Tounen
1880 . . . .  3895940
1881 . . .  . 4209898
1882 . . . .  4696556
1883 . . . .  4689 103
1884 . . . .  4 162778
1885 . . . .  4 108591

Ueber die Zahl der Hochofen erhalten wir fol-

H o c h u fe n
Brennstoff i. B etrieb  am D eeem ber 1885

1. Ju li 1885 in  B etrieb aufcer Belr. Tolal

Anthracit . . 80 105 103 208
Holzkohle . . 53 60 121 181
Koks . . . . 95 111 91 202

Summa 228 276 315 591
Dem Brennstoff nach geordrlet. waren die Pro- 

ductionen der letzten 3 Jalire folgende:
Brennstoff 1883 1884 1885

Koks . . . .  2439512 2308080 2426800
Anthracit . . 1 710 235 1 438 912 1 319 131
Holzkohle.. 518 555 415 785 362 658

4 668 302 4 162 777 4 108 589
Die Tabelle ist dahin zu ergilnzen, dafs das Roh

eisen, welches ais mit Anthracit erldasen angegeben 
ist, thatsachlich zum grófslen Theile mit einer Mischung 
aus Anthracit und Koks hergestellt worden ist. Die 
Production an Roheisen mit reinem Anthracit ist 
schon seit zwei Jahren geringer ais die von Holz- 
koblenroheisen gewesen und ist in standigem Nach- 
lafs begriffen.

Die YorritUio an Roheisen betrugen 
Endo 1885 416511 t und

„ 1884 537 851 t,
so dafs hier eine gunstige Wendung eingetreten ist.

II. B  e s s e m e r s t a h 1 e r z e u g u n g.
W ie aus der unten specificirtcn Tabelle hervor- 

gelit. war die Production an Bessemer-StahlblScken 
in 1885 1 543492 t, also 146174 t mehr ais im Jahre

1884. Die Production von 1885 war die gr8fste, 
welche jemals iii friiheren Jahren erreicht worden ist. 
Die folgende Tabelle giebt uns Aufschluls iiber die 
Production der letzten drei Jahre.

, Metrische Tonnenstaaten lg82 1883 lg84
Pennsylvanien 846 803 947 267 935 555
Illino is. . . . 360474 247 905 307 534
AndereStaaten 331402 305 573 154229

1885 
1 005 893 

332 559 
205 040

1 538 679 1500 745 1397 318 1543492
In der Production an StahlblOcken in 1885 waren

19 633 t nach dem Clapp-Griffiths-Procefs erzeugte 
Blocke mit einbegriffen. Wegenynaherer Belehrun0' 
uber die Bedeutung dieses Processes in Nord-Amerika 
verweiąen wir auf den in voriger Nummer enthaltenen 
Bericht (Seite 172).

Die Production an Bessemer - Stahlschienen und 
Schienen uberhaupt war in 1885 geringer ais in allen 
Jahren seit 1880. Es belehrt uns hieruber die nacli- 
folgende Tabelle:

Metrische Tonnen
Jahr F lu fac isernc  S chienen 

B essem erstah l S ’“
Schw eirseis.

S ch ienen
ln sgcsan in il

1878. . 499 210 8 523 292 861 800 594
1879. 620 355 8 298 381 085 1 009 738
1880. . 865 695 12 348 447 842 1 325 885
1881. . 1 206 583 22 871 443 143 1 672 597
1882. . 1 304 406 20 647 206 681 1 531 734
1883. . 1 166 904 8 331 58 913 1 234 148
1884 . . 1012 775 2 421 23 182 1 038 378
188-5. . 974 668 1 269 13 325 989 262

Eins der bemerkenswerthesten Ergebnisse der 
vorstehenden Statistik ist der zunehmende Gebrauch 
von Bessemerstahl zu versehiedenen Zwecken an Stelle 
von Schweifseisen. In 1882 war das Verhaltnifs der 
Bessemer-StahlblSckc, welche zu Schienen Yerarbeitet 
wurden, 85 ?&', in 1883 78 % , in 1884 72 %  und in
1885 63 % . 1885 wurden weniger Bessemer -Slalil- 
schienen gemacht ais in allen Jahren. seit 1880, doch 
war die Production an Bessemer-Stahlblocken in jenem 
Jahre grSfser ais in allen fruheren Jahren ohne Aus- 
nahme.

Basisches Verfahren ist in den Yereinwten Staaten 
nirgends eingefuhrt, doch scheint es, ais ob im Suden, 
im sogenannten Ghattanooga - District Neigung zur 
Aufnahme des Processes Yorhanden sei.
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Berichte iiber Yersammluiigen yerwandter Yereine.

Yerein ftir Eisenbahnkunde in Berlin.

S i t z u n g
a m 9. Marz 1886. „

P  r o fes s o r G o e ri n g berichtet namens der 
Commission fiir die Beurtheilung der zu der fur 
das Jahr 1885 gestellten Preisaufgabe eingegangenen 
Losung in eingehender Weise. — Die Yersammlung 
bescbliefst einslimmig, den von' der Commission ge- 
machten Vorsclilągen zuzuslimmen, nfunlicli:

1. Der eingegangenen Arbeit kann wegen der 
darin enthaltenen erheblichen Mangel und Unvoll- 
standigkeiten der Preis nicht zuerkannt werden.

2. Ais Entschadigung fur die auf die Arbeit ver- 
wendete Zeit und Mulic wird jedoch dem Yerfasser, 
sofern derselbe sieli ais solcher dem Vorstande gegen- 
uber im Laufe dieses Jahres zu erkennen giebt, die 
Summo von 300 M  zur Verfiigung gestellt.

G eli. O b e r  - R eg i  e ru n g s r a t h  Dr. von 
der L e y e n  spricht unter Bezugnahme auf die vor- 
gefuhrten Landkarten uber  die n o r d a m er i k a -  
nischen U e b e r l a n d b a h n e n .  Unter Ueherlaiid- 
balinen — transcontinental, auch pacilic railroads — 
verstehl man Eisenbahnen, welche das Festland von 
Amerika von Osten nach Westen quer durchschneiden 
und iiierdurch eine Verbindung zwischen dem Atlan- 
tischen und dem Stillcn Ocean herstellen. Eine Eisen-- 
bahn dieser Art. welchc unter e in e r  Verwallung 
steht, giebt es in Nordamerika nicht. Im engeren 
Sinne nennt man aber auch Ueberlandbahnen die- 
jenigen Schienenstrafsen, welche das Gebiet westlich 
der grofsen Seen, des Missouri und Mississippi mit 
dem Stillen Ocean verbinden. Schon im Beginne des 
Eisenbahn-Zei Lal tors, in den Jahren 1883 und 1834, 
wurde von einem praktisclien Arzte in Westfield 
(Massachussets), Dr. Barlow, die hohe, wirthschaftliche 
und politische Bedeutung einer Schienenvcrbindung 
zwischen New-York und dem Stillen Ocean in einem 
uns erhaltenen Zeitungsartikel in begeisterten Worten 
geschildert. Heute nach 50 Jahren besitzen die Yer- 
einigten Staaten ein ganzes Netz solcher Eisenbahnen, 
durch welche die Hafen des Atlantischen Oceans 
Montreal, Portland in Maine, Boston, Newyork, Phila- 
delphia, Baltimore und Neworleans mit den Hafen- 
platzen des Stillen Oceans, San Francisco, Portland 
im Oregon, Puget Sound, Port Moody, Los Angeles 
und San Diego verbunden werden. Es lassen sich
5 Gruppen dieser Ueberlandbahnen untcrscheiden:
1. die Gruppe der Union und Central Pacific Rail
road; 2. die Southern Pacific Railroad mit den At- 
Atchinson Topeca und Santa Fe und der Atlantic und 
Pacific Railroad; 3. die Missouri Pacific-Bahnen; 4. die 
Northern Pacific Railroad mit der Oregon Railway 
and Navigation Company; 5. die Canadian Pacific 
Railway.

Der Yortragende gab hiernach eine geschichtliche 
Darstellung der bis in das Ende des vorigen Jahr
hunderts zuruckreichenden Versuche zur Erinittelung 
von Handels- und Verkchrsstrafsen zwischen dem 
Atlantischen und dem Stillen Ocean, bei welchen 
' ersuchen in hervorragendor Weise auch ein Deutscher, 
der Pfalzer J. J. Astor, betheiligt ist, welcher die west- 
nchste Stadt der Vereinigten Staaten. Assoria, grun- 
dete. Nachdem durch Forschungsreisen und Unter- 
suchungen die MćSglichkeit der Ausfiihrung einer 
ueberlandbahn in technischer Beziehung dargethan 
worden, gab der amerikanische Burgerkrieg don An- 
stols zur Ausfuhrung der ersten derartigen Eisenbahn. 

er Staat Californien hatte sich der rcpublikani-

schen Sache treu ergeben gezeigt und die Wicli- 
tigkeit einer engeren Verbindung dieses Staatos 
mit den ostlichen Staaten leuchtete mehr und 
mehr ein. Am 1. Ju li 1862 ertheilte deshalb der 
Congrels die Concession zu einer Eisenbahn zwischen 
dem Osten und San Francisco an 2 Gesellschaften. 
dereń eine, die Union Pacific Railway-Gesellschaft, 
von Osten nach Westen, dereń andere, die Central 
Pacific Railway-Gesellschaft von Westen nach O.-iten 
bauen sollte. Am 10. Mai 1869 trafen die Schienen 
beider Gesellschaften in Ogden (Utah) in der Nahe 
der grofsen Salzscen zusammen. — Die zweite Ueber- 
landbahn watrde erst am 18. Marz 1881 vollendet, an 
welchem Tage die Atchinson Topeca undj Santa Fe 
mit der Sfidpacific-Bahn in Denning zusaminenlraf. 
In den folgenden Jahren wurden siidlich der Union- 
und Central-Pacific-Bahnen verschiedene weitere Yer- 
binduhgen, darunter auch solche zwischen San Fran
cisco und Neworleans, sowie den Hafcnplatzen in 
Texas vollendet, die letzte im October 1885, in 
welchen die Atlantic und Pacific Railroad durch Ueber- 
einkommen mit der Sudpacific-Bahn sich einen selbst- 
stiindigen westlichen Ausgangspunkt in dem Ilafen 
San Diego, nicht weit von der mexikanischen Grenze, 
schuf. Im Nordweston war die nachste Ueberland- 
verbindung mit der VolIendung der Nordpacific-Balm 
am 22. August 1883 gcschafien. Die vierte (nOrd- 
liche) Verbindung der beiden Weltmeere wird durch 
die Canadian Pacific Railway gebildet, dereń Eroff- 
nung fur den Yerkehr im Fruhjahr dieses Jahres zu 
erwarten ist. Zwischen diesen durchgehenden Bahnen 
sind nach und nach auch Yerbindungsbahnen gebaut 
worden. Der Gesammtumfang der an dem Ueber- 
landverkehr hetheiligten Strecken belauft sich auf 
32000 km. DerBau dieser Bahnen, zu dereń schneller 
Vollendung besonders die Heranziehung cliińesischer 
Arbeiter beitrug, bot in technischer Beziehung, abge- 
sehen von der Ueberschreitung der Felsengebirge und 
einzelner grdfserer Fliisse, im ganzen wenig Schwie
rigkeiten. Die Herstellungskosten der iu den Verei- 
nigten Staaten belegenen Ueberlandbabnen werden 
auf rund eine Milliarde Dollars bereehnet. wovon 
etwa 12 bis 15 Procent durch Slaatsunterstutzungen, 
welche zum wesentliclisten Theile in Laudśchetlkungen 
bestehen, aufgebracht sind. Auch die canadische 
Ueberlandbahn ist von der Begierung Canadas sehr 
reichlich unterstutzt worden. Sie erhielt zuerst ein 
Darlehen vón 25 Millionen Dollars und im Jahre 1884 
ein weiteres von 29 880 912 Dollars. Die Begierung 
schenkte der Bahn ferner 710 engl. Meilen Eisenbahn, 
welche regierungsseitig fiir 25 Millionen Dollars ge
baut waren. Abgesehen von dem Grund und Boden 
fur die Bahn selbst, erhielt sie Landereien im Urn • 
fango von 25 Millionen Ackern. Die Begierung hat 
aufserdem fur 65 Millionen des Actienkapitals vou 
100 Millionen Dollars auf 10 Jahre (bis zum 17. Au
gust 1893) eine Dividende von i}1/* Procent gcwahr- 
leistet. Der Rest des Actienkapitals ist nicht zur 
Ausgabe gelangt, vielmehr von der Bahn zur Sicher- 
heit fiir die von der Regierung geleistetćn Garantie- 
zuschusse bei einer Bank hinterlcgt worden.

Im weiteren schilderte der Vortragende noch 
die YerkehrsTerhaltnisse der UeberlandbahnRn, die 
Abinachungen der betheiligten Gesellschallon iiber 
die Theilung des durchgehenden Yerkelirs und den 
in neuester Zeit infolge des Widerstreits der verschie- 
denen Anspriiche eingetretenen Tarifkrieg. Ein grofs- 
artiger durchgehender Verkehr bat sieli auf den 
Ueberlandbahnen zwischen dem Osten und dem 
Westen der Union entwickelt. Aus dem Westen



272 Nr. 4. „S T A H L  UNI) EISEN.* April 188(5.

werden die Erzeugnisse des Land- und Gartenbaus, 
der Waldungen, der Bergwerke und der Fischercien 
nach dem Osten, aus letzterem die Erzeugnisse der 
GewerbethStigkeit nach dem Westen befOrdert. Dieser 
Verkehr mufs mit der wachsenden Besiedelung des 
Westens stcigen. F iir Europa haben die Ueberland
bahnen insofern eine wolil zu beachlende wirthschaft- 
liche Bedeutung, ais zwei derselben nur Einfuhr- 
strafsen fur die landwirthscliaftlichen Erzeugnisse der 
Vereinigten Staaten nach der allen Weit werden 
konnen. Die Getreideernten der paeifischen Gebiete 
gingen bisher auf dem langen, heschwerliclien imd 
schon aus diesem Grunde theueren Wege um das Kap 
Horn nach England. Der grofste Theil des auf den 
englischen Markt gelangenden Weizens entstammt bis 
jetzt den flstlichen Gebieten der Yereiniglen Staaten. 
Schon nach ErSffnung der Nordpacific-Bahn war die 
Moglichkeit geboten, den Weizen aus Oregon und 
Washington Ter. auf dem Schienenwege ebenso billig 
nach New-York zu fuhren, ais den Weizen aus Ohio, 
Minnesota und Dacota. — Die finanziellen Ergebnisse 
des Betriebs der Ueberlandbahnen sind keino glSn- 
zenden. Zwar haben die beiden illteren Bahnen die 
Zinsen fiir ihre Obligationen zum erhehlichen Theile 
mit Hiilfe der Regierung der Yereinigten Staaten 
bisher punktlich ęntrichtel und auch ab und zu 
kleine Dividenden gezalilt. Wie sieli die Lage aber 
gestalten wird, wenn es einmal an die Rilckzahlung 
der Uegierungsgelder geht, daran denkon die gegen- 
wartigen Gliiubiger nicht. Die Actionare und die 
Gliiubiger der Canadian Pacilic-Bahn leben nur von 
der RcgierungsunterstGtzung; auch die Vei'hfillnisse 
der iibrigen Ueberlandbahnen sind derart, dafs Divi- 
dendeuzahlungen aus eigenen Mitteln in absehbarer 
Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht moglich sein 

M  werden.
SchOpfungen, wic die nordamerikanischcn Ueber

landbahnen, haben nur da entstehen kSnnen, wo dem 
Unternehmungsgeist ganzlich freier Spielraum zu seiner 
Entwieklung gelassen wurde, wo aber dabei auch 
eine weitsichtige, weise Regierung es sich angelegen 
sein liefs. durch namhafte Unterstiitzungen das Zu- 
standekommen solcher Werke zu fordern. Ohne 
diese Unterstutzung waren die Ueberlandbahnen sieber- 
lich nicht gebaut worden. Aber auch dieser Umstand 
darf nicht abhalten, den kuhnen Reisenden und Ent- 
dcckern, den hoebbedeutenden Geschaftsmannern und 
Unternehrnern, vor Allem aber auch don uneriniideten 
und thatkraftigen Baumeistern, durch dereń Zu- 
saminenwirken innerhalb eines Zeitraums von kauni
20 Jahren dieses Riesennetz von Schienenstrafsen in 
einer Wildnifs entstanden und " unermefsliche Ge
biete dcm Yerkehr und der Gesittung erschlossen sind, 
ruckhąltlosę, aufrichtige Bewunderung zu zollen.

Con su l  K l o s t e r m a n n  knupft an diesen 
Yortrag die Bemerkung; dafs durch dic nord- 
amerikanischen Ueberlandbahnen der Osten Nord- 
amerikas Asien naher rucke und seine Erzeugnisse 
dabin leichter absetzen konne. Um dieser Concurrenz 
zu hegegnen, sei es deshalb fur Deutschland erfor
derlich, die Verkehrswege aus dem Innem nach den 
Seehafen, insbesondere nach Triest, thunlichst zu ver- 
bessern, um den Transport so schnell und billig ais 
moglich zu machen. Kanale erscheinen fur diesen 
Zweck weniger geeignet ais Eisenbahnen.

A. K a p t e y n ,  Generaldircctor der Westing- 
liouse Bremsen-Gesellschaft, sprach unter Yor- 
zeigung von Zeichnungen und eines Modelles i iber  
e inen von  ihm er fund enen In d ic a to r  fi ir 
L u f td ru c k b re m s en .  Der Indicator hat den Zweck, 
dem Locomotivffihrer eines mit Luflbremsen verse- 
henen Zuges die Zahl der am Zuge befindliehen, 
von ihm zu betreibenden Bremsen anzuzeigen. Der 
Apparat ist auf das Princip gegrundet, dafs die Lange 
des Bremsrohrs, auf welche der Locomotivfuhrer im-

stande ist einzuwirken, durch Messung der zu einer 
gewissen Druckfmdcrung erforderlichen Luftmenge zu 
bestimmen ist. Zum Zwecke der Messung sind zweier- 
lei Mittel vorlianden; das eine ist ein selbstthiitiges 
Ventil, welches die Entweicliung der Luft bis auf 
eine bestimmte Druckverminderung von etwa 10 Pfund 
gestattet und dann die weitere Ausstromung sofort 
aufhalt, das andere ist eine Yorrichtung zum Messen 
der entwichenen Luft.

M a s c h i n e n f a b r i c a n t  Dopp zeigte einen 
neuen L i c  h tp  aus - A p pa ra t ,  sowie Archi
tektur- und Ornamentzeichnungen, welche mit dem- 
selhen hergestellt worden, vor und erlauterte das 
Yerfahren bei Herstellung dieser Zeichnungcn. Die 
letzteren lieben sich in schwarzeu Linien auf hell- 
graugelbem Grunde ab, wobei jede Schattirung der 
Originalzeicbnung auf der lichtgepausten Zeichnung 
sich deutlich wiedergegeben Iindet. Das Yerfahren 
bei Herstellung dieser Pausen ist dem Lichtpausver- 
fahren auf blauein Grundo mit weifsen Linien ahnlich, 
geht aber schneller von statten, ist einfacher und 
etwas billiger. Der Apparat ist von dom Architekton 
Richard Beyer in Berlin erfunden und durch die 
Hof-Steindruckęrei und lithographische Anstalt von 
Adolf Engel in Berlin zu beziehen.

VI. ordentliche General-Versammlung 
des „Vereins deutscher Fabriken feuer- 

fester Producte“
fand in Berlin am 24. Februar d. J. unter dem Yor- 
silz von Dr. Heintz-Saarau statt.*

Aus dem Bericht Ober die Vereinsthatigkeit lieben 
w ir hervor, dafs dic vereinsseitigen Zollbestrebungen 
in 1885 dadurch ihren Abschluls gefunden liaben, dafs

1. feuerfeste Steine (bisher zollfrei) mit 0,50 Jt ,
2. Schmelztiegel, MufTeln, Kapseln, Retorten, feuer

feste RShren und Platten (an Stello des bislierigen 
Satzes von 1 J i )  mit 2 J t  per 100 kg Eingangszoll 
vom 1. .Juli 1885 ab

belegt wurden.
Wohl wesentlich der Initiative des Vereins sei es 

ferner zu danken, dafs das Kaiserlich statistische Anit 
„ f euer fes te  S t e i n e “, die bisher mit gewolinlichen 
Mauersteinen, Dachziegeln etc. zusammen registrirl 
wurden, nicht nur seil dem Zolltermin, dem 1. Juli. 
sondern bereits seit 1. .Januar 1885 unter No. 881 
getrennt fiihrt und in den statistischen Monatsheften 
regelmafsig ver0ffentlicht, ebenso unter No. 8S7 
Schmelztiegel, MufTeln, Kapseln, Retorten, feuerfeste 
Rohren und Platten (Tara 8%).

Dr. Otto fiihrt. bei der spiiteren Besprechung 
der Zollverhaltnisse aus, dafs die Fabriken feuerfester 
Producte in der siidlichen Rheinprovinz wolil ani 
ehesten bereits eine nutzliche Wirkung des Schutz- 
zolles auf feuerfeste Steine yerspurt haben durften. 
Dagegen seien iiberall da, wo die englischen Steine, 
unterstutzt durch die aufserordentlieh niedrige Wasser- 
fracht, in Concurrenz treten, so grofse Mengen noch 
vor Einfuhrung des Schutzzolles angeliiluft worden, dafs 
sich daselbst wohl erst in diesem Jahre eine AVirkung 
bemerkbar machen wurde. Fiir die Kilstenlander der 
Nordsee wOrde aber auch bei den billigen Selbstkosten 
und der niedrigen Wasserfracht trotz des Zolles der 
englische fire-brick nach wie vor concurrenzfabig 
lileiben. Aus diesem Grunde sei es fur die deutsche 
Industrie feuerfster Steine von Interesse, nićiglichst 
auf Frachtermafsigung hinzuwirken, um auch in jenen 
Gebieten der englischen Concurrenz erfolgreich ent- 
gegentreten zu kOnncn.

*Ein Yollstandiger Bericht, dem wir obigen Aus- 
zug entnehmen, ist in der Thonindustrie-Zeitung ent- 
halten.
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An Hand der vom Kaiserlich stalislischen Amt 
freundlichst ubersandten Zahlen (rug Herr Dr. Heintz 
vor, dafs
die E i n f u h r  „feuerfester Steine“ 1885 (in 

Tonnen a 1000 kg) betragen hat . . 43 053,5 l
darunter zollfrei.................................... .3 2  087,5 „
zum Zollsatz von 0,50 M  %  kg . . . . 10 9CG „

(Der Zoll wurde mit Ju li eingefuhrt).
Von der Jahreseinfuhr cntfallen aufGrofs-

britannien d i r e c t ................................ 18 214,2 „
Zahlen w ir hierzu die Einfuhr feuerfester 

Steinc aus den deutschen Zollausschlussen 
Hamburg-Altona, Bremen mit . . . .  7 047,0 , 

was fast ganzlich auf englischen Ursprung 
zuruckgefiihrt werden darf, so ergiebt 
sich eine Einfuhr von uber . . . . . 25 000 „
englischer fire-bricks.

In derPosition837: „Schmelztiegel, Muffeln,
Kapseln, Hetorten, feuerfeste Rohren und 
Platlen0 betrug die Einfuhr ,1885 in Sa. 1 370,9 „

wovon zum Zollsatz. von 1 J ó ..................- 2 . . . . .  .
(Letzterer wurde mit Ju li 1885 eingefidirt).
Hierbei stehl direct Frankreich oben mit

in Summa . ............................ ....
dann folgt Belgien mit in Summa . . .
dann Grofsbritannien mit in Summa . ,
denen die Einfuhr via Hamburg . . . .
wohl auch ais meist englischer Proyęnienz 

mit hinzugerechnet werden diirfte.
Die Aus fu li r „ f euer fe s t e r  S t e i n e "  

per 1885 betrug in Summa . . . . .  30 625,7 „ 
diejenige von Schmelzliegeln, MuiTeln, Kap

seln, Retorten, feuerfesten RObren und
Platlen in Sum m a....................... ....  . 3 415,7 „

Auffallend ist, dafs auch von Hamburg und 
Altona g e w o l i n l i c h e  Maue rz iege l ,
Klinker und Dachziegel — mit Ausnahme 
der Falzdachziegel — ais eingefuhrt re- 
gistrirt sind pro 1885 . . . . . . .  22887,9 „

aus B re m e n .......................  964,8 „
aus E n g la n d .......................  1635,4 „

Ohne der Gewisscnhaftigko.it der ausiibenden Zoll- 
behOrde zu nahe treten zu wollen, wurde erinnert, 
dafs in vielen Fiillen der Unterschied zwischen ge- 
wOhnlichen Backsteinen und feuerfesten Steinen dem 
blofsen Aussehen nach sehr schwierig sei.

Da nun gewifs viele englische feuerfeste Steine 
einfach „bricks* genannt werden, ferner ein nainhafter 
Imporl von gęwOhnlichen Backsteinen, Klinkern oder 
Dacbziegeln aus England, Hamburger und Bremer 
Gebiet ganz uu w a h r s o h e i n l i  eh bleibe, so konne 
angenommen werden, dafs der tlberwiegende Theil der 
ais Backsteine registrirten, aus England, bezw. Ham
burg, Allona und Bremen eingcfiihrten Mengen tlia't- 
siłch l ich „feuerfeste Steine“ seien.

Herr Dr. Otto  erwahnte ferner, dafs er in Eng
land gesehen habe, wie man d i ese lben  Steine, 
welche ais fire-bricks dienten, auch zu nicht feuer- 
festem Mauerwerk yerarbeitet hattc, Bei den billigen 
Preisen der englischen fire-bricks sei dies durchaus 
nicht zu yerwundern.

(Schlufs folgt).

Institution of Civil-Engineers.

In der 10. ordentlichen General-Yersammluug 
Yom 26. Januar d. J. sprach C. E. Strom eyer, Ingenieur 
des Lloyd, iiber die n a e h t h e i l i g e  W i r k u n g  der  
B l au wa rm e  a u f  S t a h l  und E isen.

Trotz der Yielen, Yorziiglichen E igensehaften des
i  iufsschm iedeeisens u n d  tro tz  se in er ausgedehnten  Ver- 
wendung im Schiffbau und fu r Schiffskessel w ird

505.4 „
805.5 „

359.1 „
354.8 „
258.9 „
234.1 „

dasselbe von vielen Ingenieuren ais ein unzuverlassi- 
ges Materiał betrachtet; dieselben verm0gen zahlreiche 
Beispieleanzufuhren, in denen Blecheund ConsLructions- 
theile in einer nach ihrer Ansicht unerklarlichen Weise 
versagten, In fast allen solchen Fiillen ergab die Unter- 
suebung, dafs die fraglichen Platten warm oder kalt 
gebogen w'aren und es nur geringem Zweifel unterlag, 
dafs sie wahrend ihrer Bearbeitung sich im Zustande 
der Blauhitze oder Schwarzhitze, wie die Schmiede 
ihn nennen. (Unter dieser Bezeichnung sind alle die 
Temperaturen z« Yerstehen, welche auf der blanken 
Oberflache eine Farbung von hellgelb bis blau hervor- 
bringen.)

Es sollte nun allmahlich eigentlich bekannt fein, 
dafs eine Bearbeitung unter solcher Temperatur die 
gefahrlicliste ist, die man dem Stahl uberhaupt ange- 
deihen lassen kann, und dafs daher eigentlich Unfiille, 
welche hierauf zuriickzufuhren sind, nicht mehr auf 
Rechnung des „Unerklarlichen" gestelit W'erden kiinneii. 
Eisen besitzt ubrigens dieselbe Eigenthumlichkeit, wenn 
auch nicht in dem hohen Grade.

Redner hat 330 Yerśućhe, meist Biege- und Zug-”  
proben, angestellt, dereń Ergebnisse er in Tabellcn 
und graphischen Darstellungen mittheilt.

Es geht daraus hervor, dafs die Elasticitatsgrenze 
sowohl von Eisen wie von Stahl durch wiederholle 
Zugproben erhOht wird. In einigen Fiillen erhob sich 
dieselbe uber die anfangliche Bruchfestigkeit, obgleich 
die schliefsliche Bruchfestigkeit nur eine geringe Aen- 
derung erhtt. Die gesammte Dehnung wurde durch 
Yorhergegangene mechanische Arbeit yerringert, wali- 
rend die Gontraction wesentlich schwankle. Ein Ver- 
suchssluck, welches in kalletn Zustande zusammen- 
gearbeitet worden w ar, zeigte eine Abnahrne der 
Elasticitatsgrenze, ein anderes Stuck, welches in 
gleicher Weise yerarbeitet worden war, eine Zunahme.

Der Verfasser zeigte, dafs Stahl, der entweder 
ein- oder zweimal kalt gebogen worden war, fast 
ebensoviel Biegeproben aushielt, ais dic ursprung- 
lichen Probestucke. Wenn dasselbe Materiał aber 
wahrend seiner Blauwarme gebogen worden war, 
yerlor es einen grofsen Theil seiner Ziihigkeit. Von 
12 Platten, an denen zwei Biegungen vorher vorge- 
nommen worden waren,zerbrachen 9 bei einem Hammer- 
schlag und die 3 anderen hielten nur 2 bis 3 Biegun
gen aus. Diinnes Lowmoor-Eisen brach nicht ganz 
so leicht, ertrug aber nur etwa die Hiilfte der ur- 
sprunglichen Zahl der Biegungen. Folgende Tabelle 
giebt Aufscblufs uber einige dieser Ergebnisse.

M ittel- S c lir  I  o\v-
h a r te r  W eicher w elcher Moor-
S tu h l S ta h l S ta h l E isen

9,52 m m  9,52 m m  9,52 mm 4,16mm

Unyorbereit.od.ansgegluht 21 12‘/a 26 20
1 yorgang, warme Biegung 3 2'/(i 11 12
2 „ „  „ ]/» 'b  V* 10
1 „ kalte 20 91/* -- —
2 ........................  19 'h 8'h 19 13
4 ., .. „  -  -  13 11
8 „  „  ., -  — 15 6

Die Versuche deuten alle in nicht mifszuversto- 
hender Weise auf die grofse Gefahr hin, welchcr 
Eisen und Stahl ausgesetzt sind, wenn sie in blau- 
warmem Zustand der Verarbeitung unterzogen worden 
sind. Der Unterschied zwischen gulem Eisen und 
weichem Stahl scheint der zu sein, dafs Eisen leichter 
bricht ais Stahl wahrend der Biegung; dafs Eisen eine 
grófsere bleibcndeBeschadigung ais Stahl durch kalte 
Bearbeitung erleidet, dafs aber, sobald es warme 
Biegeproben erfolgreich widerslanden bat, wenig Wabr- 
scheinliehkeit fur dasselbe vorhanden ist, in Stucke 
zu fliegen wie weicher Stahl. Redner bezeiebnet es 
ais eine iibliche Praxis unter den Kesselschmieden, 
die Platten wahrend der Blauwarme gewissen Bear-
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beitungen zu unterziohen, wohingegen das Hammern 
und Biegen nur entweder im rothwarmen oder kalten 
Zustande vorgenommen werden sollte. Wo das un- 
mijglich ist und die Platte oder Statige wahrend der 
Blauwarme nicht zerbrochen war, sollte das Stiiek 
liachtraglich ausgegliiht werden.

Neuerdings hat man begonnen, sicii gegen die 
schftdliche Einwirkung der Blauwiirmo dadurch zu 
schutzen, dafs man die Bearbeitung der Platte, 
welche warmroth gewesen war, einstellt, sobald die- 
sclbe soweit abgekuhlt ist, dafs ein yorher auf der
selben dureh Beiben mit einem Hammerstiel oder 
einem andern hOlzernen Gegenstand hervorgębrachter 
Plecken nicht mehr gtuhl. Eine Platte, welche nicht 
heifs genug ist, um diese Wirkung heryorzubrtógeu, 
aber immer noch zu warm, um mit der Hand ange- 
fafst werden zu konnen, ist hOchstwahrscheinlich blau- 
warm. Dieselbe sollte unter keinen Umstiindcn ge- 
hammert oder gebogen werden.

Die Theorie, dafs firtliche Erwarmung einer Platte 
Spannung erzeuge, welche bisweilen Briiche heryor- 
rufe, wurde durcli Versuche nicht bestittigt. Es er- 
scheint aber zweifeihaft, ob man den Vorschlag, eine 
Platte, welche in warmem Zustande bearbeitet worden 
war, Ortlich wieder zu erhitzen, um diese Stelle 
auszugluhen , ausfiihrcn sollte. Mehrere Ver- 
suchsstiicke wurden roth- oder blauwarm gemacht und 
dann langsam abgekuhlt, indem man das eine Ende

in Wasser tauchte. W ie zu erwarten, verlor der 
mitteiharte Stahl viol Yon seiner Zahigkeit. Die an
deren Stahlsorten und das Eisen wurden nicht erheb- 
lich beeinflufst, wie aus folgender Tabelle her- 
Yorgeht.

Unvorber. od. ausgegluht 
abgekiihlt. roth warm in 

koehendem Wasser . . 
abgekuhlt, roth warm in 

kaltem Wasser . . . 
rothwarm.ein Ende inkalt.

Wasser abgekuhlt . .
blauwarm,ein Ende in kalt. 

Wasser abgekuhlt . .

Der Vortragende schlofs mit dem Wunsche, dafs 
die Frage weiter unU rsucht werden móchte, und dafs 
die Stahlfabricanten suchen sollten festzustellen, ob 
jede Stahlsorte durcli Bearbeitung i ti blauwarmein 
Zustandc dauernd bruchig werde, oder ob diese E r
scheinung unabhangig von der chemischen Zusammen-: 
setzung des Stahles sei, und auch, ob allein liingere 
Aussetzung der Blauwarme die gleiche 'Wirkung her- 
Yorbringen kann.

M itłel-
h a r te r
S tah l

W eieher
S ta h l

S eb r
w eić lier
S ta lli

Low-
Moor-

Eisen

21 12’/s 20 20

24 10 — —

1 10 19 20

3 8 25 27

3 6  ' h 19,19 21,14

Referatc und kleinere Mittlicilungen.

Einige Bctrachtringcii iiber S toningen beim Hocli- 
oleiibetrlcbe.
Von L. Peetz.

Die Ursachen der St6rungen beim Hochofen be- 
triebe sind hekanntlich mannigfacher Natur.

Schon beim Anblasen eines Ofens kommen StO- 
rungen nicht selten vor; dureh ubergaren Gang auf 
der einen, durcli zu starkes Forciren auf der andern 
Seite konnen solche hervorgerufen werden. Dureh 
ersteren wird haufig das Gestell arg in Mitleidensehaft 
gezogen. Habe ich nicht irgeudwo mai gelesen, dafs 
in funf oder acht Tagen das Gestell eines Ofens lotal 
fortgeschmolzen war? Bichtig! Beim Durchlesen einer 
bekannten Zeitschrift stiefs ich darauf, da soli die 
Ursache die schlechte Beschaffenheit des Materials 
gewesen sein und doch burtę ich von anderer Seite 
wieder, dafs der ubergare Gang sein Opfer verlangt 
liabe.

Wer bat recht?
Sehe ich das nm hiesigen Ofen befindliche, mit 

brenuendem Koks getullte, sogenannte Bleiloch, sehe 
ich ferner, dafs, um mOgliehst viel daraus abzuzapfen, 
gewdhnlich Ende des Monats tuchtig hineingeblasen 
wird und gewalire dann, wie sich das feuerfeste Ma
teriał Yerschlackt, so muls ich zu der Ansicht ncigen, 
dafs namlich das Gestell. welches doch auch nur aus 
derselben Masse besteht. bei ubergarem Ofengange 
leicht den Weg alles Fleisches, hier aller Gestelle 
gehen kann.

Ein Hochofengestellkann man ausLehm herstellen, 
hijrte ich einen andern Huttenmann sagen! doch ist 
yon ihm selber, obgleięh Gelegenheit dazu Yorhanden 
gewesen ist, der Yersuch tneines Wissens nicht ge
macht worden. Immerhin genugt vielleicht diese 
leise Andeutung, um den Urheber des Yorschlages 
zu veranlassen, bei nachster Gelegenheit dieses billige 
Materiał in umfangreichster Weise zu verwendcn.

Bis heute theile ich die erwahnte Ansicht nun 
gerade noch nicht, immerhin lafst sich aber ebenso 
leicht das beste Gestell wegblasen, wie ein sclilechtes 
erhalten. Uebertrieben iingstlich braucht man bei 
Beschaffuug der Gestellsteine nicht zu sein, dahingegen 
ist fCir die Steine zum Kernschacht erforderlich, dafs 
sie aus gutem Materiał gearbeitet und was die Iiaupt- 
sache ist, hart gebranrit sind, letzteres hauptsachłicli 
der Ał>nutzung halber, welche das nachrutschende 
Materiał verursacht. —

Bei allen Storungen beim Hocliofenbetrieb sind 
aufscr der schon erwahnten diejenigen, welche dureh 
falsche Begiehtung hervorgerufen werden, die nennens- 
w||theslęn, anhallendsten und kostspieligsten Yor- 
kommnisse.

Die Form, welche ein Ofen hat, ist, soweit sich 
dieselbe in bestimmten Gronzen befindet, auf den Gang 
des Ofens łangst nicht von dem Einflufs wie die Art 
der Beschickung.

Die Uasfangfrage ist denn auch eine sehr kriti- 
sche und schon wiederholt erSrtert worden. Gasfange, 
welche yon dem Einen ais unubertrefflich geschildert 
und angepriesen werden, finden bei Anderen wenig 
oder gar keinen Anklang und mit Becht I Die Be- 
schaffenheit des aufzugebenden Materials, hauptsach- 
lich der Eisensteine, spiełt bei der W ahl des Gasfan- 
ges eine Hauptrolle. Alle Theorie ist hier grau und 
nur die Erfahrung nutzbringend.

Im allgemeinen giłt wohl die Begeł, je einfacher 
ein guter Scliuttapparat, desto mehr Ansprucli hat er 
auf Einfuhrung.

Ich greifc aus den unzahligen m5glichen und 
unmoglichen den Parryschen Trichter nebst dem ver- 
wandten v. Hoftschen Gasfang und die Langensche 
Glocke heraus; die beiden ersten empfehlen sieb 
ihrer einfachen Handhabung und bewahrten Leistung 
halber vorzugsweise bei Oefen mit eingezogener Gicht. 
Die Apparate werfen die Bescliickung gegen die
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Ofgjiwandung, os entstcht ilort, nacli der Mitte des 
Ofens zu, eine natflrliche BOschung, die feinen Erze 
ycrbleiben mehr am Rande, wiihrend die Sluckerze 
mehr der Milte des Ofens zu rollen, man erzielt da- 
mit meislens guten Ofengang. Dieses gilt hei Ver- 
ilflttung von Eisensleinen, dereń Grofsenverhaltnisse 
mit Obigem im Einklang stelien. Unter den genannten 
Yerhaitnissen lialte ich ein Eintauchrohr eh er fur 
sohadlich ais nutzhringend. Anders verhalt es sich 
aber itei Verlnittung von stuckreichen Eiaensteinen, 
wie Minette u. s. w., hier wird ein Eintauchrohr 
einem zu starken Yerrollen der Erze nach der Mitte 
des Ofens zu hindernd in den Weg treten, Koks und 
Erzgichten werden regelrechter gebetlet und einmal 
pinige Meter nach unten bezw. unterhalb des Ein- 
tauchrohres angekommen, mufs eine gleichmiifsige 
Verschiebung, sowohl der Koks ais des MOllers 
stattflndeh. —

Der Gtockenapparat hingegen wird sich bei Oefen 
mit weiter Gicht bewiibren und zwar wird hier, je 
naher die Beschickung nach der Ofenmitte geworfen 
wird, ein desto langeres Eintauchrohr ej-forderlich 
sein und umgekehrt, je weiter von der Ofenmitte ab, 
also je naher dem Rande zu, ein desto kflrzeres bezw. 
gar kein Eintauchrohr den erwunschten Erfolg geben. —

Eine Abweichung hieryon kann Storungen im 
Betriebe zur Folgę haben.

Sobald dem Materiał durch die Schuttvorrichtung 
die richtige Lage nicht gegeben wird, werden die 
Gase den am wenigsten durch Erze verdichteten Weg 
nehmen, die Vorbereitung ist eine unvollkommene 
und mufs der Ivoksverbraueh nalurgemafs steigen. 
Sobald aber der ganze Hochofen nicht einen einzigen 
Kamin darstellt, sondern in sich selbst erst hat einen 
Sonderkamin entstehen lassen, sind StOrungen oder 
wenigstens ein unrationeller Betrieb die unausbleib- 
liche Folgę. Ich kann hier einen interessanten Fali 
aiifuhren: Auf dem Hflttenwerke zu X  hatten sich 
Ansatze im Ofen gebildet, wodurc.h der Ofengang, 
bis dahin gut, keinen Anspruch auf dieses Pradicat 
mehr machen konnte, im .Gegentheil w'ird versiehert, 
dafs man, ohne ihm zu nahe zu treten, ruhig das 
WOrtchen śchlecht gebrauchen durfte. In  der Ari- 
nalime, der zu verhQttende, infolge des anhaltenden 
Regenwelteis mit Feuchtigkeit gesilttigte und zusam- 
menbackende Eisenstein, mittelst des Trichterapparates 
gegen die Ofenwandung geworfen, wurde, ohne sich 
genugend ausbreiten zu konnen, die Reise in ziemlich 
senkrechter Richtung nach unten machen, wurde der 
Uasfang mit einem andern vertauscht, welcher das 
Materiał mehr der Ofenmitte zuwarf. Wenn hiernach 
auch eine Besserung sich feststellen liefs, so verleitete 
der hóhere Koksverbrauch und der noch immer nicht 
regelmafsige Gang dazu, das Eintauchrolir zu kurzeń. 
Danut war man aber vom Regen in die Traufe ge- 
rathen. Wenn schon vorher der Ofengang unter 
Anwendung der ublichen Mittel die Durehsetzzeit des 
Materials schleeht bestimmen liefs, so tappte man nun 
erst recht im Finstern. Erst ein Wechsel des MOllers 
sollte Aufkliirung verschaflen. Der Phosphor, welcher 
die Eigenschaft besitzt, mag der Ofengang sein, wie 
er will, ins Roheisen uberzugehen, mufste hier klarend 
w  auch wohl eine seiner guten Eigenschaften) wirken. 
aaehdem namlich Thomaseisen erblasen, wurde der 
Ofen 24 Stunden auf Qualit;itsęiśen umgesetzt, und da 
wgab sich auf Grund der Analyse das Resultat, dafs 
uie grofste Halfte der Eisensteine in der halben, der 
andere Theil aber bis zur eineinhalbfachen Zeit, 
gegenuber der gewOhnlichen Durehsetzzeit von 24 
wtąnden, die Reise machten. Auch hier hatte sich 
em Sonderkamin, hervorgerufen durch Ansatze, sowie 
durch fdlsche Begichtung, gebildet.

Nachdem die Ansatze beseitigt, der verkannle 
«asfang wieder in seine Rechte eingesetzt wurde, soli 
der Ofengang wieder vortrefflich sein. —

IV.o

Ansatze im unteren Tlieile des Ofens kommen nur 
vereinzelt vor und lassen sich vermeiden, dahingegen 
setzen Ilocholenwerke, welche Zink und bleihaltige 
Steine verhiitten, sich leicht der Gefahr aus, durch 
herunterkommende Massen Sliiruugen im Betriebe zu 
bekommen. —

ln einem kleinen Aufsatz »RShren oder Whitwell- 
Apparate* (siehe Marzheft Jahrgang 1883) filhrte ich. 
wenn auch keine Radical-j so doch Gegenmittel fur 
Stdrungen durch Ansatze im Ofen an.

Ein im westfalischen Bezirke nach den neueslen 
Erfahrungeu zugestellter, erst kiirzlich dem Betriebe 
ubergebener Ofen, %velcher sein junges Leben bereits 
ausgehaucht haben soli, hat mir diese Zeilen dictirt. 
Auch hier soli infolge unzweekmiifsiger Begichtung 
der heutige Tag nicht gewufst haben, was der mor- 
gende Tag bringen wurde. Auch hier wird nicht 
der Ofen den Kamin dargestellt, sondern einen 
solchen in-sieli geduldet haben.

Wenn es bei der heutigen scblecbten Conjunctur, 
hervorgerufen durch Ueberproduclion, auch ais ein 
Gluck anzusehen ist, wenn die Production eingeschrankt 
wird, so weifs ich doch den Schmerz der Betheiligten 
eines auf oben erwahnle Weise zu Grabę getragenen 
Ilochofens zu wiirdigen. Vorsichtige W ahl der Gas- 
fange kann ihm denselben aber ersparen.

Eschweiler, im Marz 1886.

Koiiigliclie Bergakailemie.
Geelirter H err Bcdacteur!

Im Anselilufs an die Uebtingen im Entwerfen 
von Eiscnhiitten-Anlagon, welche im Wintersemester 
an der kgl. Bergakadeutio zu Berlin  gehalten wurden, 
ist am Śchlnfs des Semesters unter meiner und 
meines Collegcn Herrn Brelow  Leitung eine Stu- 
dienreise unternommen worden, an ■welcher 13 Stu- 
dirende theilnalmien." Der Zweek war ,  das in den 
Vorlcsungen und im Zeichensaale Gelerntc praktisch 
anwendeń zu lehren. Bierza wurde cin achttagiger 
Aufenthalt auf der Ilseder H iittc bei 1’eine gewiildt, 
dereń Direetion mit liebenswiirdigster Bereitwillig- 
keit die Genelunigung ertliejlt hatte. Die Studiren- 
den nalnnen, in filnf Gruppen yertheilt, Giehtanfzug, 
W asclic, Koksofen und Ausdriickmaschiue, Pumpen- 
anlage auf, -wahrend aufserdem gcineinschaftliehe 
Warmemessnngon, Diagrammaufnalnnen, Berech- 
nungen der Beschickung u. s. w. ausgefuhrt wurajhi.

Sehliefslieh wurden die Erzvorkommnisse und 
die zur Yerarbeitung des Ilseder Rdhoiseńs dicncnde 
Thoraashiitte zu Peiue besucht.

Der iiberaus giinstige Erfolg  dieser A rt von 
Studienreisen gegenilber den ublichen Keisen mit 
cinfacher, sehneller Besiehtigung zahlreieher Werke 
bestimmt mieli, durch Verofleiitlichung dieser Not.iz 
einerseits zur Nachahmung anzuręgen, andererseits 
aber auch hierdurch der Direetion der Ilseder IIiitte  
(iffentlich den Dank fiir ihr freundliches Entgegen- 
kommen auszusprcehen, ohne welches eine solehe 
lteise iiberhaupt niclit ausfiihrbar gewesen warc.

Berlin, April 1886. Dr. H. Wedding.

M echaniscli-teclinische Tersnchsanśtalt.
Gharlottenburg. den 5. Marz 1886. 

An die Redaction der Zeitschrift »Stahl und Eisen*.
Hierdurch erlaube ich mir, Sie sehr ergebenst 

diirauf aufmerksam zu machen, dafs nach eiuer in 
dem demnachst erscheincnden Hefte der »Mittheilungen 
aus den technisclien Versuchs-Anstalten« yerOffent- 
liehten Verffigung derKoniglichenGommission zur Be- 
aufsichtigung der technisclien Yersuchs-Anstalten unter 
den a. o. O. gleichzeilig mitgetheilten Beilingungen 
bei der mir untersteilten Kóniglichen rnechanisch- 
technischen Yersuchs-Anstalt zu Berlin-Cbarlottenburg 
in Zukunft Yolontiire angestellt werden konnen.

8
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Es durfte zu allgemeinem Nutzen gereichen, wenn 
diese Yerfugung in technischen Kreisen moglichst 
weit bekannt wiirde, um jungę Leute, welche sich auf 
dem Gebiete des Priifungswesens Uebung verschnffen 
wollen, oder welche beahsichligęn, in irgend einem 
Zweige desselben selbstilndige wissenschaftliche Unter- 
suchungen zu unternehrnen, daranf aufmerksam zu 
machen, dafs ihnen passende Gelegenheit hierfur durch 
die Yersuchs-Anstalt gegeben werden kann. Die An
stalt ist mit Maschinen, Apparaten und sonstigen 
HCilfsmiltelu fiir die Yornahme von Festigkeitsunter- 
suchungen aller Art, von Papierprufungen, Oelprii- 
fungen u. s. w. sehr Tollstandig ausgeriistet, so dafs 
die Gewiihr iibernommen werden kann, dafs die ais 
Volonlare eintretenden jungen Leute bei einigem Willon 
etwas Tiichtiges zu lernen oder zu leisten imstande 
sein werden. Auf die besonderen Wunsche des Ein
zelnen wird gern Rucksicht genoinmen werden, so
weit es sich mit den amtlichen Arbeiten der Anstalt 
vcrtragt. Geubtere Personen wurden unter Umstanden 
auch zu den wissenschaftlicben Arbeiten der Anstalt 
herangezogen werden kiinnen.

Hierdurch ersuche ich Sie ergebenst, Vorstehen- 
des gefalligst zur Kenntnils des Leserkreises lhres 
geschatzten Blattes bringen zu wollen.

Der Vorsteher der Kuniglichen 
mechanisch-technischen Versuchs-Anstalt.

A. Martens.

Draht und Beize,
Werdohl (Westfalen), Marz 1886.

Geehrter Herr Redacteur!
In No. 3 Ihrer Zeitschrift brachten Sie einen 

Auszug aus meinem in Hagen gehaltenen Yortrage 
»Draht undBeize®, und daran ankniipfend ein Schrei- 
ben des Herrn Geh. Rath Wedding. Nachderri mein 
Yortrag nunmehr in der Zeitschrift desYereins deut- 
scher Ingenieure seinem Wortlaut nach verOffentlicht 
worden, und derselbe somit Jedermann zugftnglich 
ist, mufs ich Sie bitten, folgenden Bernerkungen Raum 
geben zu wollen.

Herr Wedding glaubt, dafs mich die Resultate 
seiner Ycrsuchc ais „zu geringfiigig“ enttauscht 
hatten, — das ist ein Irrthum ! Geringfugig waren 
jene Resultate durchaus nicht, ich habe nur den 
Umstand bemangelt, dafs sie unter Bedingungen er
zielt waren, welche mit den in der Praxis gegebenen 
so wenig iibereinstimmen, dafs sie fur die Praxis 
werthlos bleiben mufsten.

B e i e ine r  Z u g g e s c h w i n d i g k e i t  von 2 m 
per M i n u to  mochte es wohl gelingen, e in  wen ige  
Me ter  langes  Stiick Draht, im Bleibade erwarmt, 
durch das Zieheisen zu ziehen, dagegen wird der 
Yersuch bei einer Schiene Draht von beilauiig 2,2 mm 
Starkę und SOO b is900mLi in  ge bei einer Geschwin- 
digkeit von 50 m p e r M i n u t ę  sicherlich nicht aus- 
fithrbar sein, yorausgesetzt, dafs der Draht yor dem 
Eiutaucheu in das Bleibad bereits b is  zur G r en z e  
se in e r  Z i e h b a r k e i t  bearbeitet war. Gerade die 
Unriclitigkeit der Enldeckung des Herrn Wedding, 
dafs namlich die Temperatur des geschmolzenen 
Bleies genuge, um den Draht so zu erweiclien, dafs 
er wieder ziehbar wird, wollte ich beweisen. Nach 
meinen Zerreifsversuche.n hatte die Temperatur des 
Bleibades einen kauin bemerkbaren Einflufs auf die 
absolute Festigkeit des Drahtes, wahrend die Erwar- 
rnung auf 700—800°, welche in der Drahtzieherei an- 
gewendet wird, die Festigkeit um  f a s t  60% ver- 
r i nge r te .

Herr Wedding fahrt ferner den Umstand, dafs 
bei meinem Ziehversuche die LScher des Zieheisens 
nicht, standen, auf dessen geringere Qualitat, gegen- 
uber dem von ihm angewendeten Dreslerschen" Zieh
eisen zuruck, hatte aber wohl ubersehen, dafs die

Locher sich n i c h t  e r w e i t e r t e n ,  sondern enger 
wurden, was wohl nicht Schuld des Zieheisens sein kann.

Schliefslich mufs ich mich noch gegen die Be
merkung des Herrn Geh. Raili Wedding wendet!, 
„dafs einem Verbote gegen jedes Ablassen yon Beize- 
fliissigkcit in die wilde Fluth jetzt im Interesse der 
Drahtindustrie kein Bedenken mehr enlgegensteiit.*

Ich glaube nicht, dafs einer der bei meinem Yor
trage zugegen gewesenen Herren aus demselben diese 
Schlufsfolgerung gezogen hat. Jenes Yerbot besteht 
schon lange, wird aber yerstandigerweise von den 
Behorden sehr milde gehandhabt. Wenn es auch 
nicht unmfiglich isl, unter gunstigen Bedingungen 
Dralit ohne  Be iz u n g  zu verarbeiten, wenn es fur 
manche Sorten Stahl- und Flufseisendraht sogar 
wiinschenswerth sein mag, das zu thun, so ist doch 
nicht zu ubersehen, dafs d i e  Be iz ung  das Ziehen 
des D r a h t e s  e r l e i c h t e r t ,  indem sie die Obor- 
liaut auflockert und so gestattet, schwere Adern in 
gleichmafsiger Stiirke herzustellen. Ich habe nur 
nachweisen wollen, dafs die Drahtzieherei bereits 
jetzt dahin gelangt ist, w e i t  w e n i g e r  S i i u r e  zu 
yerbrauch en, ais fruher, und dafs eine weitere Ver- 
minderung durch das eigene Interesse der Fabri- 
cantcn sicher herbeigefiihrt werden wird.

Hocliachtungsvoli 
W. Bildeker.

Die neuen fiir  die cliincsisclic M arinę beim „Vulcnn“  
belte llten  Panzercorvettcii.

Die durch die Tagespresse bekannt gewwdene 
Bestellung der beiden fur die kaiserlich c h i n e s i s c h e 
M a r i n ę  bei dem , V u 1 kan “ in Bau gegebenen 
Kriegsschiffe hat die W eit iiber den Werth der von 
einem gewissen Theil der englischen Presse in Um- 
lauf gesetzten Geruchte in einer Weise aufgekliirt, 
w êlche an Deutlichkeit nichts zu wunschcn iibrig lafst. 
W ie wir der »Stetliner neuen Ztg.« entnehmen, sind 
die beiden Schiffe theil weise durch G iii telpanzer, theil- 
weise durch Panzerdeck geschiitzte Corvetten von 
folgenden Dimensionen:

Lange in der Wasserlinie . . . .  82,40 m 
Breite „ „ „ . . . .  12,— „
Tiefgang grofster............................5,10 „
Tiefe von Kielplatte bis Seite Deck 7,75 » 

Deplacement ca. 2900 t.
Die Schiffe werden aus Stahlplatten und Winkclu 

erbaut und mit Doppelboden yersehen, der sieli uber 
etwa “/a der SciiifTslange erstreckt. F iir den 
mittleren, die Maschinen-, Kessel- und Munitionsraume 
einschliefsenden Theil des Schiffes ist eine Giirtel- 
panzerung mit Panzerąuerschotten angeordnet; nach 
vorne und hinten setzt sich daran unter Wasser ein 
75 mm , starkes Panzerdeck an , wahrend der yo.m 
Giirtelpanzer geschutzte Theil des Schiflfes an der 
Oberkante desselben mit einem 40 mm starken Panzer
deck bedeckt wird. Die Gurtelpanzerung reicht aa 
den Seiten von 1,20 m unter Wasser bis 0,60 m uber 
Wasser und besteht der Hohe nach aus einem Platten- 
gang, dessen Dicke bis unter Wasser 242 mm betragt, 
nach unten aber auf 130 mm gelapert wird.

Die Panzerąuerschotten werden -durch 200 nun. 
starken Panzer geschutzt. Alle Panzerplatten werden 
nach deir. Compound-System hergestellt und in W ' 
licher Weise auf Teakholzunterlagen mittelst P̂ Dzer- 
bolzen befestigt. Yor und hinter dem d u r c h  Panzer 
geschulzteii Theile werden zwischen dem PanzerdecK 
und dem Zwischendeck wasserdichte Zellen angeoru- 
nel, von denen die dicht an der Aufsenhaut liegen- 
den mit Kork gefullt werden.. Diese Zellen zusannnen 
mit den Abtheilungen unterhalb der Panzerdecks uno 
im Doppelboden geben im ganzen 66 \y asserdichfe 
Abtheilungen, in welche der SchiiTskorper untęrhalD 
des Zwischendecks getheilt ist.
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Die Armirung derSchifte besteht aus zwei Krupp- 
sclica 21-cm-Geschulzen und zwei 15-cm-Gesclnitzen, 
alle von 35 Kaliber Lange, erslere beiden werden in 
einem durch 8" starkę Gompoundpanzerplatlen seitlich 
und durch eine Stablglocke von oben geschutzten, 
auf dem Oberdeck stehenden Thurm auf gemeinsamer 
Drehscheibe aufgestellt, letzlere werden auf dem Ober
deck in seitlichen Anbautcn so aufgestellt, dafs sio 
sowohl ganz nach vorn ais auch direct nach binten 
feuern konnen. Fiir jedes dieser Geschiitzc kann die 
Munition fur 50 S c h u f s  in besonderen Munilions- 
kammern sachgemafs untergebracht werden.

Von den an Hord zu placirenden 7 Hotchkifs- 
Geschiitzen, 2 von 47 und 5 von 37 mm Kaliber, 
werden dic beiden 47- und vier 37-mm-Geschfitze auf 
dem Finknetzkasten aufgestellt, das fiinfte 37-mm-Ge- 
schutz auf dem Krahennest des Mastes. Fur jedes 
Hotcbkifs-Gescbutz wird Munition fur 1000 Schufs in 
besonderen Kammern untergebracht. An Torpedo- 
kanonen ffihrt jedes Schiff vier hinten, Ober Wasser 
drei, vorn unter Wasser eine. Der sich uber dem 
Gescbfltzthurm erhebende Commandothurm wird aus 
sechsZoll starken Compound-Panzerplatten gebildetund 
bietet so dem Commandanten einen hoheren Platz, 
von dem aus das ganze Schiff zu (lirigiren und zu 
dberschen ist.

Die gesammte Besatzung soli aus 180 Mann be- 
steben, fur welche Logis im Zwischendeck eitige- 
richtet sind.

Das Oberdeck lauft von hinten bis zum Geschutz- 
| thurm glatt durch, vorn jedoch wird es bis auf Rclings-

hObe gehoben, um in diesem Theil die genugende 
Hohe fur zwei Decks zu erlialten; das crhohtc Deck 
wird von dem Thurm uberragt, dessen Geschutze dar- 

| uber liinwegfeuern konnen.
In HOlie der Aufbauten um Maschinen und Kessel 

werden die Boote aufgestellt, von denen zwei Dampf- 
boote mit Torpedoarmirurig, die anderen drei gewOhn- 
licbo Marine-Buderboote sein sollen.

Die Yorrichtungen zum Aussetzen dieser Boote, 
sowio zum Aufzichen der Munition nach dem Thurm, 
ferner die Steuerung, wird hydraulisrh eingericbtet; 
aufserdem wird aber auch noch eine kriiftige Hand- 
steuerung auf Deck ais Reseryc aufgestellt.

Zur Aufnahme des Proviants fiir 30 und des 
I‘’rischwasserquantums fur 10 Tage werden compkte 
Einrichtungen getroffen, aufserdem aber wird noch 
ein Destillirapparat zum Fabriciren von Frischwasser 
aus Seewasser vąrgesohen.

F iir Yentilalion der einzelnen Raunie des Schiffes 
wird in jeder Weise durch Anordnung von Yentilatoren,

Exhaustoren und durch Dampf und Hand zu treibende 
Rootsgebliise gesorgt.

Die Schiffe erlialten je einen starken stahlernen 
Mast fiir militarische Zwecke mit Krahennest darauf. 
Auch befinden sich an diesem Mast zugleich die Yor
richtungen zum Aussetzen der Boote.

Im ubrigen werden die Schiffe vollkommen fertig 
ausgerustet und mit allen auf Kriegsschiffen ublichen 
Einrichtungen versehen.

Zur Fortbewegung des Schiffes dienen zwei Schrau- 
ben, dereń jede durch eine in besonderem Raum auf- 
gestellte dreicylindrige Expansionsmaschine getriebon 
wird. Den Dampf lięfern 4 in 2 Rauinen aulgestellte 
cylindrische Kessel. Die Maschinen sollen, ohne 
kiinstlichen Zug arbeitend, eine Durchschnittsleistung 
von 3400 indicirten Pferdekriiften entwickeln und 
dcm Schiffe eine Geschwindigkeit von 15'/i Knoten 
ertheilen, mit Anwendung von kunstlichem Zug wer
ben 16 Knoten Geschwindigkeit erreicht werden. In 
festen Bunkern konnen 325 t Kobieli aufgenomtnen 
werden. Die Kohlenraume sind rund um die Kessel 
gruppirt, wasserdicht gemacht und vermehren die 
Zahl der wasserdiehten Ahtheilungen.

Pfannen iu der Stahl liii tle .
Die Praxis, das geschmolzene Roheisen direct von 

dem Hochofen nacli dem Flainmofen oder dem Bes- 
semer-Conyerter zu bringen, erspart sowohl Zeit wie 
Geld. Sie hat aber gleichzeitig zur Herstellung yon 
besonderen Pfannen in bisher ganz unbekannten 
Grofsen verhaltnissen gefiihrt.*

Ferner sind solche Pfannen fur den Gufsstahl- 
procefs er forderlich; eine solche fur den Siemens- 
Martin-Procefs stellt Fig. 1 vor. Dieselben werden 
fur einen Inhalt von 5 bis 15 t oder auch grOfser 
gemacht; sie werden auf einem starken Wagen mon- 
tirt, welcher mit Vor- und Ruckwiirtsbewegung und 
einer Kippvorrichtung fur die Pfanne versehen ist. 
Die Bleche der Pfanne werden stumpf gegeneinander 
genietet und der Stofs im Innern mit einem Kupfer- 
streifen bedeckt; in der halben Hohe wird die Pfanne 
durch ein starkes Bandeisen zusammengehalten, dessen 
untere Kante auf dem Zapfenring liegt und welches 
mit letzterem durch Riegel und Keil yerbunden ist. 
Das Triebwerk ist aus Stahlgufs; fur den die Bewe- 
gungen hesorgendeń Arbeiter ist eine Plattform vor- 
banden. Um den Ausgufs des fliissigen Metalles aus

* Yergl. i-Stahl und Eisen® 1884, Seite 745.

Fig. -2.
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dem am Boden befindlichen Abstich zu reguł iren, 
ist eine Stopfyorrichtung mit Handgriff ange- 
bracht.

Fig. 2 ist die Abbildung einer in Cyfartha 
in Gebrauch befiudlichen Spiegelpfanne. Dieselbe 
bedarf keiner weiteren Beschreibung. Fig. 3 
zeigt uns ein Bild der Roheisenpfanne, mit wel
cher sich s. Z. ein bedauerliches TJngluck auf 
den North-Eastern-Stahlwerken ereignete.* Die- 
selhe war fur 10 t berechnet und aufsergewolm= 
lich stark gebaut; das Wagengesteli ist durcliweg 
aus schmiedeeiserneu Blechen von 1“ Dicke con- 
struirt und fiir eine Spurweite von 1435 mm 
berechnet. Die Achsbiichsen sind aus Gufseisen 
mit Kanonenmetall-Futterung; die Riider sind 
aus Śchmiedeeisen mit Stahlacbsen und Bandagen. 
Der Wagen ist ferner mit Butfern, eichenen Plan- 
ken, Federn u. s. w. ausgenistet. Die Pfanne ist 
aus halbzSlłigen scbmiedeeisernen Platten gefertigt, 
weiche stumpfgestofsen und mit doppelter Nietung 
verseheu sind. Die Zapfen und Kuppelungen sind 
aus Gufsstahl; die Kippvorrichtung und Schnecke 
mit Schneckenrad aus Stahl, das nach Belieben zu 
jeder Seite der Pfanne angebradit werden kann. 
Fig. 4 zeigt eine ahnliche, von derselben Firma, 
Stevenson & Co., construirte Pfanne. Es ist 
selbstyerstiindlich, dafs alle diese Constructionen 
mit peinlichster Sorgfalt ausgefuhrt werden miissen, 
um Ungluckslalle zu yermeiden.

(Nach Etiginecring).

* Yergl. »Stahl und Eisen* 1883, Seite 638.

F ig . 4.

Marktbericlit.

Dusseldorf, 29. Marz 18S6.
Die allgemeine Geschiiftslage hat sich nicht be- 

friedigender gestaltet; sie leidet fortgesetzt unter den 
Ereignissen, welche votn Ausland ausgehen und den 
Markt derartig beeinflussen, dafs das zu einem ge- 
regelten Geschaft unbedingt erfbrderliche Mafs von 
Yertrauen nicht aufkommen kann. Die Zeitungen 
haben viel von der Aufldsung der internationalen 
Schienengomeinschaft zu berichten gewufst; ob- 
gleich die Widersprueho, in denen sie sich bewegten, 
wohi zeigen miissen, dais es ihnen an ausreichenden 
Informatipnen fehlt, so haben diese Mittheilungen 
doch eine gewisse Beuuruhigąng auf dem Eisenmarkt 
hervorgerufen, dereń Folgen ebensowenig zu uber- 
sehen sind wie diejenigen der angeblich bevorstehen- 
den Ermafsigung der amerikanischen Eingangszołłe, 
eine Mafsregel, die aber ebenfalls noch in Dunkel 
gehullt ist. Auch die trafień Erscheinungen in der 
Arbeiter weit in Frankreich und die schrecklichen Yor- 
giinge in Belgien werden kaum verfehlen, auf den 
diesseitigen Markt einzuwirken. Unter diesen Um- 
standen kann es nicht Wunder nehmen, wenn allge- 
mein eine abwartende Haitung beobachtet wird, welche 
zu weiteren Geschaftsstockungen fuhrt.

Seit dem letzten Bericht ist eine Aenderung von 
Belang auf dem Kohlen- und Koks-Markt nicht 
eingetreten. Die Nachfrage. im Monat Marz ist eine 
amlauernd lebhafte geblieben, und es sind bedeutende 
Geschafte nach den Rhein hafen. und der Strecke zum 
Abschluls gelangt. Nachdem nun freilich der Markt

dem Einflufs des-lang andauernden Winters entzogeu 
ist, liat sich infolge der von der gemeinsatnen Ver- 
kaufsstelie angeordneten Einschrankung der Production 
von Koks und der Forderung von Kokskohlen eine 
bemerkenswerthe Verschiebung dahin wllzogen, dafs 
in Forderkohlen, trotz des stattgehabten starken Ver- 
brauchs fur Hausbrand, das Angebot eher zu ais ab- 
genommen hat. Fur die bei Gewinnung der Koks
kohlen entfallenden Waschproducte (gewascliene Nufs- 
kohlen) ubersteigt jedoch die Nachfrage das Angebot 
bei weitcm. Fur diese Separationsproducte hat sich 
eine ganz bedeutende Preiserhohung gegen die vor- 
jahrigen Abschliisse geltend gemacht; uberhaupt 
diirften fur die Waschproducte infolge des Koks- und 
Kokskoblen-Syndikats, durch welches eine wesentliche 
Minderproduction bedingt ist, in der zweiten Hiilfte 
dieses Jahres noch bedeutendere Preisaufbesserungen 
erfolgen, da es zweifellos der Fali sein wird, dafs die 
Fettkohlen-Zechen der Nachfrage zu geniigen nicht 
imstande sein werden.

Auch in der Gesammtfórderung macbt sich der 
Einflufs der F5rderconvention mehr und mehr geltend. 
Wenn die Letztere, wie es den Anschein hat, auf 
weitere 5 Jahre zum Abschlufs gelangt, só diirfte ein 
allmahlicher Ausgleich zwischen Forderung und Nach
frage zu hoffen sein. Diese Hoffnung kann jedoch 
nur unter der Yoraussetzung ausgesprochen werden, 
dafs der bedrohliche Verlust eines sehr wesentlichen 
Theils des Absatzes nach den Nordseehafen noch in 
letzter Stunde abgewendet wird. Miifste aber der
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englischen Kohle wieder ein grofseres Absatzfeld ein- 
geraumt werden, so wurden gegen einen solchen ver- 
nichtenden Schlag yoraussichtlich keine Mafsnahmen 
irgendwie einen Ausgleich hieten konnen.

Das Geschaft in E i s e n s t e in e n  liat sich im 
Laufe dieses Monats verschlechtert; die Preise śind 
gewiehcn, naraenllich fur Brauneisenslein, da die Pro
duction von Bessemereisen immer mehr eingescbrankt 
wird.

R o h e i s e n .  In Qua l i ta ts-Puddel  eisen war /.u 
Anfang des Monats das Geschaft flau, dia Puddelwerke 
hieltentnit ihrenQuartaIsabschliissen bisaufs Aeufserste 
zuruck, und von iingstlichen Gemuthern wurden auch 
Preisconcessionen bewilligt. Gegen Ende des Monats 
wurde die Naćhfrage lebhafter und sind auch die 
friiheren Preise wieder bewilligt worden. Die Pro
duction an Qualilats-Puddeleisen ist bedeutend 
zuruckgegangen, und da die Vorrathe verhaltnifsmafsig 
sehr gering sind, so ist eine Preisaufbesserung in der 
niichsten Zeit nicht unwahrscheinlich. In .Sp iege l 
e i sen hat augenblicklich die Naćhfrage etwas nach- 
gelassen,. ebenso auch in B e s s e m e r e i s e n .  Der 
Vertrieb des G i e f s er e i e i s e n s hal sich zwar etwas 
gehoben; aber trotzdem sind die Preise weiter zuruck
gegangen.

Das Geschaft ih S t  ab e is en  hat eine Aenderung 
nicht erfahren; die Preise sind nach wie yor wenig 
lohnend. In den Kroiśen der betreffenden Induslriellen 
ist man damit bescbaftigt, einen Yerband zu bilden, 
und sind alle Aussichten voi'handen, dafs die Bestre- 
bungen von Erfolg gekront sein werden.

In B i e c  h e n  kann constatirt werden, dafs die 
Naćhfrage, und auch das thatsachlich e Arbeitsquan- 
tum, sich in letzter Zeit bei einzelnen Werken ge- 
mehrt hat. In diesein Umstand ist sicherlich bereits 
eine Einwirkung der Convention zu erblicken, und es 
darf mit Zuversicht der Hoffnung Raum gegeben 
werden, dafs —  wenn die Mitglieder des Verbandes sich 
mehr in den Geist desseiben hineingelebt haben 
werden — es auch gelingen wird, durch festeres Stand- 
halten den weitgehenden Forderungen der Abnelitner 
gegenuber eine Erhohung der Preise durchzusetzen.

Im D r a h t geschaft ist es augenblicklich unge- 
mein still.

In den E i s e n g i e f s e r c i e n  sowohl wie in den 
Mascl i i  nenfab r i ken  hat sich zwar etwas regere 
Thatigkeit entwickelt, jedoch befinden sich die wenig- 
slen in der Lage, eine genugende Arbciterzahl zu be- 
schafligcn. Die Folgę ist deshalb leider auch in diesen 
Branchen ein weiteres Herunterbieten der Preise ge- 
wesen, obgleich dieselben zum grofsten Theil schon 
langst nichl mehr die Sclbstkosten decken.

Die Preise stellten sich wie folgt:
Kohlen und Koks:

Flaminkohlen . . . .
Kokskohlen, gewaschen .

» feingesiebte 
Coke fur Hochofenwerke 

» Bessemerbetrieb
Erze:

Hohspath..........................
Gerdsteler Spalheisenstein . 
Somorrostro f. o. b. Rotterdam

JL  5.60- 
» 4,20- 
» • —
» 7.60- 
» 8,50-

» 8,00- 
» 10,50- 
»■ 12,50-

- 6,20
- 4,50

- 8,40 
-10,00

- 8,50 
11,50 
13,00

SiegenerBrauneisenstein, phos-
p h o ra rm ........................... JL  8,70— 9,00

Nassauischer Rotheisenstein 
mit ca. 50 %  Eisen . . . »  8,50— 9,00 

Roheisen:
Giefsereieisen Nr. I. . . . -*.52,00—54,00

» » II. . . . » 49,00-51,00
» III. . . . »  46,00—48,00 

Qualitats-Puddeleisen . . . »  42,00—44,00 
Ordiniires » . . . . » 38,00—39,00
Bessemereisen, deulsch. Sieger-

liinder, g raues...................» — —
Westfal. Bessemereisen . . . »  50,00—51,00 
Stahleisen, weifses,unter0,1 %

Phosphor ab Siegen . . . »  41,00—42,00 
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k u s te ................................ sh. 43,00
Thomaseisen, deutsches . . JC  39,00—40,00
Spiegeleisen, lo— 12% Mangan, 

je nach Lage der Werke . » 50,00--51,00
Engl. Giefsereiroheisen Nr. I I I  

franco Ruhrort . . . . » 48,00—49,50
Luxemburger, ab Luxemburg . » 30,00—31,00

Gewalztes Eisen:
Slabeisen.westfalisches . JL  95,00—100,00
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schliigen nach der Scala.

Bleche, Kessel- JL  — —
» secunda » — —
» dunne » — —

Draht, Bessemer-
5,3 111111 . » 108,00—110,00 

» aus Schweifs- 
eisen, ge- -
wOhnlicher » 106,00—108,00J 

besondere Qualitalen 5 — 10 Mark hoher.

Was den engl ischen Eisenmarkt betrifft, so ist 
die Stimmung im Norden von Eng land infolge 
der grofseren Lieferungen, fur den einheimischen Be- 
darf wie fur den Export, eine gunstigere geworden. 
Es wird angenommen, dafs die schlimmste Zeit vor- 
Ober ist. Die Preise sind fester und die Aussichten 
fur die Zukunft gestalten sich besser. Aus dem 
Cumberland- und aus dem Furnęfs-D istrict liegen 
gleichfalls erfreuliche Berichte vor. Die Roheisen- 
Producenten selien einer Steigcrung der Naćhfrage 
aus den Vereinigten Staaten entgegen; auch sind die 
Auftrage fur das Inland zahlreicfier geworden. In der 
Lage der iibrigen Districte hat sich noch keine Wen- 
dung zum Besseren vollzogen. Bemerkenswerth ist, 
dafs die drei Eisenbahn-Gesellschaften von South- 
StafTordshire ihre Frachtsatze fur die Befonlerung 
von Eisen nach den YerschifTungshafen herabgesetzt 
haben.

In den Ycre in ig ten  S taaten ist es auf dem 
Roheisenmarkt ruhiger geworden. Es werden haupt- 
Sachllch nur Bestellungen auf kleinere Partieen bei 
rascher Lieferung ertlieilt.; denn die Gonsumenten 

-glaubcn nicht an ein wesentliches Steigend er Preise 
und legen deshalb kein Bestreben an den Tag, I.ie- 
lerungen fiir spatere Termine abzuschlielsen.

U. A. Bueck.

G rund- 
preis, 

AulWchlago 
nach  d e r  

Scala.
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V ereins-Naclirichten.

Yerein deutscher EisenhUttenleute.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.
Caemmerer, Fr., Civil-Ingenieur in Witten a. d. Kuhr. 
Ritśberg, J-, Director in Altonlmndem.
Schruff', A., Director dor Harzer Werke zu Kiibe- 

land und Zorge, Blankenburg a. Harz.
Met te, E., Ingcnieur, Eschweiler II.

B iiclie

Reichsgesełz vom 9. Juni 1884 gegen den ver- 
breeherischen und gemeingefahrliclien Ge
brauch von Sp rengs to i f en .  Heraus- 
gegeben und erlautert von A. W . v. B ibe r-  
s lein .  Berlin, 1885, bei Putkainmer & Muhl- 
brecht. Preis 1 Mark.

Es ist hier nicht der Ort, um iiber das in vor- 
stehendem Titel bezeichnete Gesetz, das sogcnannte 
D ynami tgese tz ,  in eine Discussion einzutreten. 
W ir wollen nur feststellen, dafs ein Theil der In
dustrie unter einzelnen Bestimtnungcn desselben 
schwer leidet. Trotz der kurzeń Zeit des Inkraft- 
tretens des Gesetzes hat der Keferent schon von 
mehreren Fallen gehort, in denen Gnadengesnchc 
eingereicht worden sind, um unbescholtene Manner, 
welche fiir Zwecke ihres Gewerbes im Besitze yon 
Sprengstołfen waren, ohne die Yorgeschriebene po- 
lizeiliche Genehmignng sieli vorber gesichert zu 
haben, vor schwerer Stratę zu sohiitzen.

Diese Andeutungen diirften geniigen, um das 
Yerdienst, welches der Ycrfasser sich um die Her- 
ausgabe des Gesetzes nebst, Motiven erworben 
liat, in das richtige Licht zu stellens das Gesetz ist 
eben da und jeder einzelne hat mit demselben zu 
reehnen, da Unkenntnifs des Gesetzes bekannter- 
mafsen nicht schiitzt

Caharis, C., Director der Aplerbecker Hiitte, Apler- 
beck i. Westfalen.

Pickhanlt, Ernst, Koln, Alexianerstr. 2.
Schmidt, Paul, Reiriebsfuhrer des Blechwalzwerks bei 

Thyssen & Co., Miilheim a. d. Ruhr.
N eues Mitgl i ed :

Brttnck, Franz, Ingcnieur und Kokereibesitzer in 
Dortmund.

Yerstorben :
Polscher, A., Civil-Ingenieur in Dortmund.

rscliaii.

Die Fabricałion des Eisen- und Stahldrahies, gc- 
walzt und gezogen, sowie die der Dralil- 
stifte. Praktisches Handbucb zum Selbst- 
studiuin fiir angehende Techuiker und zur 
Vorbereitung fiir lngenieure zur Uebernalime 
des Betriebes in Drahtwerken. Yon H. Feb- 
l a n d , Civilingenieur u. s. w. Mit einem Atlas, 
enthaltend 23 Foliotafeln Abbildungen, meist 
Werkzeiebnungen. W eim ar, 1886 , bei
Bernhard Friedrich Yoigt.

Infolge des Uinstandes, dafs diese hochst werth- 
volle Erseheinung auf dem Biichcniiarktc uns erst 
kurz vor dem Seldufs der Iledaction zuging, ist es 
uns nicht moglicli, dieselbe diesmal schon einer Be- 
sprechung zu unterziehen. W ir begniigen uns daher 
yorlaufig damit, die Aufmorksamkeit der Interes- 
senten auf das Buch zu lenken, indem wir seinen 
Inhalt nachstehend mittheilen:

I. Kapitel: Geschiehtliche und statistischc Ah- 
gaben. II. Kapitel: Die Fabrication des Materials 
fur Walzdraht, a) die Puddelarbeit fur Eisendraht, 
b) das Ziingen und Auswalzen der Luppen, c) die 
Stahldrahtkniippel. III.  Kapitel: Die Drahtwalzerei, 
a) das Ansschweifsen der Drahtknuppel, b) das Aus
walzen der Kniippel. IV . Kapitel: Die Drahtzieherei.
V. Kapitel: Fabrication der Drahtstifte.
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i i
sil L a u m g e s .

Jan und Griet.
i.

Wenn an des Kaffcctisches Rundę redselige Strickc- 
rinnen das wichtige Kapitel der Tugendcn and Fehler 
des Gesiudes behandeln, dann ruhmt Frau Hutten- 
director Biedermayer stets das grofse Geschick und die 
frische Anmuth eines ihrer friiheren Kuchenmadchen. 
iMittelgrofs, drallen Wuchses, dicke blonde Flechten 
um den niedlichen Kopf gewunden, schaute aus der 
Dirne kiugen Augen der frohe, lachende Schalk. Es 
war eine Lust, an Markttagen den schmucken W icht in 
sauberem Kleid und heller Latzenschiirze, auf hocli- 
hackigen Schuhlein, in den Iluften leicht sich wiegend, 
emsig daher trippeln zu sehen, gleich. einer fiinkcn Bacli- 
stelze, die mit dem zierlichen Schwanzlein wippt.

Grete — plattdeutsch Griet geheifsen — galt mit 
Recht ais ein gewitztes Madei, das fur Alles rasches Vcr- 
standnifs bewies. Der Yerfasscr erinnert sich mit Vcrgnu- 
gen eines kleinen Abendfestes in des Fachgenossen gast- 
lichem Hause, wo nur Herren anwesend und es sehr 
munter herging. Zu spater Stunde fuhrte Herr Inge- 
nieur von Sufsmund, »der schone Oscar« oder auch 
»der Baron« benamset, einige seiner gewohnten derben 
Scherze auf. Fur einen derselben benóthigte er weib- 
licher Hulfe und erkor dazu Grete, die bereitwillig an 
dem Spafs theilnahm. Frau Julchen hatte von der 
Kuchę aus die leckere leibliche Verpflegung geleitet, 
sich nun aber bereits zuruckgezogen, sonst wurde sie 
wohl ein Verbot erlassen haben. Die beiden erschie- 
nen vermummt, Grete stellte eine Orgelsfrau, der Baron 
den Bankelsanger dar. Das Madchen hielt unter dem 
linken Arnie einen Fufsschemej, uber den ein Tucli 
gebreitet, und drehte an diesem Leierkasten, wahrend 
der jungę Herr ein narrisches Lied sang, in dessen 
ESdreime seine Begleiterin einfiel, Schliefslich gab’s 
noch einen drolligen Tanz. Rauschender Beifall belohnte 
die gelungene Darstellung.

Am andern Morgen erzahlte das schwatzhafte 
Kindermadchen Babette der Herrin den Verlauf des 
bestes und schlofs seinen Bericht uber die Orgelei: 
„Ja  wohl, Frau Director, nachdem Herr von Sufsmund 
und Grete herauskamen und die Yerkleidung abge- 
worfen, da gab er ihr einen harten Tlialer ais Trink- 
geld und zwei tuchtige Kusse, man konnte es deutlich 
hóren, gestraubt hat sie sich gar nicht. Das sollte ihr 
Schatz Jan wiśsen, der wurde sie hauen; aber sie 
denkt, der ist mit seinem KriegsschitT am andern Ende 
der \Velt.“

Jan und Grete sind Nachbarskinder, die Familien 
einander verwańdt. Beide Yater fuhrten Kohlenfahr- 
zeuge fur ein bekanntes grofses Geschiiftshaus der 
Stadt. Im Yororte, seitab der Hauptstrafse, stehen, 
unter Baunien versteckt, die Hauslein, dureh einen Zaun 
getrennt. Unmittelbar aus den wohlgepfiegten Gart- 
chcn tritt man in die sauberen Kuchen. Blitz und blank 
glinzen an den Wanden Geschirr und Gerathc. Ucberall 
findet der Besucher musterhafte Ordnung und Rein- 
jichkeit, die vielfach an hollandische Yerhiiltnisse er- 
innern und ein Erbtheil der Schifferfamilien sind. An 
'j eist und Korper gesund, von strammem Nachwuchs 
umringt, liegt im ganzen Stande etwas Derbes, Ur- 
wuchsiges, das manchmal ein wenig an Roheit streift. 
'jebertunciite Hóflichkeit kennen die Leute nicht, wohl 
aber Treue und Redlichkeit. Leider droht dem Ge- 
werbe stellenweise der Untergang, die ubemiachtige

Es hat mir so wollen behagen,
Mit Lachcn die Wahrhcit zu sagen. 

Simplicius Simplicissinnis.

Industrie lóst langsam Alles in einen Urbrei von Fabrik- 
bevólkerung auf, nicht zum Nutzen und Frommen yon 
Staat und Gemeinde.

Die Kinder wraren arge Wildfange gewesen und 
verubten zusammen manchen losen Streich. Dic jun- 
gere Grete folgte dem unbandigen Buben uberall, 
stiftete sogar olt gemeinschaftliche Schelmenstucke an. 
Dann fielen zu Hause gleichzeitig empfindiiche Schlage, 
denn bezuglich der Kinderzucht huldigten die Eltern 
alter strenger Sitte.

Eines Sonntagnachmittags schickte die Mutter Jan 
zum Backer, ein paar Buttersemmel fiir das Yesper- 
brot des gerade anwesenden Yaters zu holen. W ie 
Kinder selten unterlassen konnen, bróckelte der Knabe 
an den Wecken herum, bohrte mit den Fingern die 
Rosinen heraus und wurde wrolil die Verstummelung 
noch weiter getrieben haben, wenn nicht ernstiiche 
Bedenken wegen der Folgen uber ihn gekommen wraren. 
Um jeder weiteren Yersuchung zu entgehen, steckte 
er die Semmel in die zugeknópfte Jacke. Ungluck- 
licherweise mufste ihm Grete begegnen. Sie bemerkte 
die Wecken und bat, einmal hineinbeifsen zu durfen. 
„Ich werde mich wohl huten, meinst du, ich wollte 
mich durchwichsen lassen," wehrte er ab. „Bah, was 
macht cin so grofser Bengel sich aus einigen Hieben, 
schame dich, das thu’ ich kleines Ding ja selbst nicht," 
entgegnete Grete verachtlich. Jan beschnuffelte das Ge- 
biick, warmer Duft zog ihm in dic Nase, sicherlich wurde 
es noch besser schmecken ais riechen. Liebkosend fuhr er 
mit der Hand uber den gefahrdeten Kórpertheil und frug 
diesen schmeichelnd: „Sollen wir's mai riskiren ?“ Die 
Antwort schien bejahend auszufallen. Rasch bifs dar 
Jungę in eine Semmel und hielt die andere Grete 
vors Maulchen, dic mit ihren weifsen Zahnlein wackcr 
danach schnapptc. In wenigen Augenblickcn wrar das 
Geback verspeist. Zwar wurde eine Fabel von in den 
Bach fallen u. s. w. geplant, einstweilen bot aber die 
elterliche Wohnung wenig Anziehendcs, im Gegentheil 
dunkte Jan e:n gewisses Fernbleiben rathlich, spater 
konnte man vielleicht unbemerkt heimschlupfen,

Jan und Grete iiefen zwischen Hecken und Zaunen 
umher, grifien und neckten sich nach Kinderart. „O , 
gieb acht, ich habe ein neues Kleid an, heute ist mein 
Geburtstag, Mutter empfahl mir die grófste Sorgfalt. 
Doch, sieh da die schónen Kirschen. Lais uns einige 
pflucken!“  Iockte die kleine Eva den zógernden Adam. 
Ueber eine niedrige Gartenmauer streckte ein mit 
reifen Fruchten beladener Baum seine Zweige. Die 
Versuchung war zu grofs. Ohne Zogern sprang Jan 
empor, fafste mit ausgestreckten Handen die Mauer- 
krone, Grete schob nach, der Knabe safs bald oben 
und half der Gespielin ebenfalls hinauf. Nun ging’s 
in die Aeste hinein, tapfer wurde geschmaust, dabei 
aber die nóthige Yorsicht vergessen. Plótzlich ertdnte 
eine rauhe Stimme von unten: „W artet, ihr Diebe, id i 
w ill euch stehleu lehren!" Erschreckt sprangen die 
Kinder herab, Grete blieb an einem tuckischen Ast 
hangen, der eine gewaltige Wunde ins Kleid rifs, und 
wurde erwischt, wahrend der flinke Jan eiligst Fersen- 
geld gab. Nach Feststellung von Kamen und W oh
nung der Frevler entliefs der gutherzige Garteneigen- 
thumer seine Gefangene, hielt aber eine Anzeige bei 
den betreflenden Eltern fur nutzlich.

Am folgenden Morgen, gleich nach der Schule,
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richtete Jan an Grete dic verfanglidie Frage: „W er 
hat bei euch gestern Abend so grafslich geschrieen?“  
„Mutter und ich haben uns etwas laut gezankt wegen 
des zerrissenen Kleides," antwortete dic Dirne keck, 
„Na, na, das kennen wir. Nicht umsonst steckt hinter 
eurem Spiegel die grofse Ruthe, ro was hast du ge- 
kriegt,“  rief Jan hólmisch und peitschte dabei mit der 
flachen rechten Hand klatschcnd auf die Riickseite der 
linken. Grete erróthcte vor Scham. Regelrecht hatte 
die strenge Alte das Birkenreis gebraucht. Gar pein- 
lich ist der armen Sunderin des Jiingcn Spott, aber sie 
bezahlt mit gleicher Munze: „Bei euch lehnt stets
eine Haselgerte in der Ęcke, hui! wie oft trifft dic
Buckel und straffe Hosen. Sicher hat dein Yater dir’s 
Feli tuchtig gegerbt." Betrubt liefs Jan den Kopt 
hingen, ihm war nicht minder AYiderwartiges begeg- 
net und das Stillsitzen auf der harten Schulbank beschwcr- 
licli gcfallen. »Solamen miseris socios habuisse ma- 
lorum« ist ein wahrer Spruch, auch unsere Ungluck- 
lichen landcn in offenem Bekenntnifs Trost und Lin- 
derung fur die erduldeten Drangsale. —

Aus der Yolksschule kani Jan lńcht zum Alten auis 
ScliifT, sondern ais Lehrling in die Wcrkstatten der Hutte. 
Dic fortschreitende Aenderung der Erwerbsverhaltnisse 
von Stadt und Umgegend trieb dic Bevólkerung
allmahlich in andere Bahncn. Yicr Jahre mufste Jan
lernen, erhielt dann vollen Lohn und erwarb den Ruf 
eines geschickten Arbeiters. Seiner Militarpflicht zu 
genugen, meldete er sich bei der Marinę. »Das sei 
etwas anderes ais der gemeine Commilsdicnst®, be- 
hauptete der Eitle, Fur die Staatswerltc bcnóthigte 
man damals yieler Kralte Und zog geschulte Leute vor, 
machte deshalb keine Schwierigkeiten bei der Annahme.

Grete sollte hergebrachtermafsen in einem feineren 
Hauswesen den nothigen Schliff erhalten, trat bei 
Biedermayers ais Kindermadchcn ein und fulir deren 
Erstgcborenen in einem Wagelchcn umhcr. Bald ruckte 
jedoch das anstellige Madchen auf der dienstlichen 
Stufenleiter empor und wurde eine wesentliche Stutze 
in Ilaus und Kuchę fur Frau Julchen.

Zwischen Jan und Grete bestand eigcntlich immer 
eine gewisse Ncigung, die ein innigeres Geprage annahm, 
ais Jan vor seiner grofsen Uebungsreise auf kurzeń 
Urlaub hcim kam. Der bildschóne Kerl in der kleid- 
samen Seemannstracht freite ernstlich an seiner ein- 
stigen Gespielin und fand Gnade vor ihren Augen. 
Wer konnte einem solchem Helden widerstchcn, der 
schon im Voraus von den fernsten Landern erzahlte 
und mit englischen Worten um sich warf, in Wirk- 
lichkeit waren’s nur einigc aufoeschnapptc wustc Ma- 
trosenfluche. Ara letzten Abend brach das Eis vollends, 
es gab Kusse und hinterher Thranen. Vierzehn Tage 
spater dampfte Jan aus der Jahde an Bord Sr. M. 
Kreuzeikorvette Aurora, tief unten im Bauche des 
Schiffes beim Putzen und Oelen der Maschine be- 
schaftigt. Wenn Grete die SchifFsnachrichten aus der 
Kólnischen Zeitung gelegentlich erfuhr, dann freute sie 
sich, borgte den HandatTas und forschte, wo ihr Jan  
weilte. Kurzlich hatte dieser seine bevorstehende Ent- 
lassung gemeldet, ein Theil der Besatzung war abge- 
lóst worden und bereits auf der Ruckkehr begriffen. 
Von einer sofortigen Heirath wollte aber das Madchen 
wenig wissen, fur die Aussteuer weitersparen und 
einstwcilen noch nicht das beliagliche Lcben im Bieder- 
maycrschen Hause mit dem zweifelhaften Loos einer 
Arbeiterfrau vertauschen.

II.
Die jahrliche Kirchweih des Wohnortcs der Eltern 

von Jan und Grete ist ein beliebtes Volksfest. Auf 
Strafsen und Platzen stehen Buden neben Buden, drehen 
Karoussels sich in lustigen Kreisen, locken beredte 
Ausrufer zur Besichtigung der Riesendame und wilder 
Indianer, welche lebendes Geflugel verspeisen und 
greuliche Tanze vollfuhren. Heisere Stimmen besingen

die jungsten grausamen Mordthaten. Ein derartiges 
Sangerpaar mit grell bemaltem Bilde und kreischender 
Dreiiorgcl machte sogar den Ilauptort unsicher und 
gab seine Yorstellungen gegenuber der Wohnung des 
Herm von Sufsmund. Dem Baron war die Stórung 
der sonntaglichen Nachmittagsruhe hóchst unbequem, 
denn er bedurfte dringend eines stiirkenden Schlafchens. 
Abcnds vorher hatte er sich eifrig am Kegeln im Casino 
betheiligt, nach dessen Schlufs man zu einem frommen 
Werke schritt. Trotz des Verbotcs der Gesellscbafts- 
satzungen gegen Hazardspiele wurde in nachtlicher Stille 
und Andacht ein kleiner Tempel gebaut. Der jungę Herr 
schnitt gut ab und wanderte zufriedenen Gemuthes gegen 
Sonnenaufgang heim, wollte nun aber das Yersiumtc 
nachholen. Daran hinderte ihn jedoch das abscheuliche 
Gegróhle der Siinger und das Quirschen des Leicr- 
kastens. Schon dachte er durch eine Geldspende die 
Leute zum Verlassen ihres Postens zu bewegen, da 
kam ihm ein anderer Gedanke. Er suchte den hofl- 
nungsvolien Sdhn seiner Hauswirthin, den langen 
Gymnasiasten Fritz auf und frug diesen: „Spes scientiae, 
besitzten Sic noch Ihr Blasrohr? dann konnen wir uns 
einen Spals erlauben.“ Bereitwillig holte Fritzchen 
allef Nothwendigc herbei: cs wurde etwas Wachs bc- 
schafl't, Kreide gerieben, Leinol hineingeschuttet und 
aus dieser Masse vortreffliche Kugeln mit der Hand 
geróllt, in Tinte gcfarbt und nun von unsichtbarem 
Yerstecke aus das feuer eróftnet. Anfanglich schlugen 
nur einzelne Geschosse klatschend auf dic schóne 
Bildflache, an der sie infolge ihrer klebrigen Beschaflcn- 
heit fest haften blieben. Der Zorn der Sanger, die 
den Feind unter den Zuschauern vermutheten, war 
grenzenlos, die schonsten Stellen des herrlichen Liedcs 
untcrbrachcn laute Fluche und gemeine Schimpfworte. 
Ein crfolgrcichcs Schnellfeuer begann, der Zeigerstock 
war aufser stande, die platt gedruckten Projectile alle 
herunterzukratzen, das weifse Klcid der Geliebten des 
edlen Rauberhauptmanns erlitt arge Besudelung, schaden- 
frohe GalTer lachten hóhnisch, bis cndlich die erbosten 
Kunstler tfas Segel strichen und unter dem Jubcl des 
Volkes nach einer andern, sicherern Stelle abschoben, 
wo sie ungestórt das Publikum mit ihren schiincn 
Reimen ergótzen konnten. Bcfriedigt legte Herr von 
Sufsmund sich aufs Ohr, wahrend rritzehen den Rest 
der Munition verbrauclite und damit einzelne Leute 
nicht wenig erschreckte. Der dankbare Schuler soli, 
sogar ais ein zweiter Tell, die sonntagliche Angstróhre 
seines gerade vorbeikommenden Ordinarius angcschos- 
sen haben. Gestarkt wachtę der Baron auf, warf sich 
in Wichs, spieltc den gewohnten l?ierscat, nach dessen 
Beendigung er mit einigen Freunden zum Kirmesball 
im Kappesbauerschen Saale wanderte. E r liebte die 
Volksfeste, namentlich wenn das' Ewig-Weibliche in 
jungerer Aullage -dort verkehrte, dem Goetheschen 
Grundsatze huidigend: „die Hand, die Samstags ihren 
Besen fuhrt — W ird Sonntags dich am besten cares- 
siren,“

Grete erbat und erhielt regelmafsig die Erlaubnifs 
zur Theilnahme an der heimischen Kirchweihfcier, so 
auch diesmal. Unter den Fittichen ihrer Familie bc- 
trat sie den Saal, unbestritten das hiibschestc von allen 
anwesenden Madchen. Die mafsvollen Rundungen 
ihrer schlanken Gestalt liefs das neumodische, eng wie 
ein Handschuh sitzende Kleid gar anmuthig hervor- 
treten. Jan sauste im Galopp mit ihr durch den Saal, 
ein ungeschicktes Tanzerpaar sturzte, Grete fiel oben- 
drauf, spratig zwar flink wieder in die Hohe, aber das
m it goldcnem  Kneifer bewaflnete Auge Oscars hatte scliarfe
Blicke fur den Yorgang. „Ich sage Ihnen, Asscssor, 
ein Fufschcn, eine Wade, zierliche Stiefelchen, blendend 
weifse Strumpfe, Alles comme il fautP schilderte der 
entzuckte jungę Herr dem Gefahrten die geschauten 
Reize und schlangelte sich mit selbstbewufster Un- 
verfrorenheit an das schóne Kind heran, die im 
Bicdermayerschen Hause gemachte Bekanntschalt er-
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neuernd. Jan, stolz und eifersuditig gleich einem kol- 
lerigen Truthahn, verfolgte mit nnsterer Miene das 
keckc Gebahren seines Vorgesetztcn, der Grete kaum 
von der Seite w ich, trotz ihrer ernsten Mahnung zur 
Vorsicht seine Zudringlichkeiten fortsetzte und so 
lastig wurde, dafs die ubermuthige Dirne eine dcrbe 
Bestrafung des Windbeutels ersann. Jan grinste ver- 
niigt, ais sie ihm den Racheplan andeutete. Gretes 
ruder, ein baumlanger Schiffer, sollte mit einigen 

Freunden das Stucklein ausfuhren. Die geriebene 
Kuchenprinccssin ging anscheinend auf die Lockungen 
ilires neuen Verehrers ein, schlug yersćhamt die Augen 
nieder, seufzte leise, nanntfe ihren Schatz Jan einen 
groben, ungeleckten Baren und wufste mit geschifkter 
Yerstellung, die einer erfahrenen Schauspielerin Ehre 
gemacht hatte, den verliebten Gimpel dermafsen zu 
bethóren, dafs er fiehentlich um ein Stelldichcin 
draulsen in der stillen Ecklaube des Gartens bat. Sie 
strriubtc sich anfangs ziichtig und verschamt, er ver- 
doppelte die Bemuhungen, erschopftc den verfugbaren 
Vorrath an siifsen Schmeichelworten und drucktc sie 
beim Tanzen zartlicher an seine Brust ais eigentlich 
gcstattet. „Ach! wcr kann Ihnen etwas abschlagen? 
ich armes Madchen vermag es nicht 1“ flusterte sie mit 
tiefem Athemzuge. Freudestrahlend raunte er ihr ins 
Obr: „Nach einer Viertelstunde treffen wir uns an der 
bewufsten Stelle,“ yerscHwand bald und wandelte erregt 
um die Laube herum. Welche Freude! man hórt leise 
Iritte , sicher kommt dort dic herzige Maid, er w ill 
ihr ungestum entgegensturzen, doch schrecklich ist 
die Tiiuschung, riesenstarke Fauste packen ihn plótzlich 
und machen jeden Widerstand vergeblich. Einer lialt 
ihm den Mund zu, der Andere umklammert seine Arnie, 
ais ob sic in eiserne Fessel geschlagen waren, ein 
Dritter und Vierter bcmachtigen sich seiner Beine und 
ziehen ihm mit affenartiger Geschwindigkeit dic feinen 
Lackstiefel aus, hintcrlassen ein Paar ganzlich ausge- 
tretener Holzschuhe, sogenannter »Kfflnpen«, und vcr- 
schwinden eiligst mit seiner Fufsc Zier. Sprachlos 
stierte der Artne den gestirnten Himmcl und die schmale 
Mondsichel eine WeiTe an, brach dann aber in bittere 
Klagen aus : „Bei deinen zehn waschechten Ahnen! 
Oscar Edmund Kurt von Sufsmund, unsterblich bist 
du blamirt! Die verfluchte kleine Hexe hat dich 
sauber angefuhrt. Wenn sich das im Casino rundspricht, 
\venn’s die angebetete Amanda und deren Mutter, die 
stolze, reichc Commerzienrathin Protzenhauscn, erfahren, 
nimmer wird das theure Madchen mehr mit dir tanzen, 
jede Aussicht auf ihre Hand und das viclc Geld der 
I rau Mama flóten gehen, mógen beide noch so ver- 
narrt in deinen Adel sein. Brr! in diesen Scheusalen 
von Hplzschuhen, in dieser groben Fufsbekleidung 
sollst du heini wandern. Schónster deines Geschlechts. 
Scheu um sich blickend, trat der Bejammernswerthe 
dpn Ruckzug an. An den geofFnetcn Fenstern schwebten 
die frohlichen Paarc vorbei, auch Grete mit dem gluck- 
seligen Jan. Bedcnklich knisterte der Kies unter den 
Klumpen, aber das Schicksal war gnadig, vięl Angst 
stand der Aermste zwar aus, bis er seine Wohnung 
erreichte, lastigen Begegnungen cńtging er jedoch. 
Vorsichtig sclilich er auf den Strumpfen nach seinen 
Siuben, in der Hand die Holzschuhe, welche er im Ofen 
verbarg. Am andern Morgen klingelte ein kleines 
Madchen, iibcrgab der óffnenden Magd die Lackstiefel 
und bat um Ruckgabe der geliehencn Klumpen.

Bekanntlich gehóren Handel bei Kirmessen zu den 
bcrechtigten Eigenthumlichkeiten mancher Gegenden; 
pline kleine, unter Unistanden auch tuchtige Rauferei 
lst âs Vergnugen nur ein halbes. Es konnte nicht 
iehlen, dafs unsere vielumworbene Hcldin die Eifersucht 
emzelner minder begiinstigter Madchen anfachte, was 
allerlei Sticheleien und spitze W orfc hervorricf. Grete, 
mcht aufs Maul gefallen, wufste treffend den Anziig- 
chkeiten zu begegnen. Dic Nebenbuhlerschaft iiber- 

truS Slch naturgem3fs von dem zarten Geschlecht auf 
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die Burschcn und Liebhaber. Jans herkulische Gestalt 
und die anwesende, nichts weniger ais schwachliclie 
Yerwandtschaft flćifste jedoch den Gegnern gewaltige 
Ehrfurcht ein und verhindertc einstweilen den Aus- 
bruch offener Feindseligkeiten. — Seine Liebste nach Ilause 
begleiten zu durfen, ist das unbestrittene Vorrecht eines 
jeden anerkannten Schatzes. Arrn in Arm wandelte 
unser Parlein heimwarts, wurde aber schon an einer 
der nachstcn Ecken von einigen Burschen erwartet 
und mit hóhnischen, herausfordernden Rufen begriifst. 
Fliehen hielt Jan fur schimpflich, auch Grete zeigte 
wenig Furcht, giitliche Ausgleichung von einigen be- 
sanftigenden Worteu erwartend. Es entstand ein kurzer 
Wechsel grober Redensarten, der von der andern 
Seite sofort in Thatlichkeitcn iiberging; Grete warf 
sich zwischen die Streitenden und erhielt dabei einen 
derben, allerdings wohl fur sie nicht bestimniten Sclilag 
auf die Schulter. Ihr Sclirei erweckte Jans Wuth; mach- 
tige, wuchtige Hiebe austheilend, wurde er doch sicher 
der Ueberzahl erlegen sein, wenn nicht in der Ferne 
die Helmbeschlage von Polizeidienern geblinkt hatten. 
Alles stob auseinander, auch Jan und Grete fluchteten 
in eine Seitengasse, an deren Ende die elterlichen 
Wohnungen lagen. Ein eigenthumliches Warmegefuhl 
zwischen den Śchultern veranlafste Jan nacli der be- 
treffenden Stelle zu tasten, der Rock war zcrchnitten 
und mit Blut getrankt. Augenscheinlich hatte ein heim- 
tiickischer Gegner das Messer gezuckt. Grete erlitt 
einen gewaltigen Schrecken, sie erachtete sich ais die 
Ursachc der Yerwundung und zitterte wie Espenlaub. 
Jan beruhigte sie und schlug vor, in seine Giebelstube 
einzutreten, die in einem Hinterbau auf dem Hofe 

■durch das Vorgartchen unmittelbar zugariglich war. 
Dort sei man ganz sicher, unbemerkt und kónne das 
Weitere berathen. Des Maddiens Schickliclikeitsgefuhl 
straubte sieli zwar stark dagegen, aber es blieb kein 
anderer Ausweg. In ihrer Angst mit Allem zufrieden, 
folgte sie herzklopfend die schmale Treppe liinauf.

Der Stich wurde ais ungcfahrliche Fleischwunde er- 
kannt, ausgewaschen und die Blutung rasch ganzlich ge- 
stillt. I-roli und crleichtert streićhclte Grete zartlichjans 
stolzenNacken, der einem BildhaueralsTorsoniodeUhatte 
dienen konnen, und druckte einen herzhaften Schtnatz 
darauf. „Schon deshalb hatte ich mich stechen lassen,“  
jubelte der gcschmeichelte Bursche und prefstc die 
Liebste sturmisch an seine Brust, ihren Mund mit 
feurigen Kussen bedeckend, die sie willenlos duldete.

„Jan, Jan,“  tonte cs plótzlich in breit’ster, platter 
Mundart, „mach’ dic Thiir offen, ich hab’ den Haus- 
schliissel vergesscn und will bei dir schlafen." Gretes 
Brudcr, der lange Schiffer, stand unten, angelockt vom 
Lichtscliimmer, und verlieh seiner Bitte um Einlafs 
Nachdruck, indem er eine Handvoll Kies gegen das 
Fenster warf. Grete floh voller Schrecken zur Stuben- 
thur hinaus und druckte sich mit yerhaltenem Athem 
in die dunkelste Ecke des Sóllers, wahrend Jan den 
'frunkencn einliefs und hinaufleitete. Der kilnftige 
Schwager hatte zum Beschlusse des Festes noch »ein 
paar Klarę gepackt«, d. li. eine Anzahl Schnapse in 
verschiedenen Schenken genossen, die Seine Sinnc vol- 
lends benebelten. Schlucksend und lachcnd crzahlte cr, 
dafs er seinerseits vorgeschIagcn, dcm Baron auch 
»de Buxen« auszuziehen, dafs das aber von Schwester Griet 
verboten worden ware, was recht schadc gewesen sei. 
Jan half dem auf den Beinen ziemlich Unsichern beim 
Entkleiden und bald verkiindete lautes Sdinarchen, dafs 
keine Gefahr mehr drohe. „Fort, fort von hier, be- 
gleitc mich móglichst rasch nach Hause, mir zittern 
alle Glieder,“  drangte Grete, das Weinen muhsam 
unterdruckend, und eilte von dannen.

III.
Am andern Tage erlcichtertc Grete ihr geprefstes 

Herz durch offene Beichte. Frau Julchen machte ein 
ernstes Gesicht, schuttelte einigemal mifsbiliigend mit
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deni Kopfe und gewann die Ueberzcugung, dafs sic 
dcm Madchen keinen besseren Rath geben konne, ais 
den einer baldigcn Hcirath, welche denn auch nach 
Ablauf von Gretes Dienstpflicht angesetzt wurde. 
Nicmand war froher ais Jan, uber den sich ubrigens 
Herr Biedermaycr nicht ganz giinstig aufserte, sondern 
ihm Ncigung zum Jahzorn, Schwachc fiir starkę Ge- 
triinke und cinzelne bei der Marinę wegen Ungehorsam 
erlittene Strafen vorwarf, gleichzeitig dic Hoffnung aus- 
sprechend, dafs Grete kunftig den Pantoffcl schwingcn 
werde.

Jan bestand auf einer flotten Hochzeitsfeicr; cr, 
ais lauter Wortfuhrcr unter den Genossen, eins der 
schonsten Madchen seines Standes heimfuhrend, wollte 
zcigen, dafs man sich bei solchen Gelcgenhcitcn nicht 
»lumpen« licfs. Die Zciten waren gut, die Arbeiter 
yerdienten viel Geld, welches allcrdings • — wie ge- 
wonnen, so zerronnen — meist rasch wieder1 ver- 
schwand. Das junge Ehepaar bczog cinc fur seine Ver- 
haltnissc gut ausgestattetc Wohnung, bei dereń Ein- 
richtung Frau Jule mit Rath und That zur Hand ging. 
Anfanglich vcrlief Alles glatt und befriedigend. Jans 
Yerdienst gcniigte rcichlich zur Fiihrung des Ilaus- 
haltes, sprach Grete von Ersparnissen, dann meinte cr, 
hierfiir warc noch Zeit, man miisse das Lcben in 
jiingeren Jahren geniefsen, spiiter verliere das Ycrgnii- 
gen den Hauptreiz. An Sonntagcn wurden kleinc 
Ausflugc gemacht, wobei Jans Eitclkeit gern sali, wenn 
sein hiibsches Weibchen durch schmucKe aufsere Er- 
scheinung glanztc. Ycrnachlassigung der Hauslichkeit 
konnte Jan nicht vorgeworfen werden, obschon das 
Wirthshaus eine gcwissc unwiderstehlichc Anziehungs- 
kraft auf ihn stets ausubte. Grete machte ihm das 
Lehen so angenehm wie móglich und hofftc, damit dic 
bose Ncigung allmahlich zu besiegen, sah sich jedoch 
in ihren Erwartungcn gctauscht. Ais das crste Kind, 
ein Knabe, geboren, uberliefs Jan die Pflcge und Sorge 
doch schon mehr anderen und brachte manchen Abcnd 
in der Kneipc zu. Kindcrgeschrei war wenig nach 
seinem Geschmack.

Die Lóhne waren noch immer hoch, doch bereits 
stark im Nicdergange begriffen. Den fetten Jahren 
folgten die mageren. Nothwendige Lohnherabsetzungen 
wollten die Leute sich nicht gefallen lassen, es gab 
eine vorubergehende theilweise Arbeitseinstellung auf 
der Hutte, die jedoch Herr Biedermayer durch kluges 
Bcnehmen uud vcmŁ'tnftiges Zuredcn im Keinie er- 
stickte. Einer der hitzigstcn und starrkópfigstcn An- 
stifter war Jan, der trotz des besanftigenden Einflusses 
von Grete nur ungem und innerlich ergrimmt sich 
fugte.

Sehr bald genas Grete eines* zweiten Kindes, eines 
Madchens. Die Sorgen um Mann und Kinder lasteten 
schwer auf ihr, sie blieb zwar immer noch ein sauberes, 
anschntiches Weibchen, aber die Frische uud der 
Schmelz der Jugend verschwanden doch sichtlich, trotz- 
dem dieser Uebergang bei ihr keineswegs so rasch 
erfolgte, wie sonst bei den Frauen der unteren Stande 
der Fali m sein pflegt. Ein japanisches Sprichwort 
sagt: »Die Liebe entflieht mit dem rothen Unterrock«, 
den in Japan nur dic Madchen tragen. Im Abcndland 
ist cs kaum besser. Jan, eine grobsinnliche Natur, be- 
gann allmahlich, seine Frau zu vcrnachlassigen und 
andcrwarts’in Wirthshausern die nóthige Zerstreuung 
und Befriedigung zu suchen. Dort fuhrte er das grofse 
W ort und fuhlte sich geschmeichelt durch den Beifall 
halb- oder ganztrunkener Zuhórer, die ebenso unzu- 
friędeń mit den bestehenden Verhaltnissen w;iren wie 
er selbst. Den schlimmsten Stofs erlitt jedoch das 
Gluck des Ehcpaares durch die lbrtgesetzte llnzulatig- 
lichkeit des Yerdienstes. Lóhne und Gedinge sanken 
unaufhaltsam, Ueberarbeit hórte auf, zeitweise fielen 
sogar Schichten ganz aus, und andererseits wuchsen 
dic Ausgaben der vcrmchrten Familie. Trotz aller 
Sparsamkcit und grófsten Fleifses konnte Grete nicht

mehr auskommen, um so mehr, ais Jan stets nur 
einen Theil der Lóhnung nach Hause brachte, der an- 
dere Theil blieb unterwegs in Wirthshausern hangen 
oder fana Verwendung zur Tilgung heimlicher Schuldcn. 
Auch Grete mufste "bei Backer und Kramer borgen 
und bemerkte mit schweren Sorgen eine stete Zunahme 
ihrer ruckstandigen Ycrpflichtungen.

Au einem Lohntage besuchte Jan nebst Anhang 
bereits mittags die Schenke. Man wollte das fiir ein 
gemeinschaftlichcs Gedinge empfangcne Geld in run- 
den Summen vertheilen, den Ueberschufs aber ver- 
trinken. Grete, welche das Essen nach der Hutte 
brachte, fand ihren Mann nicht \or, horte dagegen 
leider, dalś er und viele anderc im nalien Wirthshause 
unter grofsem Larm flott zechten und eilte voller 
Angst dahin. Durchs offenc Fenster erblickte sie in- 
mitten der tobenden Genossen ihren Mann, selbst 
einer der Erregtesten. Mit gerotheteln Kopfc hielt er 
eine laute, von kraftigen Faustschlagen auf den Tisch 
begleitete Standrede. Es handelte sich wieder um 
eine muthwillige, nutzlose Arbeitseinstellung. Schuch- 
tem und beklommen trat Grete, das Efsgescliirr in der 
Hand, ins Wirthszimmer, schlich an Jans Seite und 
zupfte ihn leise am Aermel. Ihre bittenden, demuthi- 
gen Blicke sagten ihm genug. Spóttisch schauten die 
angctrunkenen Genossen auf das Paar; mit einem 
wilden Fluche fuhr er empor, ergriff Grete rauh am 
A rm , fuhrte sie zur Thur und stiefs sie unsanft 
heraus, ihr nachrufend: ,Scheer’ dich nach Hause,
W eib! Hier hast du nichts zu suchen.” Gleich einem 
Dolchstich fuhren die rohen Worte der armen Frau 
ins Herz, zum crstenmal fuhlte sie klar und deutlich, 
dafs ihr Lcbensgluck unwiederbringlich gestort und die 
Zukunft sichcr noch Schlimmes bringen wurde. Tief 
betrubt wanderte sie heim , der Begegnenden kaum 
achtend, ihr jungstes Kind streckte lachelnd die 
Aermchen aus der Wiege entgegen. Bitterlich weinend 
nahm sie es auf den Schofs, der altere Junge spiclte 
um sie herurn, draufsen war es heli und warm, in 
ihrem Innem aber dunkel und traurig. Doch bald 
raffte sie sich auf und suchte in emsiger Arbeit Mil- 
derung ihres Grames. Es wurde Abend, noch immer 
blieb Jan unsichtbar, endlich spat in der Nacht kehrte 
er stark berauscht zuriick. Keine laute Klage empfing 
ihn, aber in dem stillen Kumnier. des braven Weibes 
lagen die grófsten Verwcise, dic seinen Grimm an- 
fachten und ihn zum Scheltcn und Toben hinrissen. 
E r suchte absichtlich Zank und Streit zur Betaubung 
seines bóseu Gewissens. Nur mit Miihe vermochte 
Grete ihn von der Zertrummerung des Hausrathes ab- 
zuhalten. Erst am andern Morgen erfuhr sie den Yer- 
lauf der Dinge. Nachdem der Fusel die Geister ge- 
hórig erhitzt, ruckte eine Anzahl Arbeiter, darunter 
auch Jan, dem Bctriebsleiter der betreffenden Abtheilung 
aufs Bureau und verlangte laut scheltend die Wieder- 
herstellung der fruheren hohen Lohnsatze. Die Lcutc 
wollten keine Vernunft annehmen, ais ihnen ruhig gcant- 
wortet wurde, dafs der Mangel an Auftragen gcgenwartig 
am allerwenigsten eine Vermehrung der Selbstkostcn ge- 
stattetc. Der Aufforderung zum \ erlassen des Zimmers 
und Anbringung der Beschwerden in nuchternem Zu
stande hatte man thatlichen Widerstand entKgengcsetzt; 
es wurde von einer Klage wegen Hausfriedensbruch 
esprochen, denn Herr Biedermayer verstand in solchen 
allen keinen Spafs und verlangte punktlichen Gehor- 

sam, Jan war einer der Fuhrer gewesen und daher 
am meisten beschuldigt. Von Angst getrieben, lief 
Grete sofort zu ihrer ehemaligen Herrin und bat um 
dereń Vermittelung, welche jedoch der Gemahl sehr 
ernst und bestimmt von der Hand wies, rundweg er- 
klarend, dafs er die ojanze Angelegenheit allein dem 
bedrohten Ingcnieur ćutmann uberlassen und dessen 
Machtvollkommenheit ais Betriebsleiter schutzen und 
wahren werde. Frau Jule wufste aber Rath, sie 
schickte ihr altestcs Sóhnlein auf geheime Kundschaft.
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Der Jungę sollte forschen, zu wdchcr Zeit Herr Gm
inami wohl allein auf seincm Bureau sich zu belindcn 
pflege. Karl machte seine Sache gut und brachte die 
erwunschte Nachricht, dafs Abends nach 7 ' Uhr der 
beste Zeitpunkt sei. Die Mutter schutzte einen Aus- 
gang vor, schlilpfte zur Hutte, liefs sich vom Thurhuter 
7.11 Herrn Gutnianns Bureau fuliren und klopfte leise 
an. Das Erstauneri des Ingenieurs war nicht gering, 
ais auf sein Herein die verelirte Gemahlin des Herrn 
Directors cintrat. Gutraann, ein schon ziemlich bć- 
jahrter Junggeselle, hatte von der Piłce an gedient, war 
sehr tucbtig in seinein Fache, jedoch Fremdeti und 
besonders Datnen gegeniiber etwas befangen und 
schuchtern. Die kluge Frau Jule schlug den richtigen 
Weg ein, mit grófster OfTenheit schildertc sie ihre Be- 
ziehungen zu Grete und die Veranlassung, warum sie 
Herrn Gutmanns Wohlwollen anrufe. Ihr Mann habe 
jede Vermittelung abęclchnt. Wenn Herr Gutmann 
nochmals Nachsicht uben konne, ohne seinen Grund- 
satzen untreu zu werden, so thue er ein gutes Werk 
und ihr einen grofsen Gefallen. Der Junggeselle-, der 
in jeder gebildeten Dame ein hóheres Wescn sali und 
fur die ihm stets freundlich und herzlich entgegenkom- 
mende Frau Director auf Verlangen durchs Feuer ge- 
gangen ware, gab ohne Zogern seine Einwilligung. 
Beide traten in eine engere, vertrauliche Berathung, 
wie die Begnadigung einzufadeln sei, ohne das Ansehen 
und die Wurde des Werkes zu schmalern. Herr 
Biedefmayęr lachte, ais ihm seine Frau das l Ergebnifs 
ihres diplomatischcn Besuches mittheilte, hatte gegen 
die Absprache nichts cinzuwenden, aufserte nur Zweifcl 
iiber den Erfolg und meinte, er kenne seine Pappen- 
heiiner, nachstens ginge der Tanz von neuem los. 
Einstweilen wurde "jedoch Friede gestiftet. Jan bat 
Herrn Gutmann fur sich und seine Genossen demuthig 
um Verzeihung, die Aufwiegler fanden Gnade und 
Alles schien erledigt. —

St. Martini darf im Biedermayerschen Hause eine 
leckerc, mit Kastanien gefullte Gans niemals auf dcm 
Tische fehlen. Der beschaffte Vogel war diesmal be
sonders schon und fett. Frau Jule bat ihren Mann, 
Herm Gutmann cinzuladen, da sic demselben fur sein 
freundliches Entgegeukonimcn Dank schulde. Punkt 
acht Uhr Abends erschien der Geladene in feierlichem 
•schwarzen Leibrock und blendend weifser Wasche. 
Das Mahl war vorziigiich, Frau Jule versteht die 
Kochkunst aus dem Grunde, auch mangelte keineswegs 
ein guter Trunk, denn Biedermayer besitzt'eine aner- 
kannte Kennerzunge und liebt einen feinen Tropień. 
Um das Gesprach in glattem Verlauf zu halten, mufste 
der Hausherr dasselbe beinahe ausschliefslich auf tech- 
nische und geschaftliche Gebiete lenken, so dafs seine 
Gemahlin nach dem Essen sich stillschweigend mit 
ihrem Strickstrumpfe beschaftigte. Plotzlich rief Bieder
mayer: „Aber, Julchen, wo hast du dic Cigarren? 
Sic entschuldigen, dafs ich ais Nichtraucher erst jetzt 
daran denke.“ Die Cigarrenkiste wurde gebracht und 
uach einigem Nóthigen grifF Herr Gbtmann zu. Er 
konnte eigentlich niemals ohne Glimmstengel im Munde 
sein, hatte ilbrigens bczuglich der Giite seiner gewohn- 
lichen Huttensorte einen bedenklichcn Ruf, wenigstens 
fand das freigebige Anbieten derselben nieist dankende 
Ablehnung von Seitcn der Colle^en und Bekannten. 
Ais der Gast sich nach einem Feucrżeug vergebens 
umsah, da griff er in die Westentasche und brachte 
aus diesem seinem ublichen Vorrathsbehaltcr ein loses 
streichhdlzchen hervor, das er kurzer Hand in gewohn- 
jer Weise an einer gewissen Stelle des Beinklcides in 
Brand strich, woruber das Ehcpaar spater herzlich 
lachte.

IV .
Leider waren die Befurcbtungen des erfahrenen 

Hiittendirectors nur zu gerechtfertigt gewesen. Jan 
yerfiel dem Trunke Yollstandig. Die Zeiten wurden

noch schlechter, dic Vcrdienste noch knapper. Mah- 
nungen und Pfandungch drohten taglich, ein Stuck des 
Hausrathes nach dcm andern wanderte zurti Leihhaus 
oder Tródlcr, trotzdem beglcitete die Schnapsflasche 
den Unverbesserlichen stets zur Arbeit, aus ihr holte 
Jan sich Vcrgessen der Gegenwart und Trost fur die 
Zukunft. Grete wurde zurn drittcnmal Mutter, die 
bitterste Armuth herrschte im Hause; zwar thaten die 
Verwandten, was sie vermochten, aber deren Mittel 
waren beschrankt, aufserdem fiel Alles in ein boden- 
loses Fafs. Frau Jule sprang fortwahrend der Familie 
bei, ohne sic ware die Haushaltung rettungslos ver- 
loren gewesen.

Jan beging im Rausche wiederholt ernste Wider- 
setzlichkeiten und wurde endlich Knall uud Fali ent- 
lassen. Keine Fursprache konnte mehr helfen, Hen 
Biedermayer erwies sich mit vollem Recht unejbittlich. 
„W ir sind ein Huttenwerk, aber keine Besscrungsanstalt 
fur verkommene Trunkenbolde“ , lautetc sein strenges 
Urtheil. Jan suchte anderweitig Arbeit, fand sie auch, 
aber unter viel uugiaustigeren Umstanden. Nach kurzer 
Zeit erklarte er, auswarts lohnendere Beschaftigung er
halten zu konnen, er wolle jeden Samstag Abend nach 
Hause kommen und das Ersparte mitbringen. Einige- 
mal kehrte er heim und handjgte seiner Frau einige 
Groschen ein, dann aber erfolgten seine Besuche sel- 
tener und horten zuletzt ganz auf. Die Verwandten 
und Frau Jule mufstcn im wahren Sinne des Wortes 
die Familie vor dem Verhungem beschutzen. 
Frau Jule griff nunmehr, da das Haupthindernifs 
einer Besserung beseitigt, mit kraftiger Hand ein und 
fand an Grete eine dankbare, geistesstarke, unverzagte 
Empfangerin ihrer Wohlthaten. Nah- und sonstige 
Arbeiten wurden' zugewiesen, uberall empfahl Julchen 
die fleifsięe, zuverlassige Frau, sammtliche abgetragene 
Kleider ihrer Kinder, gefullte Efsnapfe, Spenden an 
Lcbensmitteln und Geld wanderten regelmafsig in Gretes 
Wolinung. Nachhaltige, auskommliche Hulfe trat jedoch 
erst ein, ais die Hutte versuchsweise zur Errichtung einer 
Spciseanstalt und eines Logirhauscs fur iiiwerheirathete 
und auswartige Arbeiter uberging und Grete dic Ver- 
waltung der Kuchę und Instandhaltung der Zimmcr 
anvertraut wurde. Diese Aufgabe lóste sie musterhaft, 
fuhrte eine Reinlichkeit, Piinktlichkeit und Ordnung 
durch, die volle Anerkennung fanden. Niemals traf 
ein Tadel ihre Verpflegung, sie kannte der Leute Ge- 
schmack und Neigungen, wufste sogar an den bewil- 
ligten Satzen zu sparen, um bei festlicheu Gelegen- 
heiten mit besonderen Leistungen hcrvorzutretcn. Auch 
ihre eigene Haushaltung gedieh dabei, die Schulden 
wurden allmahlich Pfennig fiir Pfennig getilgt, Gerathe, 
Wasche und Kleidurigsstucke erganzt und der sehr be- 
scheidene Versuch eines Sparkassenbuches gemacht. 
Ein Schimmer von Hoffnung leuchtete der armen, 
schwergepruftpii Frau, auf welchen jedoch dic Erinne- 
rung an ihren verschollenen Mann wie ein finsterer 
Schattcn fiel. Beinahe schon drei Jahre abwesend, 
hatte sie seit langer Zeit nichts mehr von ihm \’er- 
nomnien.

Eines Abends safs Grete beim Lampenlicht in 
ihrer Stubc, eifrig mit den monatlichen Abrechnungen 
beschaftigt, die Kinder schiiefen bereits, ais plótziich 
ohne Anklopfen eine dunkle Gestalt hereintrat. Auf- 
schauend erkannte sie sprachlos und erschreckt in dcm 
wusten Gesellen ihren Mann. „Ha! es soli dir gut 
gehen,“  rief er mit heiserer Stimmc, „du lebst hier be- 
haglich und im Ueberflusse, wahrend ich in der Erenide 
herumlaufe, Noth uud Hunger leidend. SchafTe etwas 
zu essen, ich habe heute wenig bekommen, auch einen 
Schnaps kannst du besorgen, es kollert mir im leeren 
Magen, der bedarf der Erw:irmung.“  Die Kniee beb- 
ten Grete, aber bald fand sie ihre ganze Festigkeit 
wieder und erkannte, dafs, an einem Wetidepunkt ihres 
Geschickes stehend, Entschlossenheit nothig sei, wenn 
nicht das alte Elend von neuem beginnen sollte.
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„Essen und Nachtlager werde ich besorgen, Brannt- 
wein kriegst du keinen Tropfen, denn der ist hier im 
I.ogirliaus streng verpónt,“  antwortete sie ruhig und 
bestimmt. „ S o ! Du willst allein hier schalten, ich bin 
der Mann und habe zu befchleu," schrie er unter droh- 
nendem Faustschlag auf den Tiscb. „Sei still und 
halte an dich, w ir haben in diesen Raumeri eine Haus- 
ordnung, fiir welche ich verantwortlich bin, ich rufę 
sonst den Aufseher nebenan, der hat Polizeigewalt und 
wird rasch mit Yagabunden fertig,“  antwortete Grele 
ernst und kalt. Die harten Worte wurden ihr schwer, 
yerfehlten aber keincswegs den beabsichtigten Eindruck. 
Jan begrilT seine Lage und schluckte brummend die 
bittere Pilic lserunter.

Grete setzte den Wasserkessel auf den Ofen, schnitt 
Kartoffelscheiben in die Pfanne, that ein tiiclitiges Stuck 
Speck dazu und briet das Ganze, so dafs ein angeneh- 
mer Speisenduft die Stubc durchdrang, schuttete KafFee 
auf, holte Brot und Butter aus dem Schranke und 
stellte Alles sauber, einladend vor den Hungrigen, hatte 
sogar ein Tellcrtuch untergebrcitet, um den blank ge- 
sclieuerten Tisch zu schutzen. Jan afs und trank 
gierig, mit freundliclien Blicken ermunterte die Frau 
ihn zu erneuten Angriffen auf die Speisen. Ais er ge- 
sattigt, raumte sie ab; er war in sichtlicher Verlegen- 
helt; die entschlossene, ruhige Art und Weise ihres 
Benehmens schucliterte ihn ein und liefs seine sonstige 
Barschheit nicht aulkommen. Eine Pfeife aus der 
Tasche holend, fragte er brummend: „D arf man hier 
rauchen? Zwar habe ich nur noch eine halbe Hand 

' voll schłechten Tabak, aber es ist mir Bediirfnifs.“
„ich w ill dir aus utiserm I.aden- und Schenkraum 

nebenan ein Packcheu Tabak holen, auch ein Glas Bier 
mitbringen, wenn du yersprichst, ordentlich zu sein 
und mit dir vernunftig reden zu lassen," entgegnete 
sie. E r nickte zustinunend; bald dampfte die Pfeife 
und in raschen Zugen yerschwand der Inhalt des Sei- 
dels. Grete holte ein zw'eites mit dem Bemerken, das 
sei das letzte. Jan wurde das Stillschweigen seiner 
Frau peinlich,' am liebsten hatte er sich gezankt und 
uber sein Schicksal bittere Klagen ausgestofsen, um 
damit die innere Scham uber seine Verkoiumeuheit zu 
vcrbergen, „W ie  ist es dir ergangen, wie bist du zu 
der guten Stellung gekommen ?“ fragte er endlich. 
In wenigen Worten erzahlte ihm Grete die ausgestan- 
dene Noth und die endliche giinstige Wendung, am 
Schlusse ihrer Erziihlung ihn ebenfalls zum Berichte 
auffordernd. Das war ein hafsliches Bild, welches er 
entrollte, trotzdem das Schlimmste wohl yerschwiegen 
blieb, Yon Werk zu Werk w-andernd, halte er sein 
Leben ais gewohnlicher Tagelóhner gefristet. Ge- 
legentlich erfuhr er, dafs seine Frau »wieder auf die 
Strunipfe -gekommen« und wollte ihr doch einmal 
guten Tag sagen. Wenn sie sich seiner schamc, dann 
ware er bereit, weiter zu wandern. „Daruber sprechen 
w ir morgen, ich mache dir hier in der Stube ein 
Lager zurecht, nebenan bei den Kindera ist es nicht 
angemessen,“  erwiderte sie, holte ihr cigenes Bettzeug 
und bereitete ihm ein beąuemes Nachtlager, wahrend 
sie sich, so gut es ging, bei ihren Kindera behalf. 
Erstaunt schauten am auderrt Morgen diese auf den 
vom Himmei geschneiten Yater, den die Jungsten gar 
nicht einmal erkannten. Ais die beiden Ehegatten nach 
dem l-rulistuck allein in der Stube waren, fragte Grete 
ihren Mann, ob er hier bleiben und in' Arbeit treten 
wolle, dann werde sic selbst dic Yermittlung yersuchen. 
Die ihm auf der Zunge schwebende grobe Antwort 
unterdruckte er, denn dafs es bei seiner Frau weit be- 
quemer und angenehmer ais anderswo sein mufste, 
unterlag keiuem Zweifel. „Ich  w ill mir schon selbst 
Bcschaitigung suchen, vor den yerfluchten Blutsaugern 
auf der llutle mag ich nicht kaubuckcln," entgegnete 
er hnster. Grete gab jedoch nicht nach, ging zu Herm 
Gutmann, Mitglied des Ausschusses der Ćonsumanstalt 
und ihrem unmittelbaren, stets guttgea Yorgesetzten. er-

zahlte ihm das Ereignifs und fragte, ob er gegen die 
Annahme Bedenken hiitte. Das verneinte dieser, em- 
pfahl jedoch die Beschaftigung in einem andern Be- 
triebe, was auch Grete fiir richtig hielt und sich des- 
lialb an den PJatzmeister der Hochófen wandte, wo 
Jan mit Bewilligung des Betriebsleiters ais Tagelólmer 
angestellt, zugleich aber bestimmt wurde, dafs der ver- 
diente Lohn nur an Grete ausbezahlt werden sollte. 
Anfanglich hielt sich Jan lcidlich, so dafs nach einigen 
Lóhnungen man yon dieser etwas beschamenden Mafs- 
regel abstand. Das erstemal licferte er den Betrag 
punktlich ab, dann aber erwachte der altc Sunder ŵ ie- 
der volI und ganz in ihm, er gerieth mit dcm erhal- 
tenen Gelde in die Schnapskneipe, bczahlte dort heim- 
liche Schulden und verprafste mit gleichgesinnteu 
Gasten, die er frei hielt, den letzten Heller. Sinnlos 
berauscht, wankte er taumclnd naclits lieim, fiel in den 
Landstrafsengraben, blieb dort liegen und wurde erst 
am andern Morgen, halb erstarrt von der Winterkalte, 
aufgefunden und nach Hause gebraeht. Ein gefahr- 
liches hitziges Fieber ergriff den Siiufer, das ihn jiih 
an den Rand des Grabes brachtc. Seine Frau pflegte 
ihn mit ruhrender Sorgfalt. Ais die bange Stuude 
herannahte, wo sich Leben und Tod entscheidcn 
mufste, Jan im hóchsten Fieber lag, dann endlich Stiller 
wurde und zu schlummern schien, da betete Grete in- 
brunstig an seinem Bette: „Liebcr Gott, nimm ihn hin, 
wenn er nicht gebessert werden kann, ist das aber 
moglich, .so ube noch einmal Gnade und erhake ihn 
zu neuem, dir gefalligem Leben und Wandel.“  Die 
Lampe erlosch, Grete achtete nicht darauf, mit blei- 
cliem Schimmer iibergofs der Mond das stillc Gemach, 
den todtkranken Mann, die blasse Frau. Sie Iauschte 
auf seine Athemzuge, diese wurden ruhiger und schie- 
nen in einen regelmafsigen Schlaf iiberzugeheu, auch 
sie schiofs endlich nach iiberlangem Wachen unter dcm 
einfórmigen Tick-Tack der Schwarzwalderuhr die muden 
Augenlider. — ,

Am andern Morgen crldarte der Hiittenarzt dic 
Hauptgefahr fur beseitigt und die Gcnesung fur wahr- 
scheiniich, wenn kein Ruckfall eintretc. Langsam 
schritt die Gesundutig voran, was Pflcge und Sorg
falt thun konnten, wurde geleistet. Oft lag Jan wah
rend der langen Nachte schlaflos da, allezeit war Grete 
bereit, ihm die truben Gedanken zu verscheuchen. Sie 
las ihm vor, meist aus Reisebeschreibungen, die er 
sehr licbte, und welche Frau Jule aus ihres Manncs 
Bucherschrank geliehen. Wenn die Hćifen Rio de 
Janeiro, Buenos Ayres, Montevideo, das Cap Hoorti, 
Callao u. s. w. genannt wurden, dann freute er sich, 
er kann te diese aus eigener Anschauung. In semen 
Triiumen wiederholte er die Befehlsrufe des fuhrenden 
Ofliziers auf der Commandobrucke durchs Spradirohr 
nach der Maschinenkammer, wenn ■. cinc Wendung ge
macht, Yolldampf gegeben, gestoppt u. s. w. werden 
sollte. Auch von seiner Freierszeit, von dem bekann- 
ten Ballfcste, dem Handgemenge und den nachfolgcn- 
den Ereignissen redete er im Schiafe, seine Yrerwor- 
fenheit beklagend und Besserung gelobend.

Ais Jan zum erstenmal, von seiner Frau gefuhrt, 
ins Freie trat, sich an der warmen Sonne labte, da 
sprach er mit feierlichcr Andacht: „W as du mir Gutes 
getlian, armes, treues Weib, das kann ich nimmer ver- 
gelten, aber danken und folgen w ill ich dir bis an 
mein Lebensende." Redlich hielt er Wort,  wie ein 
wuster Traum lag die bóse Yergangenheit hinter ihm, 
ein neuer Mensch fuhr in ihn hinein. Sobald dic 
Krafte es erlaubten, bat er den Betriebsfuhrer der 
Hochófen, Herrn Dusenberger, um Yerwendung, wenn 
mdglich bei den Maschinen, seinem eigentliclicn Ge- 
werbe. Eine Hulfsmasdiinistenstellc im Geblasehaus 
wurde ihm ubertragen, wo seine Zuverlassigkeit, Er- 
fahrung und Geschicklichkeit bald yolle Anerkennung 
fanden und ihn weiter befdrderten. Friede und Ein- 
tracht sind in die Familie eingekehrt, Frau Grete hat
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sogar wieder einen Anflug von rothen Wangen und 
zeigt die uiwcrkcnnbaren Spuren fruherer Schónheit, 
demuthig freul sie sieli der glucklichen Wendung. An 
freien Sonntagen wandert Jan mit den Kindern in 
Feld und Flur, erzahlt ihnen von seinen Reisen, von 
den stolzen Kriegsschiffen, von den machtigcii Ka- 
nonen und den dicken Eisenpanzern. Den Heim- 
kelirenden treibt Grete wieder aus dem llause 
mit der Erklarung, sie habe ihm kein Abcnd- 
brot bereitet, er móge sich anderswo ein Paar Wiirst- 
lein geben lassen. Sie ist seiner ganz siclier und weifs, 
dafs die Ausspannung und , Unterhaltung beim Glase 
Bier ihm wohlthiln.

V.
Unaufhaltsam fliehen dic Jahre dahin, gute und 

schlimme, machtia ringt der deutsche Gewerbfieifs um 
seine Lebensfahigkeit, er w ill den ihm gebuhrenden 
Theil am Wclthandel erkampfen und cinc der politischen 
Machtstellung cntsprcchcnde wirthschaftliche Bedeutung 
erlangen, ohne welche die erstere dauernd kaum halt- 
bar ist. Rastlos, fieberhaft arbeiten Handel und In 
dustrie, nieist in thórichtem, wildem Wettbcwcrb sich 
untereinander zerfleischcnd, uneingedehk des Spruches: 
»Einigkcit macht starko.

Jan ist erster Maschinist im neuen Geblasehaus 
bei der grofsen Compoundmaschine, zeitweilig vcrtritt 
er den alten Werkmeister mit sichcrer Aussiclit auf 
dessen Naclifolgc. W ie ein Kind dic Lieblingspuppc, 
so putzt und pflegt er seinen Riescn, frcut sieli jedes- 
nial uber die vom Źahlwerk nachgcwiesenen Fort- 
śchrittc in der Umdrchungszahl. Kurzlich 'erzahlte er 
mit Stolz und Behagen, dafs in einer Woche der neue 
Hochofen uber tausend Tonnen Roheisen geliefert und 
berechnete mit Grete dic ihm gcbiihrende Śchmelzver- 
gutung. Blank geputzt glanien die Maschincnthcile, 
heli gestrichen sind Wandę und Decke, saubere Stroh- 
matten schutzcn den mit buntgemusterten Mettlachcr 
Flicsen belcgtcn Fufsboden. Unter der Thuraufschrift: 
»Verbotener Eintritt« malte Jan eigenhandig dic Wci- 
sung: »Man bittet das Kratzeiscn fur schmutzigc Fufse 
zu bcachtenw. Wenn die beiden jungsten Kinder ihm 
das Essen bringen, so crklart er ihnen nach bestem 
Wissen und Konnen den Zusammenhang und das In- 
cinandcrgreifen der Maschinen. „Sie haben Sinn und 
Vcrstand,“  behauptet er, „dic Secie ist ihnen von den 
klug en Ęffindern eingchaucht. Werden sie aber ver- 
nachlassigt, so thun sie nur halbes Werk, aclizen und 
krcischen niifsmuthig: da seht mein tauscndpferdiges 
Ungcheuer, wie ein Spinnrad, so sanft schnurrt es 
herum. Gehorsam folgt es dem leisesten Druck der 
kundigen Hand, das thut die gute Behandlung.“  Auf
merksam lauschen die Kinder den belehrenden Worten 
des Yaters, der kleinc Jungę durfte sogar neulich unter 
Anleitung die Maschine mittclst des Griffrades ani 
Dampfabspcrrvcntil aufser Gang setzen. Der altcste 
Solin soli, wenn cr die Volksschule durchgemacht, ais 
Lehrling in die Werkstatte eintreten und spater dic 
Hiittenschulc in Bochum besuchen. Die schwarzcn 
Kappen mit den weifsen Litzen, welche die Hiitten- 
schuler tragen, haben seinen Ehrgciz miichtig an- 
gefacht.

Grete verwaltet vor wie nach Logirhaus und 
Speiseanstalt, sie hat ein Sparkassenbuch mit einer 
ganz hubschen Einlagc. In ihrer einfachen, saubern 
Kleidung ist sie noch immer eine schmucke Erschei
nung. Die tuchtige »Frau Wirthschafterin«, wie man 
sie auf der Hiitte nennt, geniefst und verdient allge- 
nicines Vertraueu. Die in Noth gerathenen Arbeitcr- 
frauen wenden sich gewóhnlich in erster Reihe an sie 
und bitten um Rath. Dann schliipft sie unter irgend 
einem Vorwande zu ihren alten Freundeil, den Herren 
Gutmann und Diisenbergcr, oder zu Frau Jule und be- 
spricht mit diesen die Angelegenheit. Einzelne ihrer 
ordentlichsten Kostganger hat sie an brave Arbeiter-

madchcii verheirathet und sorgt nach Mdglichkeit, dafs 
die Kuppelei ihr keine Unehre eintragt.

Fahnen wehen, Bóllcr knallen. Man feiert das 
2 5  jahrige Bestehen des Unternehmens auf seiner jetzi- 
gen umfangreichen Grundlagc, und die gleich lange 
Thatigkcit einer gcwissen Zalil von Beaniten, Meistcrn 
und Arbeitcrn im Dienste der Gesellscliaft, darunter 
belindet sich Herr Biedermayer, der vor einem Vicrtel- 
jahrhundert ais cinfacher Ingcnieur cintrat.

Herr von Sufsmund, nunmehr Schwiegersolm der 
Frau Commerzienrathin Protzenhauscn und Rcntner in 
Dusseldorf, ubermittelt die Gliickwunschc des Verwal- 
tungsrathes, dem er seit cinigen Jahren angehórt. „W ie  
gcht’s Eucli, Sufsmaulchen, und Eurer Frau Gcmahlin?“ 
fragt nach der ofliciellcn Begrufsung Biedermayer den 
vertrauten Hausfreund. „Leidlich, biederer Mayer und 
edler Jubelgrcis," antwortet dieser. „Amanda lafst 
griifsen und erwartet Eucli ani nachsten Samstag zum 
Gartenfest im Malkasten, die Karten sind bcstcllt. Leider 
haben w ir dic Schwicgermutter wieder auf langere 
Zeit zum Besuch. Dic Ąltc erinnert mieli taglich daran, 
dafs das Yermógen von ihr herruhre. Wahr ist’s ja, 
aber keineswegs angenehm, wenn einem die That- 
sachc bei jeder Gelegenheit unter dic Nase gerieben 
wird. W ie steht’s iibrigens mit der diesjaiirigcn Divi- 
dende ? Fallt die schlecht aus, dann behauptet Amandas 
Mutter, das sei meine Schuld.“  Biedermayer konnte 
iiber diesen Punkt den geplagtcn Rcntner beruhigen.

Abends ist Fackelzug und Bali beim Kappcsbaucr. 
In warmer Ansprache weist Herr Biedermayer auf die 
Bedeutung des Tages hin, und ubcrreicht jedem Jubilar 
cinc hubschc TJlir mit Widmungsinschrift. Nun folgt 
eine thcatralische Vorsteliung, veranstaltet von einigen 
Herren des tcchnischcn Generalstabes der Hiitte. Man 
hatte den guten Gcdankcn gcliabt, sammtlichc Mitwir- 
kende den Arbciterkrciscn zu entnehmen und keineswegs 
die Hafslichstcn dazu erkoren. In einer Rcihc kunst- 
lerisch gestellter Bildcr wurde das Arbeiterleben vor- 
gefuhrt, den Schlufs bildete die Feier der goldencn 
l lochzeit eines Jubelpaares, umgeben von Kindern, 
Kindcskindcrn und Urcnkeln. Grete in der Rollc der 
Alten, gab in Knittelversen, dic viellcicht besścr ge- 
mcint ais gcrcimt waren, eine dichterischc Erklarung 
des Ganzen, ihre Rcde also endend:

Ich sag’s heut’ wic gestern:
Ihr Fraucn und Schwestern,
Seid sparsam und tuchtig,
Stets ficifsig und ziichtig.
Wcder kcift noch zanket,
Im Guten nie wanket.
Ihr Manner seid mafsig,
Nie faul und lassig.
Erfullet cure Pflicht,
Klaget und schimpfet nicht.
Geht selten zur Kncipc,
Bleibt bei eurem Weibe.
Schafft euch ein trautes Nest,
Das ist das allerbest.
Fragt’s Gcwissen, was recht?
Braucht dann keinen Liebknecht,
Der euch leitet und lenkt.
Der Kiuge selber denkt.
Urahne wunscht Frieden 
Und Gluck euch hinieden.

Das lezte Bild war prachtig angeordnet und machte 
mit seinen zahlreichen, namentlich jugendlichen Dar- 
stcllcrn einen tiefen Eindruck. Auch die sittlichen 
Ermahnungen verhalltcn nicht ungehórt. Jan beglcitete 
dic Hauptstellen derselben mit beifalligen PufFen in die 
Seiten seines Nachbars, fur den allerdings Manches 
recht beherzenswerth erschien.



G a s m o t o r e n - F a b r i k ,
F i l i a l e n :

Berlin, London, M anchester, Peter** 
burg, Wien, Barcelona, Parlg.
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goldeM nnd silbtrns Medaillen tle.

Diese Moloren bieten folgende Yortheile:
1. B ill ig s te r  P re is .
2. Geringster Gasverbrauch.
3. G eringster Oelverbrauch.
4. G eringster Raum bedarf.
5. Geringstes Gew icht.
6. F o r t fa ll des Schiebers.
7. Le ich te  R eg u lirb a rke it der Totirenzahl.
8. D ie  G leichm &fsigkeit des Ganges dieses 

M oto rs entsprich t verm oge seiner Con
struction  genau dem der bekannten lie- 
genden Deutzer Gasm otoren.

GrBfse d e r Motoren
in  efTect.Pferdekr& ften >/s 1 2 3 4 5 6 8

’ Preis des Motors
ind!. E m baitage franco  

H annoT er JŁ 8 00 1000 1500 20 0 0 2 3 0 0 270 0 3 0 0 0 3 6 0 0

Gewicht d e r  com pl. 
M aschine in  kg  ca. 185 370 515 700 7 80 9 00 950 1100

E rfo rderlicher
Aufslellungsraum

M eter im  Q uadrat 1,00 1,2 1.5 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2

HShe b is  M itte 
S chw ungrad  m m 667 790 930 1150 1150 1260 1260 1405

8 Nr. 4. „ S T A H L  UND EISEN.* April 1886.

Im Laufe des Abends tanzte Herr von Sufsmund 
mit Grete, welche die frirherc Geschicklichkeit und 
Leichtigkeit keineswegs eingebiifst hat. Sie spr.ichen 
von der Vergangenheit: „W isscn Sie, liebes Gretchen, 
draufsen im Garten steht noch die Laube, wo das 
Stelldichem mit Ihnen stattfinden sollte und mr gar 
iibel mitgespielt wurde. Ich war ein Tollkopf, aber 
ernstlich in Sic vcrlicbt. Kurzlich crzahlte ich meiner 
Frau das Abenteuer. Sie lachte lierzlich und meintc, 
mir sci ganz recht geschehen. Es waren doch schóne 
Zeiten,“  seufzte der gute Oscar.

♦ **
W er etwa fragt: Ist das Erzahlte wahr und wo 

ereignete es sich? dcm antworten w ir offenherzig: 
Jan und Grctc, Ilcrr und Frau Biedermayer, Baron 
yon Sufsmund nebst Gemahlin und Schwiegermutter,

alle sind luftige Gebilde freier Erfindung, forsche Nie
mand nach den Vorbildg|n, cs ist vergcbens. Aber 
tagiich, stóndlich gescliehcn solche und noch schlimmerc 
Dinge. Unaulhórlich nagen Leichtsinn und Trunksucht 
am Hausfriedeii und FamiUengluck, vergiftet der Brannt- 
wein Lcib und Secie des Yoikes, hiriterlafst Triimmer 
und grafslichcs Elend, ubertragt die Keime kórperlichcr 
und geistiger Entartung auf kunftige Geschlechter 
Nur seiten sind. wie in unserer Geschiclite, warmhcrzigc 
Menschen zur Hand, die helfcnd und mildernd eingrei- 
fen. Meist schreitet das herbe Geschick - unerbittlicli 
iiber seine Opfcr weg. — Licbe Leser! woilt Ihr euch 

' betheiligen an dcm iiciligcn Kampfe gegen diese Fest, 
boser und ansteckender ais irgend eine andere, so 
ware des Yerfassers Wunscli erfullt und der Zweck 
seines bescheidenen Marleins erreicht, das Dichtung 
und Wahrheit in buntem Gemisch enthalt.

Bei August Bagel in Dusseldorf erschien:

Die Her stellung des Roheisens
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Nach einem Bericht von Paul M. Trascnster in der Revue umverselle des Mines, cle la mćtalłurgie elc.
von Fritz W. Liirmann.

(Mit: Zeichnungen auf Blatt XXX II und XXX III.)
Sejjarat-Abdruck aus der Zeitschrift „Stahl und Eisen“ Nr. 10 und 11, 1885.
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