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Ueber die zum Schmelzen yerscliiedeiier Hocliofensclilacken 
erforderliclie Warmemenge.

o
Von Professor R. Akerman.

Aus einem Sonderabdrucke aus: »Jernkontorets annaler* 1886, I.*
(Hierzu Blatt X IX  und XX)**

ias man zur Zeit iiber den Zusammen- 
hang der Sehmelzbarkeit der Hoeh- 
ofenschlacken mit’  ihrer Zusammen- 
setzung kennt, verdankt man in erster 

ReiheSefstrom (Jernk. annal., 1828,1155), Berthier 
(Traite des essais par la voie seche T. I. 430), 
Platlner (Melhbach: Die Anwendung der erwarm- 
ten Gebliiseluft im Gebiete der Metallurgie S. 288), 
Percy und Smith (Percy: Metallurgy S. 29, Percy- 
Knapp: Metallurgie S. 30) sowie Bischof (Dinglers 
Polyt. Journal, Bd. 165 S. 378). Bei fast allen 
Untersuchungen der Vorgenannten ist indessen 
die Sehmelzbarkeit der verschiedenen Silicate 
lediglieh theils nach den zum Schmelzen derselben 
benutzten Oefen bestimmt, theils nach der Zeit, 
die erfordert wurde, ein Silical oder die zu sei ner 
Bildung gemaehten Mischungen in ein und dem
selben Ofen zur Schmelzung zu bringen. Unter

* Der uns zur Verfugung stehende Raum gestattet 
nicht, die vorliegende Abhandlung des Herrn Professors 
R. Akerman in volIem Umfange hier wiederzugeben; 
es ist aus diesem Grunde die Beschreibung des bei 
den Warmemessungenangewendeten, von Herrn Andree 
construirten Calorimeters und der Weise der Anwen
dung dfeselben ausgelassen. Aus dem gleichen Grunde 
mufste derjenige Theil der Abhandlung, der sich mit 
uen Schwierigkeiten beim Schmelzen und Warme- 
messen der geschmolzenen Silicate befafst, unberiick- 
wchligt hleiben. Die Red.

** Dieselben werden der Juni-Ausgabe beigegeben 
werden.

V.,

diesen Umstanden ist es natiirlich, dafs nicht 
einmal der relative Warmebedarf mit gehoriger 
Sicherheit ermittelt werden konnte, weshalb aucli 
die von den verschiedenen Forschern gefundenen 
Resultate so wenig Uebereinstimmung zeigen, 
dafs man thatsachlich nicht weifs, was man von 
der Sehmelzbarkeit der verschiedenen Silicate 
glauben soli. Auch wenn man, wie von Plattner 
geschah, die relativen Wiirmegrade naher zu be- 
stimmen suchte, gingen die Untersuchungen doch 
nicht so weit in der Feststellung der gradweisen 
Veranderung des Warmebedarfs durch allmahliche 
Substitution der versehiedenen StofTe unterein- 
ander, dafs die Wirkung letzterer auf die Schmelz- 
barkeit anders ais nur Sufserst unvol!standig er- 
kannt wurde.

Die hochverdienstliohen Untersuchungen uber 
die Warnie, welche die Schlacken beim Ablassen 
aus den Oefen, in denen sie gebildet wurden, 
mitfiihren, fiir die man besonders L. Rinman 
(Oefvers. af Vetensk. Akad. Forhandlingar 1865, 
333), Gruner (Annales des mines, 7. Ser. 
T . IV, 237), Vathaire (Etud. sur les hauts 
four. p 76), Dusait, Boulanger und Bell (Journal 
of Iron and Steel Inst. 1871. V. II, 289) zu 
danken hat, haben iiber den Einflufs der die 
Schlacken bildenden StofTe auf den Warmebedarf 
ebensowenig aufgeklart; sie waren vielmehr nur 
darauf gerichtet, zur Ennogliehung allgemeiner

1
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Berechnungen des Warmebcdarfs und -verbrauchs 
des Hochofens eine ungefahre Vorstellung von 
der Warme zu verschaffen, die gewohnliche Hocli- 
ofenschlacken beim Ausfliefsen aus dem Hochofen 
mit sich fiihren.

Trolz dieser Untersuchungen ist daher die 
Kenntnifs der Verhaltnisse; in welchen die Stoffe, 
welche gewóhnlich die Hochofenschlacken zu- 
sammensetzen, zu einander stehen mussen, um 
eine verschiedene Schmelzbarkeit zu erreichen, 
hiichst unsicher und ungenau; man hat sich im 
allgemeinen mit der Annahme begniigt, dafs, nach 
der Silicirungsstufe oder nach dem Sauerstoff- 
Yerhiiltnisse gerechnet, d. h. nach dem Verhiłltnisse 
zwischen dem Sauerstoffe in der Kieselsaure und 
dem in allen Basen zusammen, die Bisilicate oder 
die Silicate, bei denen dies Verhaltnifs etwa —  2 
ist, die leichtsćhmelzigsten sein mussen und dafs 
bei gleicher Silicirungsstufe die Leichtschmelzig- 
keit steigt, je mehr verschiedene Basen enthalten 
sind. Man ist z. B. ganz klar daruber, dafs ein 
Silicat allein aus Kalk oder aus Magnesia im all
gemeinen schwerschmelzigerist, ais dasselbe Silicat 
aus Kalk und Magnesia; dagegen weifs man wenig 
oder nichts dariiber, bei welchem Verhaltnisse 
zwischen diesen Basen in verschiedenen Silici- 
rungsstufen die Schmelzbarkeit am grófsten wird, 
denn die Widerspriiche zwischen den wenigen 
Angaben der verschiedenen Forscher sind recht 
grofs.

W ie wiinschenswcrlh eine Klarheit hieruber 
sei, liegt fiir jeden am Tage, der sich mit me- 
tallurgischen Schmelzprocessen uńd vor Allem 
mit Hochofenprocessen zu beschaftigen hat, denn 
wenn auch der Kohlenverbrauch im Hochofen in 
erster Beihe von der grofseren oder minderen 
Schwierigkeit der Reduction der Erze abhangt, so 
mufs auf denselben doch nicht allein die Menge der 
Schlackenbilder im Erze wesentlich einwirken, 
sondern auch wieviel Warme auf die Gewichts- 
einheit dieser Stoffe erfordert wird, um aus ihnen 
eine geschmolzene Schlacke zu erhalten. Aufser- 
dem iibt grolsere oder geringere Leichtschmelz- 
barkeit der Schlacke wohl auch Einflufs darauf, 
wio viel das gleichzeitig mit der Schlackenbildung 
ausgeschmolzene Eisen von gewissen, die Schlacke 
bildenden Stoffen in sich aufnimmt, wodurch 
wieder die Schmelzbarkeit der Schlacke auf die 
Beschaffenheit des Roheisens einwirken wird, 
welches mit der fraglichen Schlacke fiillt.

Eine besondere Yeranlassung zur Ermittelung, 
ob nicht der Unterschied im Warmebedarfe bei 
Schmelzung verschiedener Hochofenschlacken that- 
sachlich grofser sein kann, ais allgemein ange- 
nommen wird, erhielt ich durch dieWahrnehmungen, 
zu denen meine Untersuchungen iiber die Re
duction des Eisenoxyds mittelst Kohlenoxyd fiihrten, 
indem diese ergaben (Jernk. ann. 1882, 351), dafs 
es Hochofen giebt, in denen der Kohlenaufgang 
geringer ist, ais sonst allein zur Reduction er

forderlich, wenn diese ausschliefslich mittelst 
Kohlenoxyds geschehen soli. Jedoch erfolgt, wie 
bekannt, die Reduction des Eisenerzes mittelst 
Kohlenoxyds ohne Wiirmeverlust, wogegen die 
Reduction desselben Erzes mittelst Kohle eine 
hoclist bedeutende Warmemenge absorbirt, und 
es hat sich nicht umsonst, wie gesagt, gezeigt, 
dafs, zu grofserem Theil ais sonst gewóhnlich 
Eisenerz mit Kobie reducirt, fiir einige Erze oder 
richtiger Beschickungen den Kohlenaufgang unter 
das geringste theoretisch nur angśingliche Mafs 
herabzubringen vermag, .wenn die Retluction allein 
mittelstKohlenoxyd erfolgt ware, oder mit anderen 
Worten: ohne Warmeverbrauch. Aber der Um
stand, dafs es Hochofen giebt, die nicht einmal 
der ganzen Warnie bediirfen, die bei Verbrennung 
von soviel Kohle zu Kohlenoxyd erzeugt wird, 
dafs letzteres zu vólliger Reduction des Eisenerzes 
ausreicht, wahrend andererseits die meisten Hoch
ofen, obschon nicht so vielc Warme zur Reduc
tion in ihnen erforderlich ist, gerade einen be
deutend grofseren Kohlenaufgang haben, ais von 
diesem theoretischen Minimum bedingt wird, 
schien mir an die Hand zu geben, dafs der 
Schmelzwarmebedarf der Schlacken in den erst 
erwahnten Hochofen bedeutend kleiner sein miisse 
ais in den anderen.

Es hat also nicht ein Grund gefehlt, naher 
zu ermitteln, inwieweit der Schlacken Schmelz
barkeit durch ihre Zusammensetzung beeinflufst 
wird, und ich beschlofs deshalb im Herbste 
1883 eine Beihe von Untersuchungen daruber zu 
beginnen. Es konnten hierbei verschiedene Me- 
thoden in Anwendung kommen, indem man, wie 
Plattner, die Schmelztemperaturen direct oder 
nach Rinmans und Gruners Vorgang die Warme- 
einheiten bestimmte, die die geschmolzene Schlacke 
enlhalt. Das letztere Verfahren schien mir er- 
hebliche Vorziige zu besitzen, denn abgesehen 
davon, dafs die zur Schmelzung der Schlacke 
erforderlichen Warmemengen in metallurgischer 
Hinsicht noch griifsere Bedeutung haben ais 
selbst die Schmelztemperaturen, so ist es fraglos 
mit geringererSchwierigkeit ausfiihrbar, die ersteren 
in befriedigenderer Weise zu bestiinmen ais die 
lelzteren, und es ist mir sogar zweifelhaft, ob 
die fraglichen Schmelztemperaturen auf directe 
Weise sicherer zu bestimmen sind ais gerade 
durch Berechnung aus der calorimelrisch er- 
mittelten Warmemenge der Schlacke.

D ie  zu den Y e r s u c h e n  b e n u t z t e n  M a te 
r i a l i e n .  D e r  P l a n  der  Ex p e r im e n te .

Da Hochofenschlacken eigentlich aus Kiesel
saure, Kalk, Magnesia und Thonerde bestehen, 
nachst welchen Manganosydul der wichtigste Stoff 
ist, so bezweckten die Versuche, moglichst den 
Warmebedarf fur Schlacken mit v e r s c h i e d e n e n  

Verlialtnissen dieser Stoffe zu einander zu ermitteln. 
Zu diesen Yersuchen verwendete ich: Quarz
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von Mejdasen, Dalarne, der besteht aus: Si Os 
98,52, A1203 0,12, GaO 0,43, MgO Spur, MnO 
Spur, FcO 0,48, Sa. 99,55; K a l k s t e i n  von 
Straud, Dalarne, welcher enthalt: CaGO^ 94,47, 
MgO 2,00, MnO 0,19, FeO 0,48, A l2 0;) 0,41,
Si0 2 2,47, Sa. 100,02; T a  Ik s  te in  von unbe-
kanntem Fundorte mit: S i0 2  59,27, A l20 3 0,91, 
CaO 1,33, MgO 32,08, MnO Spur, FeO 1,00,
HoO 4,95, Sa. 99,54. Vorstehende Analysen
— jede das Mittel von zweien — sind von J. O. 
Landgren ausgefuhrt, die nachfolgenden ferligte 
G. G. Sarnstroni: T a l k e r d e : Na20 0,07, GaO 
1,50, MgO 94,62, A l,O a 0,40, S i0 2 0,45, H ,0
3,10, Sa. 100,14; K a o t i n :  S i0 2 47,25, A120 3 
37,20, K20 1,07, Na20 0,21, CaO 0,35, MgO 
0,19, FeO 0,63, H20  13,00, Sa. 99,90; Thon- 
erde:  S i0 2 1,20. A120 3 63,50, Na20 0,37, CaO
0,06, MgO 0 ,0 2 , FeO-Spur, H 20  34,70, Sa. 
99,85 und M a n g a n c a r b o n a t :  Na200,57, MgO 
Spur, MnO 58,60, C02 36,80, H 20 3,30, Sa. 99,27.

Die in den Tabellen I bis V I (sielie Seite 284, 
288, 292, 294 und 298) aufgefiihrten Analysen 
der versehiedenen Silicate sind auf Grund der 
Mischung der eben behandelten Mfneralien be- 
rechnet, die fiir jede Schlacke gemacht wurde.

Die ausgefiihrten Untersuchungen bezweckten 
theils unter Einhaltung der gleichen Silicirungs- 
stufe oder des Verhaltnisses zwischen dem Sauer- 
stoffe der Kieselsiiure und dem aller Basen, das 
Verhaltnifs zwischen einer der Basen und einer 
andern bez. den iibrigen, welche im Silicate 
enthalten sind, zu verandem, um auf diese Weise zu 
ermitteln, bei welchem Verhaltnisse zwischen den 
fraglichen Basen die Leichlschmelzigkeit am grofs- 
ten oder besser: bei welcher Silicirungsstufe der 
Warmegehalt der geschmolzenen Schlacke am 
kleinsten sei. Theils wurde bei unveriindertem 
Verh;iltnisse der Basen zu einander, welche in 
betriichtlicher Menge die Schlacke bildeten, das 
Vcrhallnifs zwischen dem Sauerstoffe der Kiesel- 
saure und dem sammtlicher Basen verandert, um 
klar dariiber zu werden, welche Silicirungsstufe 
der gegebenen Basen am wenigsten Schmclzwarme 
bediirfe und in welchem Mafse dieser Warme- 
bedarf fiir die verschiedenen Silicirungsstufen 
mit den fraglichen Basenmischungen wechseln.

' Endlich wurde auch fur eine Menge wirklicber 
Hocliofenschlacken, die theils fruher schon analy- 
sirt worden waren, theils besonders fiir diesen Zweck 
untersucht wurden, der Wiirmebedarf ermittelt.

K alk- und Magnesiasilicale.
S i l i cate  mit wechse lndem V e rh ;iltn is se  

zwischen Magnesia  und Kalk .  In der Tabelle 1 
(S. 284 u. 285) und noch leichter auf den graphi- 
schen Darstellungen Nr. 1 und 2  auf BI. X IX  
bestiitigt sich sofort das seit alters her bekannte 
\erlialten: dafs dasselbe Silicat von Kalk und 
Magnesia leichtschmelziger ist ais das von blofs 
einem dieser Bestandtheile; ferner: dafs dieser 
Satz keineswegs ganz und gar allgemein giiltig ist,

denn in einigen Silicaten — unter den unter
suchten vorzugsweise im 3-Silicate — darf der 
Magnesiagehalt nicht grofs sein, wenn nicht das 
Kalksilicat leichtschmelziger sein soli ais dasselbe 
Silicat der Mischung beider. Es gilt fiir alle 
Silicirungsstufen, dafs nmn mit Vergrijfserung des 
Magnesiagehaltes fruher oder spater eine Schlacke 
erhalt, die schwerschmelziger ist ais die gleiche 
Silicirungsstufe von Kalk allein. Auch dies hat 
die Erfahrung im grofsen lange anzudeuten ge- 
schienen, denn diejenigen, die mit besonders mag- 
ncsiareichen Hochofenbeschickungen zu lliun ge
habt, haben sehr wohl kennen gelernt, um wie-- 
viel schwerschmelziger und kohlenconsumirender 
diese sind ais magnesiaarme.

Indessen finden sich in den alteren Versitclis- 
reihen, die eingangs dieses erwahnt wurden, ein 
Paar, die gerade im Gegentheile das Magnesia- 
silicat ais leichtschmelziger erscheinen lassen ais 
das Kalksilicat. Es ist nicht leicht zu ermitteln, 
was diese irrthfimliche Auffassung yeranlafst hat, 
unwahrscheinlich ist jedoch nicht, dafs daran ein 
unreines (alkalihaltiges?) Magnesiamaterial die 
Schuld tragt. Zuweilen kann dies auch vietleicht 
daher riihren, dafs Thontiegel ohne Kohlenfutter 
zu den Schmelzungsversuchen einiger Forscher 
benutzt werden und die Aufnahme von Thonerde 
und Kieselsiiure aus dem Tiegel das Verhalten 
vollig u m wandelte. Aus den vorliegenden Ver- 
suchen geht inzwisclien unzweifelhaft hervor, dafs 
das Magnesiasilicat erheblich schwerschmelziger 
ist ais das Kalksilicat; das erstere ist ohne Bei- 
hiilfe von Kalk und Thonerde ohne Frage fiir 
Hochofen viel zu schwerschmelzig, was auch 
schon eine gewohnliche Tiegelprobe doutlich zeigt.

Aus der Tabelle I und den graphischen Darslel- 
lungen Nr. 1 und 2 auf B I. X IX  erkennt man leicht, 
dafs das Verhaltnifs zwischen Magnesia und Kalk, bei 
dem die grofste Leichtschmelzigkeit oder der ge- 
ringste Warmebedarf der verschiedenen Silicate 
eintritt, bei dem 1,5- und dem 2-Silicate unge- 
fahr das (MgO: CaO) Sauerstoff- und Aequivalerit- 
verhaltnifs 0,44 oder 9 CaO -f- 4 MgO ist. 
Werden die Magnesiagehalte dieser Silicate iiber 
das Verhaltnifs 0,44 hinaus vergrofsert, so ver- 
ringert sich die Leichtschmelzigkeit ungefahr eben
so schnell, ais sie vorher mit der Steigerung des 
Magnesiagehaltes zunahm, bei dem 1,5-Silicate 
bald genug sogar mit griifserer Schnelligkeit. 
Wenn die fraglichen Minima fiir diese beiden 
Silicate auch bei demseiben Verhaltnisse zwischen 
Magnesia und Kalk liegen, so ist doch der Ein
flufs des Magnesias bei ihnen im iibrigen sehr 
verschieden: er ist bei dem Sesąuisilicate so ge- 
ring, dafs der vortheilhafteste Magnesiagehalt gegen 
ein in der Praxis ais magnesiafrei angesehenes 
Kalksilicat eine Ersparnifs von nur 20 W.-E. 
bringt. Ganz anders beim Bisilicate; bei diesem 
wirkt ein theilweiser Ersatz des Kalkes durch 
Magnesia so stark, dafs- der Untcrschied des

1 *
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I. Tabelle Uber den Schmelzwarmebedarf der 1,5-, 2,0-, 2,5-

B e r e c h n e t e  Z u s a m m e n s e lz u n g  
d e r  S c h l a c k e n .
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44.04 0,45 51,80 1,95 0,19 0,67 100,00 23,97 0,21 14,80 0,78 0,19 15,77 1,50 1,52 0,05 0,01 0,01
45,24 0,48 49,84 3,56 0,18 0,70 100.00 24,13 0^2 14,24 1,424 0,196 15,86 » n 0,10 łł Jł
45,62 0,52 47,33 5,64 0,17 0,72 100,00 24,33 0,24 13,52 2,25 0,20 15,97 n n 0,17 T» 0,02
45,79 0,54 46.17 6,60 0,16 0,74 100,00 24,42 0,25 13,19 2,64 0,20 16,03 fl ił 0,20 0,02 r
46,03 0,56 44,55 7,95 0,16 0,75 100,00 24.55 0/26 12,73 3,18 0,20 16,11 n n 0,25 Ił łł
46,20 0.58 43.43 8,87 0,15 0,77 100,00 24,64 0,27 12,41 3,55 0,20 16,16 n n 0,29 łł J?
46,41 0,60 42,04 10,02 0,15 0,78 100,00 24,75 0,28 12,01 4,00 0,21 16,22 n 1,53 0,33 Jł ii
46,682 0,623 40,242 11,510 0,142 0,801 100,000 24,90 0,29 11,50 4,60 0,21 16,31 n Ił 0,40 łł ?!
46,85 0,64 39,13 12,43 0,14 0,81 100,00 24,99 0,30 11,18 4,968 0,21 16,358 ?> łł 0,44 Jł r
47,1 0,7 37,8 13,5 0,1 0,8 100,0 25,1 0,33 10,8 5,4 0,2 16,4 n • Jł 0,50 V w
47,57 0,71 34,36 16,38 0,12 0,86 100,00 25,37 0,33 9,82 6,55 0,22 16,59 ?ł V 0,67 n n
48,4 0,8 29,0 20,8 0,1 0,9 100,0 25,8 0,4 8,3 8,3 0,2 16,8 D 1,54 1,00 ii 71
49,51 0,90 21,46 27,05 0,07 1,01 100,00 26,40 0,42 6,13 10,81 0,24 17,18 11 0,76 0,04 H

52,1 0,4 45,0 1.7 0,2 0,6 100,0 27,8 0,2 12,9 0,7 0 ,1 13,7 2,00 2,03 0,05 0,01 0,01
52,79 0,46 41,02 4,89 0,15 0,69 100,00 28,15 0,21 11,72 1,95 0,18 13,S5 Ił łł 0,17 0,02 J!
53,2 0,5 38,7 6,8 0,1 0,7 100,0 28.4 0,2 11,1 2,7 0,2 14,0 fl T) 0,24 Jł 11
53,38 0,52 37,57 7,67 0,13 0,73 100,00 28,47 0,24 10,73 3,07 0,19 13,99 Jł ji 0,29 51 0,02
53.59 0,53 36,35 8,66 0,13 0,74 100,00 28,58 0,25 10,39 3,46 0,19 14,04 łi « 0,33 Jł Jł
53,7 0,6 35.0 9,8 0,1 0,8 100,0 28,7 0,25 10,0 3,9 0,2 14,1 M u 0,39 ł» Jł
54,1 0,6 33,3 11,1 0,1 0,8 100,0 28,9 0,25 9,5 4,4 0,3 14,2 n n 0,46 0,03 łł
54,2 0,6 32,6 11,7 0,1 0,8 100,0 28,9 0,25 9,3 4,65 0,25 14,2 n łł 0,50 J< Jł
54,4 0,6 31,6 12,5 0,1 0.8 100,0 29,0 0,3 9,0 5,0 0,2 14,2 n 2,04 0,56 0,02 Tl
54,7 0,6 29,8 14,0 0,1 0,8 100.0 29,2 0,3 8,6 5,6 0 ,1 14,3 n J! 0,65 0,01 Jł
55,5 0,7 25,0 17,9 0,1 0,8 100,0 29,6 0,3 7,15 7,15 0,2 14,5 11 1,00 0,02
57,6 0,9 12,9 27,6 __ 1,0 100,0 30,7 0,4 3,7 11,0 0,2 14,9 2,01 2,06 2,97 0,05 0,03
58,5 0,9 7,9 31,7 — 1,0 100,0 31,2 0,4 2,3 12,7 0,2 15,2 2,00 2,05 5,52 0,09 n

57,7 0,4 39,7 1,5 0,1 0,6 100,0 30,8 0,2 11.3 0,6 0,2 12,1 2,50 2.55 0,05 0,02 0,02
57,9 0.4 38,17 2,73 0,1 0,7 100,0 30,9 0,2 10,9 1,09 0,2 12,19 2,49 2,53 0,10 71 Ił
58,06 0.41 37,40 3,34 0,13 0,66 100,00 30,97 0,19 10,685 1,335 0,18 12,20 2,50 2,54 0,125 łł Jł
58,16 0,41 36,87 3,77 0,13 0,66 100,00 31,02 0,19 10,53 1,51 0,18 12,22 Ił n 0,14 Jł Ił
58,8 0,4 36,2 4,3 0,1 0,7 100,0 31,1 0,2 10,33 1,72 0,2 12,25 Tl Ił 0,17 Jł ?l
58,5 0,4 35,3 5,0 0,1 0,7 100,0 31,2 0,2 10,05 2,01 0,2 12,26 » jł 0,20 Jł Jł
58,7 0.5 33,9 6,1 0,1 0,7 100,0 31,3 0,2 9,7 2,42 0,2 12,32 Ił ił 0,25 11 łł
58,8 0,5 33,1 6,8 0,1 0,7 100,0 31,4 0,2 9,45 2,7 0,2 12,35 Ił 0,29 Jł łł
59,1 0,5 32,0 7,6 0,1 0,7 100,0 31,5 0,2 9,15 3,05 0,2 12,4 » 0.33 Jł Tl
59,3 0,5 30,6 8,8 0,1 0,7 100,0 31,7 0,25 8,75 3,5 0,2 12,45 2,55 0,40 rt - Jł
59,7 0,5- 28,7 10,8 0,1 0,7.. 100,0 31,9 0,25 8,2 4,1 0,2 12,5 s 0,50 łł 1?
60,2 0,5 26,0 12,4 0,1 0,8 100,0 32,1 0,25 7,43 4,95 0,2 12,58 Jł 0,67 0,03 Jł
61,0 0,6 21,9 15,6 0.1 0,8 100,0 32,5 0,3 6,25 6,25 0,2 12,7 2,56 1,00 n »
62,0 0,4 35,6 1,3 0,1 0,6 100,0 33,1 0,2 10,15 0,5 0,19 10,84 3,00 3,05 0,05 0,02 0,02
62,12 0,36 34,99 1,79 0,12 0,62 100,00 33,13 0,17 10,00 0,715 0,16 10,875 0,07 n
62,19 0,36 34,64 2,07 0,12 0,62 100,00 33,17 0,17 9,90 0,825 0,16 10,885 0,09 l n
62,29 0,37 34,15 2.44 0,12 0,63 100,00 33,22 0,17 9,76 0,976 0,17 10,906 0,10 n
62,35 0,37 33,84 2,69 0,12 0,63 100,00 33,25 0,17 9,67 1,074 0,17 10,914 0,11 V
62,42 0,38 33,46 2,99 0,12 0,63 100,00 33,29 0,17 9,56 1,195 0,17 10,925 0,125 n
62,52 0.38 32,97 3,37 0,12 0,64 100,00 33,34 0,18 9,42 1,347 0,17 10,937 0,14 1J
62,64 0,39 32,35 3,85 0,12 0,65 100,00 33,41 0,18 9,24 1,54 0.17 10.95 0,17 rt
62j72 0.40 31,97 4,15 0,11 0,65 100,00 33,45 0,19 9,13 1,66 0,17 10.96 0,18 »
62,81 0,40 31,52 4,51 0,11 0,65 100,00 33,50 0,19 9,01 1,802 0.17 10,982 0,20 n
62,91 0,41 30,99 4,92 0,11 0,66 100,00 33,55 0,19 8,854 1,967 0,17 10,991 0,22 Tł
63,03 0,42 30,35 5,42 0,11 0,67 100,00 33,62 0,20 8,67 2,166 0,17 11.006 0,25 Tl
63,19 0,43 29,56 6,04 0,105 0,675 100,00 33,70 0,20 8,44 2,41 0,17 n ’02 3,06 0,29 łł
63,63 0,46 27,30 7,81 0,10 0,70 100,00 33,94 0,21 7,80 3,12 0,18 11.10 0,40 9
64,0 0,5 25,6 9,1 0,1 0,7 100,0 34,1 0.2 7,3 3,65 0.2 11.15 0,50 0,08 łł
64,45 0,52 23,17 11,04 0.08 0,74 100,00 34,37 0,24 6,62 4,41 0,18 11,21 3,07 0,67
65,1 0,6 19,5 13,9 0,1 0.8 100,0 34,8 0,3 5,55 5,55 0,2 11,3 3,08 1,00 0,04 0.03
65,38 0,61 16,17 16,52 0,06 0.81 100,00 35,11 0,28 4,62 6,60 0,19 11,41 łł 1,43 * 0,02

Verhaltnifs des Sauerstoffs 
in
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und 3,0-Silicate von CaO und MgO in wechselnden Verhaitnissen.

Aequivalente von 
Kalk u. Magnesia 
in Procenten von 
d. Summę beider

Yon der er- 
hallenen 
Schlacke
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B e s c h a f f e n  h e i t  der S c l i l a c k e

beim Ausfliefsen 
aus 

dem Tiegel

nach der AbkUhlung in der 
CalorimeterhUlse

nach der AbkUhlung im 
Tiegel

a ,
S u  •tn O J2
£ 3 £o O -Pto hV) O 
1 13 1 
■£ .S

R

too
e-* u

s t
ja na

K

Aquiva!

MgO

entproc.

CaO

Krystallinisch 
= K.

Glas = G. 
Email = E.*

Farbę

Krystallinisch 
' = K. 

Glas = G. 
Email = E.*

Farbę

5,0 95,0 96,75 63,8 431 Kurz K. Grau K. Grau £ o
9,1 90,9 72,56 65,8 430 Tl K. +  g. K. w

14,3 85,7 67,54 72,9 428,7 Jł K. +  g. r K. « O i*5 
rC-

10,7 83,3 57,79 57,2 428 Tl K. +  g. K. n o P  o
20,0 80,0 77,73 91,8 426 }1 K. +  g. K. łł
22,2 77,8 106,71 60,7 423 łł K. +  g. łł K. g ”  «
23.0 75,0 75,22 93,9 419 Jl K. + g. K. +  g. łł > s uE»3
28,6 71,4 71,55 53,5 413 K .+ g . łł K. +  g. r3

’p m S30,8 69,2 78,86 77,0 411 Jł K. +  g.
”

K. +  g. n S  Ul ~

33,3 66,7 110,24 119,9 414 K. +  g. K. n rt ’p
40,0 60,0 71,13 86,8 424 Jl K. +  g. K. ji rS
50,0 50,0 96,19 94,3 441 n K. łł K. n rJ?

\ o  o
63,8 36,2 58,71 44,3 489 K. t K. Tł
5,1 94,9 65,14 110,3 472 Kurz K. Grau K. Grau S o

14,3 85,7 49,92 87,4 450 łl K.g. łl K.g. V
19,6 80,4 112,44 128,8 437 Tł K. +  g. łl K.g. łl

<D <4

22,2 77,8 76,93 66,1 426 Jl K. +  g. łł K.g. łł a> P  •2 o
25,0 75,0 83,02 65,0 412 Elwas fadig K. + g. * K. +  g. łł o  —r
28,1 71,9 80,32 73,9 389 Fadig K. +  G. łł K. +  g. ił =2 .52 O. o ^
31,6 68,4 82,37 45,0 377 * K. +  G. K. +  g. łł ►
33,3 66,7 128,26 128,6 391 a K. +  G. łł K. +  G. Jł •g a> ^
35,7 64,3 93,19 107,3 .416 5) K. +  G. łł K. +  G. łl w pł
39,4 60,6 134,08 133,7 430 B K. + G. Jł K. + G. Tl

a  pW
50,0 50,0 97,34 100,7 456 Tl K. + g. łł K. +  g. Tł HH :I7S 

c/3 -f274,6 25,4 129,17 108,9 498 Kurz K. + g. K. Ił ó
84,7 15,3 112,06 96,2 540 Tl K. + g. * K. „
5,0 95,0 36,04 98,5 446 Kurz K. Grau K. Grau B o9,1 90,9 51.81 86,4 412 Neig. z. Faden K .+ g . łł K. +  g- * T s §

11,1 88,9 58,35 76,9 401 Wenig Faden K. +  G. łł K. +  g. fi
O!

12,5 87,5 60,92 83,8 391 J1 K. +  G. Jł K. + g. Jł O P  -p «
14,3 85,7 68,23 85,2 381 Faden G. + K. K. +  G. łl

-C r-
^  O - :

16,7 83,3 76,36 77,5 369 G. + K. łł K. + G. łł
Y\ m O  
<v >

20,0 80,0 100 100 363 Jł G. +  k. Jł G. + K. łl
>  g o

22.2 77,8 71,72 73,7 362 V G. + k. Jł G. + K. Tl
25,0 75,0 99,00 61,8 363 P G. +  k. łł G .+  K. łl ~ P

28,6 71,4 72.19 70,0 365 ł1 G. +  k. U G. +  K. Jl
P

33,3 66,7 119,28 103,8 372 łł G. łł G. 51 m  -P
40,0 60,0 68,19 85,0 382 1* G.e. +  k. K. +  G.e. łł

i u* 
O  o

50,0 50,0 100,64 150,3 402 11 K. +  G.E. ■ Blaugrau E.G. +  K. Blaugrau
4,7 95,3 86,02 86,8 396 Faden K. +  E. +  G. Blaugrau K. +  E. Blaugrau
6,7 93,3 95,66 53,9 387 łł E. +  G. +  K. łł E. +  K. łł bi o
7,7 92,3 75,72 77,1 386 * E. +  G. łł E. +  k. łl £  «

9,1 90,9 76,32 80,6 385 » E. +  g. n E. +  k. Tł m rr-»
10,0 90,0 100 100 385 n E. +  g. n E. +  k. „ C wa> c
11,1 8S,9 51,01 46,0 386 ił E. +  g. i* E. +  E.k. łl P  P  o
12,5 87,5 88,88 61,7 387 » E. +  g. łi E. +  k. łl 1 °14.3 ' 85,7 89,17 70,4 388 » E. łł E. +  k. 3
15.4 84,6 74,27 74,8 389 E. +  k. n E. +  k. łl 2 CS
16,7 83,3 77,30 84.7 390 b E. +  k. „ E. + E.k. r O o > jt
18.2 81,8 80,37 83,9 391 łt E. +  g. E. +  E.k. o"ti u?
20.0 80,0 86,84 71,5 392 E. E. +  k. łi s 'S
22,2 77,8 78,80 86,6 394 łł E. n E. +  E.k. łi

N
28,6 71,4 82,11 76,9 398 E. T) E. +  E.k. +  k. łi O  ̂; r/i
33,3 66,7 94,05 84,2 402 Elwas Faden E. +  E.k. Jl K.E. +  E. ji w B
40,0 60,0 74,13 89,6 407 łi E. +  g. Jł K. +  E. V Ó Tg
50,0 50,0 109,33 141,0 417 Neig. z. Faden E. E. Tł c c

58,8 41,2 36,67 128,6 429 » E. łl E. + K. Jl

• Ein g ro fse r B uchslabe , d an n  a b e ra u c l i  ein  vo rlie rg eh en d e r oder eiu  re c h ts s le h e n d e r  b ed e iitc t e inen  g ro fseren  G rad d e r  d am it 
bezeichnetcn  S tjruc tu r ala ein  k le in er, eiu  d a ra u f  fo lgender oder d a ru n te r  s te h e n d e r ; n eb en e in an d e r g e s te llte  B uchstaben  b edeu ten  
Z w ischenstadien  ; d u reh  +  verbund . B uch stab en  bed eu ten , dal's d ie  S ch lacken  d ie  d am it b eze ich n e ten  S tru c tu re n  n eb e n e in an d c r besitzen
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Warmebcdarfs zwischen dem magnesiafreicn Kalk- 
bisilicate, und dem, in welchem soviel Magnesia 
entlialten, dafs das Acquivalcnlverhiiltnifszwischen 
diesem und dem Kalkę 0,44 erreicht, ungefahr 
100 W.-E. ausmacht oder 20 und einige Pro- 
cente von der grofseren Warmezahl.

Auch beim 2,5-Silicate iibt der Magnesiage- 
halt selir grofsen Einfltifs aus, aber wenn das 
Wiirmcbcdarfsminimum fiir dieses Silicat auch 
bei einem kleineren Verhaltnisse zwischen Mag
nesia und Kalk ais dem ebenbehandelten erreicht 
wird — bei dem SauerstofT und Aequivalenlvcr- 
hiiltnisse (MgO: CaO) —  0,29 oder bei 7 CaO 
-)- 2 MgO —  so verursacht die theilweise Aus- 
wechselung des Kalkes gegen Magnesia im 2,5- 
Silicate docli keine so grofse Wiirmeersparung 
wie beim 2 -Silicate, sie beschrankt sich yiel
mehr beim ersteren auf 80 bis 90 W.-E. Ein 
wesentlicher Unterschied zwischem dem Einllusse 
der Magnesia auf diese Silicate besteht ubrigens 
dariri, dafs Veranderungen der Minima durch 
Wechseln des MgOgebaltes bei weitem weniger 
schnell eintreten beim 2,5- ais beim 2,0-Silicate. 
Bei letzterem darf, w ill man anders auf den vollen 
Nutzen des MgOgehaltes rechnen konnen, das 

Werhaltnifs zwischen Magnesia und Kalk nicht 
starker wechseln, ais dafs es nacli Aequivalenten 
bereehnet zwischen 0,39 und 0,49 liegt oder 
nach Gewichten zwischen 0,28 und 0,35, wogegen 
dasselbe Yerhaltnifs beim 2,5-Silicate ohne grofsere 
Verschiedenheit des Warmebedarfs nach Aequiva- 
lenten zwischen 0,18 und 0,57, nach Gewichl 
zwischen 13 und 41 schwanken kann.

Beim 3-Silicate sieht man allerdings, dafs 
ein ganz geringerMgOgehalt auch den Warmebedarf 
verkleinert; aber schon das Kalktrisilicat ohne 
Magnesia ist nicht ais weiter schwerschmelzig anzu- 
schen und der wohlthatige Einflufs der Magnesia 
auf dic Schmelzbarkeit eines gleichen Silicates 
hort besonders bald auf, weil die Auswechselung 
des Kalkes gegen Magnesia beim Trisilicate nicht 
weiter zur Yerkleinerung des Warmebedarfs wirkt 
ais bis zu einem Verhaltnisse zwischen Magnesia 
und Kalk nach Aeqnivalenten =  0,1, nach Ge- 
wicht nur 0,07.

Auf der andern Seite verursacht eine fernere 
Steigerung des MgOgehaltes nichts weiter ais 
eine ganzfiihlbare Yergrofserung des Warmebedarfs 
und man kann sagen, dafs der MgOgehalt im 
Trisilicate von Kalk und Magnesia ziemlich gleich- 
giiltig ist, sofern er nicht grofser, ais dafs das 
Verhiiltnifs zwischen Magnesia und Kalk nach 
Aequivalenten nicht zu sehr 0,4 oder nach Ge- 
wicht 0,3 iibersteigt.

Zu bemerkenist hier, dafsNr. 2 aufBl.X IXeinen 
yiel richtigercn Begriff von der Schnelligkeit giebt, 
wotnit Yeranderungen des Magnesiagehaltes auf 
dic erforderliche Schmelzwarme fiir die verscliie- 
denen Silicate einwirken, ais der Fali bei Nr. 1 ist, 
denn die ersteren, die nach dem Aequivalentver-

hiiltnisse von MgO : CaO in Procenten von dereń 
Summę entworfen sind, sind sozusagen unpar- 
teiisch, indem sie dieselben nach keiner Seite 
verkiirzen oder ausdehnen, wogegen die von 
Nr. 1, entworfen nach den Aequivalentverhaltnissen 
zwischen Magnesia und Kalk, naturlich die Dar- 
stellungen nach links von den Minimis verkurzen 
und immer mehr nach der rechten Seite von 
ihnen ausdehnen. Waren die Darslellungen unter 
Nr. 1 anstatt dessen nacli den Aequivalentvcrhalt- 
nissen zwischen Kalk und Magnesia aufgeslelll, 
so wurden dic jetzt gegen rechts ausgezogenen 
Theile mit grofseren MgOgelialten ais beim Mini- 
mal-Warmebedarfe auf die linkę Seite gedachter 
Minima gekommen sein und sie verkurzt haben 
oder, mit anderen Worten, sie wurden weit steiler 
geworden sein, und umgekehrt dic Theile, welche 
kleincre Magnesiagehalte ais die Minima-Werthe 
haben. Die graphischen Darslellungen Nr. 1 ent- 
sprcchen deshalb ilirem Platze nur dadurch, dafs 
es minder beschwerlich ist, das Yerhąjtnifs zwi
schen den Aequivalenten von Magnesia und Kalk 
zu ermitteln, ais bei Nr. 2 den Werth eines jeden 
davon in Procenten von ihrer Summę. Zur Be- 
stimmung des Schmelzwarmebedarfs einer Schlacke 
sind, mit anderen Worten, die graphischen Dar- 
stellungen Nr. 1 leichter anzuwenden und deshalb 
praktischer ais die Nr. 2, welche dagegen den 
Vortlieil bieten, die in theoretischer Hinsicht
passendsten zu sein und das wahrste Bild der
Veriinderungen des Warmebedarfs zu geben.

Aus dem iiber die Kalk- und Magnesia-
silicate Mitgetheilten ergiebt sich, dafs der Mag- 
nesiagehalt auf den Schmelzwiirmebedarf des 1,5- 
und des 3-Silicates eine geringe Wirkung aus- 
iiDt, so lange er nicht grofser ist, ais dafs das 
Verhaltnifs zwischen Magnesia und Kalk nacli 
Aequivalenten 0,6 bis 0,7 oder nach Gewichl 0,4 
bis 0,5 nicht iibersteigt, und wahrscheinlich findel 
dies sogar in noch hoherem Grade bei Silicatcn 
statt, die auf der einen Seite sauerer ais 3- und 
auf der andern basischer ais 1,5-Silicate sind,
obwohl diesbeziigliche Untersucliungsreihen nicht 
ausgefiihrt wurden, weil iihnliche Schlacken, die 
viel schwerer zu behandeln sind ais die unter- 
suchten, im Hochofen kaum zur Anwendung 
kommen konnen und somit nur ein verhiiltnifs- 
miifsig geringes praktisches Interesse haben,

Auf die Schmelzbarkeit der dazwischen licgen- 
den 2- und 2,5-Silicate hat dagegen der Magnesia- 
gehalt einen hoclist bedeutenden Einflufs, und 
obschon eine Reihe einschlagiger Yersuche nicht 
mit Silicaten zwischen 1,5- und 2-Silicaten einer- 
seitsund 2,5- und 3-Silicaten andererseits ausgefiihrt 
wurde, so diirfte man doch aus dem beziiglich 
der verschiedenen Silicii ungsstufen gewisser Kalk- 
urid Magnesiamischungen, iiber die im nachsten 
Abschniltc gesprochen werden soli, Ermittclten 
schliefsen, dafs hier allmahlich vor sieli 
gehende Uebergangsverhaltnisse vorliegen, die ais
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Mittelwerthe zwischen den bis jetzt untersuchten 
Silicaten gclten konnen.

W e e h s e l n d e  S i l i c a t e  von unveran- 
derten Kalk- und Magn  es iam isc l i  ungen.  
In der Tabelle II (S . 288 u. 289) und in Nr. 3 der 
graphischen Darstellungen auf B I. X IX  sind die Re- 
sultate der Untersuchungen verzeichnet, welche die 
Einwirkung wechselnder Silicirungsstufen oder des 
Sauei'sto(Tverhaltnisses zwischen Kieselsiiure und der 
Summę der Basen zu ermitteln bezweckten, wah
rend das Verhaltnifs zwischen Magnesia und Kalk 
innerhalb jeder Reihe beibehalten wird. Das nahezu 
reine Kalksilicat zeigt den unerwarteten Umstand, 
dafs keineswegs das Bisilicat das leichtschmelzigste 
ist, sondern dafs Sesquisilicat erheblich leichter 
schmilzt, und dafs auch der Warmebedarf beim 
Bisilicate im selben Verh;iltnisse verringert wird, 
in dem dasselbe sauerer wird, bis man zum 2,87- 
Silicate gelangt. Bei weiterer Zunalime des 
Grades der Siiure nimmt die Schmelzbarkeit 
wieder ab. Das Minimum des saueren Zustandes 
liegt iibrigens um mehr ais 40 W .-E. unter dcm 
Sclimelzwarmebedarf des 1,5-Silicates. Man hat 
dabei im Auge zu behalten, dafs die grofse 
Zahigkeit der 'saueren Schlacken in der Praxis 
notliig macht, dafs sie, um vom Ofen abgelassen 
werden zu konnen, weit dariiber hinaus erhitzt 
werden, ais gerade nur fiir die Schmelzung allein 
und ais fiir dunnfliissige Sesąuisilicate erforderlich 
ist. Beim Hochofenbetriebe begniigt sich vielleicht 
kein Silicat mit weniger Warme ais das 1,5- 
Silicat, wogegen das Bisilicat entschieden mehr 
Warme beansprucht ais dieses.

In bezug auf das so gut wie reine Kalksili
cat diirfte man wohl des weiteren aus den fiir 
die verwandten Reihen ermittelten Curven in 
Gruppe 3 schliefsen konnen, dafs ganz besonders 
dic fiir das 1,77-, wahrscheinlich aber auch fur 
das 2- und 2,5-Silicat angegebenen Wiirmezahlen 
zu niedrig sind, weil uberall nur eine zu kleine 
Schlackenpartie aus dem Tiegel bei den Versuchen 
in den Calorimeter einflofs. Versuche mil diesen 
schwerschmelzigen Schlacken verungliicken in- 
dessen so leicht und greifen aufserdem den Ofen 
so stark an, dafs ich fiir gut fand, von ihrer 
Wiederholung abzustehen und mich mit den erst- 
mals erlangten Resultaten zu begniigen, obschon 
es wahrscheinlich ist, dafs dieselben in diesen 2 
his 3 Fallen zu niedrig sind.

In den zu dieser Gruppe gehorigen Reihen, 
in denen sich die magnesiaarmsten Mischungen 
linden, ist das Aequivalenlverhaltnifs (MgO : CaO)
— 0,33, mit anderen Worten, die Basen bestehen 
aus 3 GaO -J- MgO, und unter den Silicirungsstufen 
dieser Serie, noch mehr aber unter den folgen
den mit dem Aequivalenlverhaltnisse 2  CaO -j- 
MgO oder (MgO : CaO) =  0,5, sind wahrschein
lich die Bisilicate leichtschmelziger ais die Ses- 
fiuisilicate, aber z w i s ch e n diesen Silicaten sind 
die Schlacken schwerschmelziger ais b e i den

selben, da der Sclimelzwarmebedarf nach beiden 
Seiten gegen den Maximalwerth beim 1,75- bis 
1,8-Silicat in beiden Reihen wachst. Die niedrig- 
sten Wiirmezahlen liegen bei erstgenannlem der
selben, beim 2,5-, bei den anderen beim 2,4-Si- 
licate. W ird das Sauerstoffverhaltnifs iiber diese 
Grenzen hinaus vergrofsert, so steigt damit der 
Warmebedarf in beiden Reihen ungefahr ebenso 
schnell, ais bis dahin die Minima fielen. Ganz 
dasselbe ist auch der Fali , wenn man auf 
der enlgegengesetzten, der basischen Seite die 
beiden Warmeminima beim 1,5-Silicate iiber- 
schreilet. Zwischen dcm 1,7- und dem 2,5-Si- 
licate haben iibrigens die Silicate dieser Reihe 
50 bis 90 W ,-E. weniger notliig ais dasselbe 
Silicat von so gut wie reinem Kalk.

Die magnesiareichste sammtlicher vier Reihen
— die mit gleich vielen Aequivalenten Magnesia 
wie Kalk oder mit dem Aequivalentverhaltnisse 1
—  nśihert sich wieder mehr der Reihe mit so 
gul wie reinen Kalksilicaten, theils, weil sie durch
aus schwerschmelziger ist ais die beiden zulelzt 
behandelten, theils, weil ihr Bisilicat eine grofsere 
Warmetnenge verbraucht ais das Sesquisilicat, 
und theils, weil das Minimum fiir den sauren 
Gehall so weit entfernl liegt, wie bis ungefahr 
das 2,7 - Silicat. Nach Ueberschreitung dieses 
gegen die sauere Seite hin, wie nach Ueber
schreitung des 1,5-Silicates nach der basischen 
Seite wachst dagegen der Warmebedarf ungefahr 
ebenso schnell, wie er vorher abnahm. Zwischen 
Sesqui- und Bisilicat liegt, gleichwie bei den ande
ren Reihen dieser Gruppe, ein Maximalbedarf, 
ungefahr beim 1,8-Silicate.

Es ware wunschenswerth gewesen, dafs die 
Zeit dic Ausfuhrung einiger Versuchsreihen. mehr 
von dieser Gruppe gestattel hatte, aber schon dic 
vorlicgenden zeigen, dafs cs fiir den Wiirmeauf- 
gang schadlich ist, mit einem 1,8-Silicate von 
nur Kalk und Magnesia zu blasen; man mufs 
bei Schlacken, die fast nur dic letztgenannlcn 
Basen enthalten, entweder bis zum Sesqui- 
silicate herabgehen, wo man, wie bereits ge- 
zeigt, innerhalb gewisser Grenzen ziemlich un- 
abhiingig voin Verhiiltnisse zwischen Magnesia und 
Kalk ist, oder man mufs, w'enn der Magnesia- 
gehall gering ist, die Besehiękung ungefahr ais 
2,5-Silicat einrichten. Aber bei solchem Mag- 
nesiagehalle, dafs das Verhaltnifs der Aequivalente 
zwischen Magnesia und Kalk zwischen 0,4 und
0,5 liegt, ist schon das Bisilicat, falls nicht eul- 
weder ein grofser oder ein sehr kleiner Kiesel- 
gchalt im Roheisen beabsichtigt w ird, das vor- 
theilhafteslc weil das 2,5-Silicat seiner Zahigkeit 
halber grofseie Ueberhitzung erfordert.

W ic w’eiterliin gezeigt werden soli, gilt dies je
doch nur, wenn die Schlacken fast ausschliefslich nur 
aus Kieselsiiure, Kalk und Magnesia bestehen. 
T rilt in irgend erheblichcr Menge Thonerde hin
zu, so andert sich das Yerhalten sehr wesent-
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II. Tabelle Uber den SchmelzwSrmebedarf wechselnder Silicate

B e r e c l i n e t e  Z u s a m m e n s e t z u n g  
S cli 1 a c k e n.

d er S a u e r s t o f f g e h a l t  i n

SiOs

%

Al.> On

%

NasO

%

CaO

%

MgO

%

Mn O

%

FeO

%

Summa SiOs AlsOa CaO MgO
MnO

und
FeO

Summa 
der 

einalomi- 
gen Basen

44,94 0,45 _ 51,8 1,95 0,19 0,67 100,00 23,97 0,21 14,80 0,78 0,19 15,77
48,8 0,4 — 48,1 1,8 0,2 0,7 100,0 26,0 0,2 13,75 0,7 0,2 14,65
52,1 0,4 — 45,0 1,7 0,2 0,6 100,0 27,8 0,2 12,9 0,7 0,1 13,7
55,0 0,4 — 42,2 1,6 0,2 0,6 100,0 29,3 0,2 12.1 0,6 0,13 12,83
57,7 0,4 — 39,7 1.5 0,1 0,6 100,0 30,8 0,2 11,3 0,6 0,2 12,1
58,8 0,4 — 38,6 ' 1,5 0,1 0,6 100,0 31,35 0,2 11,0 0,6 0,15 11,75
60,0 0,4 — 37,5 1,4 0,1 0,6 100,0 32,0 0,2 10,7 0,6 0,14 11,44
61,0 0,4 — 36,5 1,4 0,1 0,6 100,0 32,5 0,2 10,4 0,6 0,1 11,1
62,0 0,4 85,6 1,3 0,1 0,6 100,0 33,1 0,2 10,15 0,5 0,19 10,84
63,9 0,3 — 33,8 1,3 0,1 0,6 100,0 34,0 0,15 9,7 0,5 0,1 10,3
65,6 0,3 — 32,2 1,2 0,1 0,6 100,0 35,0 0,15 9,2 0,5 0,15 9,85
67,1 0,3 — 30,7 1,2 0,1 0,6 100,0 35,8 0,15 8,8 0,5 0,1 9,4
68,5 0,3 — 29,4 1,1 0,1 0,6 100,0 36,5 0,15 8,4 0,4 0,18 8,98

41,90 0,44 0,01 45,93 10,95 0,16 0,61 100,00 22,35 0,21 13,12 4,38 0,17 17,67
46,41 0,60 — 42,04 10,02 . 0,15 0,78 100,00 24,75 0,28 12,01 4,00 0,21 16,22
50,22 0,39 0,01 39,29 9,36 0,14 0,59 100,00 26,78 0,18 11,23 3,74 0,16 15,13
53,59 0,53 _ 36,35 8,66 0,13 0,74 100,00 28,58 0,25 10,39 3,46 0,19 14,04
56,53 0,36 0,01 34,25 8,16 0,12 0,57 100,00 30,15 0,17 9,79 3,26 0,16 13,21
59,1 0,5 —' 32,0 7,6 0,1 0,7 100,0 31,5 0,2 9,15 3,05 0,2 12,4

37,2 0,8 _ 44,9 16,1 0,1 0,9 100,0 19,8 0,35 12,8 6,4 0,25 19,45
42,6 ' 0,7 — 41,0 14,7 0,1 0,9 100,0 22,7 0.33 11,7 5,85 0.25 17,8
47,1 0,7 — 37,8 13,5 0,1 0,8 100,0 25,1 0,33 10,8 5,4 0,2 16,4
49.1 0,6 —■ 36,4 13,0 0,1 0,8 100,0 26,2 0,3 10,4 5,2 0,2 15,8
50,9 0,6 — 35,0 12.6 0,1 0,8 100.0 27,1 0,3 10,0. 5,0 0.2 15,2
51,5 0,6 — ■■ 34,6 12,4 0,1 0,8 100,0 27,4 0,3 9,9 4,95 0,15 15,0
52.6 0,6 — 33,8 12,1 0,1 0,8 100,0 28,1 0,3 9,6 4,8 0,3 14,7
54,2 0,6 — 32,6 11,7 0,1 0,8 100,0 28,9 0,25 9,3 4,65 0,25 14,2
55,7 0,6 — 31,5 11,3 0,1 0,8 100,0 29,7 0,25 9.0 4,5 0,2 13,7
57.1 0,6 — 30,5 10,9 0,1 0,8 100,0 30,5 0,25 8,7 4,35 0,25 13,3
58,5 0.5 — 29,6 10,6 0,1 0.7 100.0 31,2 0,25 8,t> 4,25 0,17 12,92
59,7 0,5 — 28,7 10,3 0,1 0,7 100,0 31,9 0,25 8,2 4,1 0,2 12,5
62,0 0,5 — 27,0 9,7 0,1 0,7 100,0 33.1 0,23 7,7 3,85 0,25 11,8
64,0 0,5 ■? 25,6 9,1 0.1 0,7 100.0 34.1 0.2 7,3 3,65 0,2 11,15
64,9 0,5 -- 24,9 8,9 0,1 0,7 100,0 34,6 0,2 7,1 3,55 0,22 10,87

38,5 0,4 '- 35,3 25,2 0,1 0,5 100,0 20,5 0,2 10,1 10.1 0,1 20,3
43,9 0,4 — 32,1 23,0 0,1 0,5 100,0 23,4 ' 0,2 9,2 9,2 0.1 18,5
48,4 0,8 -- 29,0 20,8 0,1 0,9 100,0 25,8 0,4 8,3 8,3 0,2 16,8
52,2 0,7 — 26,9 19,2 0,1 0.9 100,0 27,8 0,3 7,7 7,7 0.2 15,6
55,5 0,7 -- 25,0 17.9 0,1 0,8 100,0 29,6 0,3 7,15 7,15 0,2 14,5
58,4 0,7 - 23,3 16,7 0,1 0,8 100,0 31,1 ■ 0,3 6,6 6,6 0,3 13,5
61.0 0,6 -- -- 21,9 15,6 0,1 0,8 100,0 '32,5 0,3 6,25 6,25 0,2 12,7
63,2 0.6 -- 20,6 14.7 0,1 0,8 100,0 33,7 0,3 5,9 5.9 0,15 11,95
65,1 0,6 - 19,5 13,9 0,1 0,8 100,0 34,8 0,3 5,Ot> 5,55 0,2 11,3
66,9 0,55 “ 18,45 13.2 0,1 0,8 100,0 35,7 0,25 5,25 5,25 0,2 10.7
68,5 0,5 17,6 12,5 0,1 0,8 100,0 36,5 0,25 5,0 5;0 0,2 10,2
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von CaO, 3CaO +  MgO, 2CaO +  MgO und CaO -f MgO.

V erha ltn i l 's  zwischen 
dem Saucrs to ffe  in

Von d. er- 
haltenen 
Schlacke 
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dem Tiegel =  K. 
Glas =  G. 

Email =  E.

Farbę =  K. 
Glas =  G. 
Email = E.

Farbę . ■

1,50 1,52 0,05 0,01 0,01 96,75 63,8 431 Kurz K. Grau K. Grau
1,75 1,77 71 n łł 51,18 124,5 472 Jł K. r K..
2,00 2,03 n JI 65,14 110,3 472 K. Jł K. »
2,25 2,28 « jt 0,02 41,99 147,5 467 Jł K. fi K. łt
2,50 2,55 n 0,02 jj 36,04 98,5 446 JJ K. +  g. JI K. n '£5
2,63 2,67 Tl 0,01 58,62 98,9 419 Fadenneigung K. +  g. K. ji

a

2,75 2,80 0,06 ji Jt 63,90 78,5 403 Etw. niehr Fadun K. +  G. r K. +  g. ji
'~n

2,87 2,93 n ji r 100 100 388 Faden G. + K. K. + G. ji
3,00 3,05 0,05 0,02 ji 86,02 86,8 396 Jł K. + E. +  G. Blaugrau K. +  E. Blaugrau W
3,25 3,30 Jł 0,01 r 101,55 96,5 407 łt E .+  K. K. +  E.
3,50 3,55 0,02 84,33 73,9 414 Fadenneigung E. +  E.K. E.K. +  E.
3,75 3,81 0,06 0,01 ji 52,53 85,2 419 Kurz E. + E.k. ji Ke.
4,00. 4,06 0,05 0,02 jł 66,04 81,0 424 Jł E. -f E.K. jt Ke. Jł

1,25 1,26 0,33 0,01 0,01 41,83 71,8 449 Kurz K. +  g. Grau K. Grau
1.50 1,53 łł 0,02 0,02 75,22 93,9 419 )> K. +  g. J! K- + g. O

to
1,75 1,77 n 0,01 0,01 74,82 61,8 435 Jt K. +  g. Jł K. + g. Jł ■%

1 Ćj

2,00 2,03 jj 0,02 0,02 83,02 65,0 412 Etwas Faden K. +  g. K- +  g. n O
ci2,25 2,28 Jł Jł 0,01 83,52 40,8 387 Faden G. + k. G. +  K.

2,50 2,54 ił » 0,02 99,00 61,8 363 J! G. +  k. » G. +  K. jł
O
co

1,00 1,02 0,50 0,02 0,02 76,59 105,8 483 Kurz K. Grau K. Grau
1,25 1,27 Jt Jł 144,74 82,1 450 Jt K. 7t K.
1,50 1,53 jt Jł 110,24 119,9 414 J» K. +  g- K. Jł
1,63 1,66 jt Jł Jł 92,87 130,4 420 Jł K. +  g. J1 K. +  g. Jł :
1,75 1,78 J! „ 94,60 96,1 423 Neig. z. Faden K. +  g- Jł K. -)- g. Jt

do
1,79 1,83 jt Jł Jł 101,67 118,0 423 Etw. m e h r  Faden K. +  g. Jł K. +  g. Jt X
1,87 1,91 łt 0,03 łł 114,75 126,5 410 Faden K. + g. K. +  g- O
2,00 2,04 Jł Jł 128,26 128,6 891 łł K. +  G. K. +  G. łt tc
2,13 2,17 >t 0,02 74,02 151,5 380 łt K. + G. Jł K. +  G. Jł 4-
2,25 2,29 jł 0,03 Jł 100 100 372 jn G. +  k. » G. +  k. Jł o
2,37 2,41 r» 0,02 Jł 103,72 132,9 369 Jł G. +  k. G. +  k. Jt «

o
2,50 2,55 ji r łł 119,28 103.8 372 Jt G. n G. łt oa.

2,75 2,80 n 0,03 łł 117,78 121,1 388 TI E. +  Ek. Blaugrau E. + KE. Blaugrau
3,00 3,06 Jł n 94,05 84,2 402 Neig. z. Faden E. -f Ek. Jł K.E + E. Jt
3,18 3,13 n Jł * 99,40 102,6 409 Kurz K.E. + E. n K.E. Jt

1,00 1,01 1,00 0,01 001 66,93 74,8 513 Kurz K. Grau K. Grau
1.25 1,26 Jt Ił 85,57 70,4 474 Tl K. K. n
1,50 1,54 jt 0,02 0,02 96,19 94,3 441 71 K. Jł K. jt TsZJ
1,75 1,78 n 0,03 łt 44,67 160,0 467 K. Jł K. jł ć/52,00 2,04 Tl T. J» 97,34 100,7 456 Faden K.-+ g. ji K. +  g. jt
2,25 2,30 n 0,05 Jt 59,76 138,3 422 Jt K. + g. „ K. +  g. ji o

to

2,50 2,56 n 0,03 n 100,64 150,3 402 Jt K. +  G.E. Blaugrau E.G.K. Blaugrau 4*2,75 2,82 Jł n 0,03 132,73 137,4 394 Jt E. +  k. Ji E. K. r
3,00 3,08 0,04 Jł 109,33 141,0 417 Wenig Faden E. * E. jt o

ć
3,25 3,34 ił 0,02 86,45 123,9 436 Neig. z. Faden E. K.E. n
3,50 3,58 j» "  Jł • 67,48 91,5 456 Kur/ E.K.

”
K.e. ji
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lich, wie dic in folgendcm mitgetheilten Unter
suchungen wirklicher Hochofenschlacken an den 
Taglegen. in der Praxis geschiehl es seiten, dafs 
beim Moliera von Hochofenbeschiekungen ein- 
seitig und ausschliefslich der geringste Warme
bedarf angestrebt wird, weil die Silicirungsstufen 
oder das Verhaltnifs zwischen dem Sauerstoffe, 
der Kieselsiiure und dem der Basen beim Hoch
ofen procefs auch mancherlei andere Wirkungen 
haben, auf welche in jedem einzelnen Falle 
Rticksicht genoinmen werden mufs.

K alk- w id  Thonerdesilicałe.
Die Resultate der mit Kalk- und Thonerde- 

silicaten ausgefuhrten Untersuchungen enthalten 
die Tabellen 3 und 4 (S. 292 bis 295) und BI. XX . 
Yon den graphisehen Darsteltungen gili ganz das
selbe, was yorher beiden Kalk- und Magnesiasilicaten 
erortert wurde, dafs Nr. 2 derselben das beste Bild 
davon giebt, wie schnell die verschiedenen Verhalt- 
nisse zwischen Kalk undThonerde innerhalb dersel
ben Silicirungen nach jeder Richtung hin vom War- 
meminimutn aus den Bedarf an Schmelzwarme ver- 
andern, wahrend Nr. 1 denVortheil leichterer Benu- 
tzung fiir die Bestiinmung des Schmclzwarmebedarfs 
derverschiedenen Kalk-u. Thonerdesilicategewahrt.

Es mufs bemerkt werden, dafs hier der ganze 
Thonerdegehalt der Versuchssilicate ais Base an- 
gesehen wird, obschon dies nicht allzeit richtig 
ist, weil wenigstens in einem Silicate. welches auf 
diese Weise ais mehr basisches denn ais Singulo- 
silicat berechnet wurde, ein Theil des Thonerdege- 
haltes zuweilen ais Siiure auftreten kann. Es ist in
dessen in allen hierzu gehorenden Schlackentabellen 
gleichnach den eigentlichen Columnenfur die Silici- 
ruhgsstufen, welche auf die eben erwahnte Weise 
mit Thonerde ais Base berechnet und von denen 
alle Angaben iiber die Silicirungsstufen zu den 
graphisehen Darstellungen genommen wurden, auf 
eine andere Columne aufgenommen, in der die 
Silicirungsstufe ohne alle Riicksicht auf die Thon
erde oder mit derselben ais neutral bestimmt wurde.

S i l i c a t e  mit  w e c h s e l ń d e m  Ve rh a l t-  
n i s se  z w i s c h e n  T h o n e r d e  und Ka lk .  
Eine Vergleichung der graphisehen Darstellungen 
1 und 2  auf B I. XX , mit denselben Nummern auf 
B I. X IX  zeigt sofort, dafs, obwohl die Untersuchun- 
gen verschiedener Silicate von Kalk und Thonerde mit 
wechselńdem Verhaltnifs derselben zu einander weit 
mehr verschiedene Silicirungsstufen umfassen — 
von 0,5 bis 8,0 — , auch die der Kalk- und Mag- 
nesiasilicate nur vom 1,5- bis zum 3-Silicale 
reichen, doch die Uebereinstimmung zwischen 
den verschiedenen Gurven fiir die Kalk- und Thon- 
erdesilicate weit grofser ist, ais die zwischen den 
Curven der Kalk- und Magnesiasilicate, und dies 
nicht allein, was die Form angeht, sondern auch 
in bezug auf die Grofse der Wartnemininm fiir 
die verschiedenen Silicate. Die Unterschiede 
zwischen diesen liegen bei den Kalk- und Tlion- 
erdesilicaten nur innerhalb zwanzig und einigen

Warmceinheiten, und wollte man sich auf die 
Silicate mit den Verhaltnissen ran 1,5 bis 3 
zwischen dem Sauerstoff der Kicselsaure und dem 
der Basen beschranken, so wird der grofste 
Unterschied zwischen der Schmelzwarme nur 11 
W.-E., wahrend der entsprecliende Unterschied 
bei den Kalk- und Magnesiasilicaten bis auf 50 
W.-E. ansteigt. W iirde man auch bei diesen 
dic Untersuchungen bis zum 0,5-Silicate aus- 
dehnen, so wurde der Unterschied um ein Viel- 
faches grofser ausfallen; dies ist jedoch unausfiihrbar, 
weil manche so basische Silicate von Kalk und 
Magnesia sich durch Schmelzen gar nicht mehr 
herstellen lassen. Schon die Singulosilicate der
selben sind allzu schwerschmelzig, ais dafs sie 
mil Vortheil im Hochofen angewendet werden 
konnten; es ist deshalb auch hier unterlassen, 
fiir dieselben eine Curve zu suchen. Eins der 
wenigst schwerschmelzigen Singulosilicate von 
Kalk und Magnesia allein mufste iibrigens das 
mit 2 CaO +  MgO oder mit Aequivalentverliall- 
nisse (MgO : CaO) =  0,5 sein; der Schmelzwarme- 
bedarf desselben ergab sich indessen ais 483 W.-E., 
wogegen das leichtschmelzigste Singulosilicat von 
Kalk und Thonerde zum Schmelzen nur 347 W.-E. 
erforderte und der geringste Bedarf an Schmelz- 
wiirme innerhalb der 0,5-Silicate von Kalk und 
Thonerde, die schwerschmelzigste Silicirungsstufe 
der innerhalb dieser Gruppe untersuchten, geht 
sogar nur bis auf 369 W .-E. oder auf nur etwa 
7 W .-E. mehr ais fiir das wahrscheinlich leicht 
sohmelzigste aller lediglich aus Kalk und Mag
nesia componirten Silicate.

Man erkennt also theils, dafs die Minimal- 
werthe fiir den Warmebedarf innerhalb der ver- 
schiedenen Silicate von Kalk und Thonerde all- 
gemein ganz viel niedriger ais die entsprechenden 
bei den Kalk- und Magnesiasilicaten und dafs die 
ersteren unter sich weit weniger verschieden sind 
ais die letzteren, sowie theils, dafs die alte An
sicht, sehr basische Silicate miifsten stets schwer- 
schmelzig sein, keineswegs richtig ist, sondern 
dafs sogar ein so basisches Silieat, wie das mit 
dem SauerstoflVerhaltnisse 0,5, leichtschmelziger 
sein kann ais irgend ein Bisilicat von nur Kalk 
und Magnesia. Die Bedingung fiir die Leiclit- 
schmelzigkeit eines basischen Silicates aus den 
bis jetzt behandelten Stoffen besteht darin, dafs 
dasselbe hinreichend viele Thonerde enthalte, denn 
aus unseren Untersuchungen geht hervor, wieso 
fur den Minimalwarmebedarf innerhalb der ver- 
schiedenen Silicate die Abnahme der Silicirung 
oder die Zunahme der Basicitat immer grofsere 
Verhaltnisse zwischen Thonerde und Kalk fordert.

Ausgehend vom sauersten dieser Silicate, vom 
Trisilicate, findet man, dafs bei diesem von nur 
Kalk schon die Ersetzung eines unbedeutenden 
Theils desselben durch Thonerde eine hochst 
wohlthiitige Wirkung auf die Sehmelzbarkeit aus- 
iibt. Aber dies geschieht nur bis zu einem so
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geringen Thonerdegehajte, dafs das Verhaltnifs 
zwischen ciem Sauerstoffc dieser und der iibrigen 
Basen etwa 0,1 w ird ; alsdann ist das Aequiva- 
lentverhaltnifs zwischen ilinen nur 0,033. W ird 
der Thonerdegehaft iiber dies niedrige Verhaltnifs 
binaus gesteigert, erhóht sieli der Bedarf an 
Schmelzwarme sebr schnell, wenn auch nicht so 
schnell, ais er vorher sank.

F iir das 2,5-Silicat gilt dasselbe, aufser dafs 
das fast gleich niedrige Minimum hier zum Sauei-- 
stoffverhaltnisse 0,2 zwischen den Thonerde- und 
den anderen Basen verschoben ist. Das Aecjui- 
valentverhaltnifs zwischen ihnen ist alsdann 0,067.

Beim Bisilieate liegt das bald etwas weiter er- 
liohte Warmeminimum ungefahr beim Verhaltnisse
0,3 bis 0,4 zwischen dem Sauerstoffc der Thonerde 
und dem der iibrigen Basen; das Acquivalent- 
verhaltnifs zwischen ihnen ist alsdann 0,1 bis 0,134.

Im 1,5- Silicate ist das abermals um etwas 
erhohte Warmeminimum nocli weiter verschoben 
bis zum Sauersloffverh;iUnisse 0,5 oder zum 
Ae([uivalentverhaltnisse 0,167 zwischen Thonerde 
und den iibrigen Basen.

Im 1 -Silicate ist das Warmeminimum wieder - 
so herabgegangen, dafs es ungefahr gleich lief' 
wie beim 3-Silicate liegt, und nun ist es ver- 
sehoben zum ungefiihren Sauerstoffverhaltnifs 
(Al20s : RO) =  0 ,6  oder zum Aequivalentverlialt- 
nifs 0 ,2 . Schon dieses Silicat von nur Kalk ist 
zu schwerschmelzig, "ais dafs es im Hochofen 
venvendbar ware.

In noch hoherem Grade ist dies der Fali 
beim folgenden, dem 0,7-Silicate, denn bei die
sem, soli es iiberhaupt einigermafsen im Hochofen 
verwendbar sein, mufste der Thonerdegehalt schon 
so grofs sein, dafs das Sauerstoft'verhaltnifs zwi
schen ihm und den anderen Basen 0,5 iiberstiegc 
und das Aequivalentverhaltnifs sornit 0,167 ware. 
Das Warmeminimum dieses Silicats ist etwas 
lioher ais das des Singulosilicales und tritt erst 
bei einem so grofsen Thonerdegehalt ein, dafs 
das Sauerstoffverhaltnifs (A l2 0 3 : RO) =  etwa 1 ,2  
und das Aequivalentverhaltnifs sornit 0,4 ist.

Das Thoherdeverhaltnifs, bei dem das letzt- 
behandelte 0,7-Silicat sein Warmeminimum hat, 
reicht beim 0,5-Silicate noch nicht einmal aus, 
um dasselbe im Hochofenbetriebe verwendbar zu 
machen, denn ein 0,5-Silicat mit einem Sauer- 
stoffverhaltnifs (A12 0 3 : RO) von sogar 1,3 lafst 
sich trotz Anwendung der hochsten Hitze nicht 
m den Calorimeter ausgiefsen, bevor es erstarrt. 
W ird indessen die Thonerde nur so weit vermehrt, 
dafs das Śauerstoffverluiltnifs (A L  O3 : RO) =
1,75 oder das Aeqnivalentverhaltnifs 0,58 erreicht 
wird, so ist der Warmebedarf sogar fiir diese 
basische Schlacke so niedrig, dafs er nur mit 
20 und einigen Warmeeinheiten den fiir dic aller- 
leiclitschmelzigste der liicr untersuchten Hoch- 
ofenschlacken iiberragt. W ird das Thonerdeyer- 
haltnifs wieder iiber diese Grenze vergrofsert, so

steigert sich der Schmelzwarmebedarf der Schlacke 
fast gleich schnell aufs neue.

W e c h s e ln d e  S i l i c a t e  v o n  unvcr ; in- 
d er ten T h o n e r d e -  un d K a i  k mi sch u ngen. 
Es eriibrigt in bezug auf die Kalk- und Thon- 
erdesilicate, zu ermitteln, inwieweit bei unvcriindcr- 
tem Verhaltnisse zwischen Thonerde und den 
einatomigen Basen durch Veritnderung der Sili- 
cirungsstufen oder des Verfialtnisses des Suuer- 
Stoffes der Kieselsiiure zu dem in allen anderen 
Stoffen zusammen der Schmelzwarmebedarf ver- 
andert wird. Man ersieht dies am besten aus der 
graphischen Darstellung Nr. 3 auf B I. XX .

Von den Silicaten mit dem Sauerstoffverh;ilt- 
nisse (Ajlf Ô  : RO) =  0,1 oder dem Aequiva- 
lentverhaltnisse 0,033 sind die sehr saueren bis 
herab zum 2,5-Silicate leichtschmelzig, mit weiter 
abnehmender Silicirung wird aber die Schtnelz- 
barkeit ersichtlich schnell geringer, wenigstens 
beim 2-Silicate; nachher nimmt sie indessen wieder 
etwas gegen das 1,5-Silicat hin ab.

Unter den Silicaten mit einem Sauerstoffver- 
haltnisse (A l2 O3 : RO) —  0,2 oder mit einem 
Aequivalentverhaltnisse 0,067 ist die Schmelzbar 
kcit beim 2,5-Silicate um etwas grofser ais beim 
3-Silicate; aber unterhalb des 2,5-Silicates nimmt 
dieselbe immer mehr, wenn auch nicht so schnell, 
ab, wie bei den noch niedrigeren Sauerstoffver- 
haltnissen zwischen A L Oa und RO.

Bei den Silicaten mit einem Sauerstoffver- 
lialtnifs (AlaO : RO) =  0,3 oder einem Aequi- 
vąlentverhaltnisse 0,1 hat bereits das 3-Silicat 
einen um 20 und einige Warmeeinheiten grofse- 
ren Schmelzwiirmebedarf ais das 2,5- und das 2- 
Silicat, unter diesen aber verringert sieli die 
Schmelzbarkeit wieder, obwohl ganz allmahlich, 
so dafs selbst das 1 -Silicat nur ganz unbetracht- 
lich schwerschmelziger ist ais das 3-Silicat.

Bei den Silicaten mit dem SaucrstolTverliall- 
nifs (A I2O3 :RO  =  0,4 oder dem Aequivalentverhalt- 
nifs 0,133 hat sieli der Warmebedarf nicht blofs 
des 3-, sondern auch des 2,5-Silicates weiter ge
steigert, und das Warmeminimum liegt jetzt in 
in der Nahe des 2-Silicals, welches die glciche 
WSrmezahl hat, wie in letzt vorliergegangenem 
Falle. Unterhalb des 2-Silicats wird dagegen die 
Schmelzbarkeit wieder, wenn auch nur ganz 1111- 
bedeutend geringer, so dafs noch das Singulo- 
silicat etwa 17 W .-E. weniger erfordert ais das 
3-Silicat.

Abgesehen davon, dafs der Warmebedarf der 
Silicate mit einem Sauerstoffverhaltnifs (A l2 Oa : 
RO) =  0,1 theils eine Minderung erleidet, so
bald die Silicirungsstufe unter das Bisilicat lierab- 
fallt, wahrend das Sesquisilicat etwas leicht- 
schmelziger ais das erstere ist, und dafs theils 
infolge des niedrigen Warmebedarf des Trisilieates 
das 2,5-Silicat einen etwas grofseren Bedarf hat, 
folgen alle bis dahin beriihrten Reihen der Kalk- 
Thonerdegruppe demselben Gesetze, indem mit
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Tabelle Uber den Schmelzwarmebedarf von 0,5-, 0,7-, 1,0-, 1,5-,

Berechnete Zusammensetzung der Schlacke. Śauefstoffgehalt in

SiO-j Ali0 3 K.O NaaO CaO MgO MnO FeO Summa SiOj A! _> 0 j CaO MgO
KaO 
Na-O 
MnO FeO .d.

 B
as

en
- 

it 
1 A

tom
 

| 
iau

ers
tof

f 
j

£ s 
■O go 
3 SjS
o °  1

3
T30

3 *

S
po 
O atO-'"

oo aa'h^O
* 1 m
Ś s i.S

« o •ocs
-ry \

fjo % »/o °/o °/o °/o o/o % cn £ 35 £3 i < ~
25,64 33,17 — 0,19 38,91 1,48 0,14 0,47 100,00 13,67 15,46 11,12 0.59 0,18 11,89 0,50 1,150,05 0,02 1,30
25,97 35,66 — 0,21 36,22 1,37 0,13 0,44 100,00 13,85 16,62 10,35 0,55 0,18 11,08 n 1,25 n Tł 1,50
26,31 38,33 — 0,22 33,33 1,27 0,12 0,42 100,00 14,03 17,86 9,52 0,51 0,18 10,21 1,37 T« 1,75
2(;,61 40,61 — 0,23 30,87 1,17 0,11 0,40 100,00 14,19 18,93 8,82 0,47 0,17 9,46 Tł 1,61 n Tl 2,00
27,46 47,11 — 0,27 23,82 0,91 0,09 0.34 100,00 14,65 21.95 6,81 0,36 0,17 7,34 n 2,00 T* V 2,99
80,27 16,50 — 0,09 50,46 1,91 0,18 0,59 100,00 16,14 7,69 14,42 0.76 0,20 15,38 0,70 1,050,05 0,01 0,50
31,01 20,87 — 0.12 45,56 1,73 0,16 0,55 100,00 16,54 9,73 13,02 0,69 0,19 13,90 n 1,19 Jł T> 0,70
31,61 24,48 — 0,14 41,53 1,57 0,15 0,52 100,00 16,86 11,41 11,86 0,63 0,19 12,68 1,33 r 0 ,02 0,90
32,12 27,51 — 0,16 38,14 1,44 0,14 0,49 100,00 17,13 12,82 10,90 0,58 0,18 11,66 n 1,47 Tł Tl 1,10
32,35 28,84 — 0,17 36,64 1,39 0,13 0,48 100,00 17,25 13,44 10,47 0,56 0,18 11,21 Tł 1,54 3) 5ł 1,20
32.55 30,09 — 0,17 35,25 1,34 0,13 0,47 100,00 17,36 14,02 10,07 0,54 0,18 10,79 « 1,61 Tł Tł 1,30
32,93 32,30 — 0,19 32,78 1,24 0,12 0,44 100,00 17,56 15,05 9,37 0,50 0,17 10,04 n 1,75 Tł 1,50
33,67 36,70 — 0,21 27,86 1,06 0,10 0,40 100,00 17,96 17,10 7,96 0,42 0,17 8,55 ?i 2,10 n Jł 2,00
34.64 42,47 — 0,25 21,40 0,81 0,08 0,35 100,00 18,47 19,79 6,11 0,32 0,16 6,59 2,80 n 0,03 3,00
36,69 6,99 — 0,04 53,43 2,01 0,19 0,65 100.00 19,57 3,26 15,27 0,80 0,20 16,27 1,00 1.20 0,05 0,01 0,20
36,88 8,47 — 0,05 51,83 1,95 0.19 0,63 100,00 19,7 3,9 14,8 0,8 0,2 15,8 n 1,25 n Tł 0,25
37.17 9,S4 — 0,06 50,23 1,90 0,18 0,62 100,00 19,8 4,6 14,3 0,8 0,2 15,3 0,99 1.290.06 Tł 0,30
37,67 12,38 — 0,07 47,32 1,79 0,17 0,60 100,00 20,1 5,8 13,5 0,7 0,2 14.4 1.00 1,400,05 Tł 0,40
38,10 14,64 — 0.08 44,75 1,68 0,16 0,58 99,99 20,3 6,8 12,8 0,7 0,2 13,7 0,99 1,48 Tł 0,50
38,92 18,47 — 0,11 40,29 1,52 0,14 0,55 100.00 20,8 8,6 11,5 0,6 0,2 12,3 1,00 1,61 Tl Tł 0,70
39,56 21,63 — 0,13 36,66 1,38 0,13 0,51 100,00 21,1 10,1 10,5 0,5 0,2 11,2 0,99 1,88 Tł Tł 0,90
39,86 23,00 — 0,13 35,06 1,32 0,13 0,50 100,00 21,3 10,7 10,0 0,5 0,2 10,7 1,00 1,99 ji 1,00
40,34 25,44 — 0,14 32,27 1,22 0,11 0,48 100,00 21,5 11,9 9,2 0,5 0,2 9.9 0,99 2,17 n 0,02 1.20
40,93 28,34 — 0,16 28,92 1,09 0,10 0,46 100,00 21,8 13,2 8,2 0,4 0,2 8,8 2,48 Tł 1,50
41,86 31,94 0,91 0,18 23,25 1,03 0,08 0,75 100,00 22,32 14,88 6,64 0,41 0,39 7,44 1,00 3,000,06 0,05 2,00
43,15 33,39 0.96 0,19 20,56 0,93 0,07 0,75 100,00 23,01 15,56 5,87 0,37 0,39 6,63 1,04 3,47 Tł 0,06 2,35
44,94 0,45 — — 51.80 1,95 0,19 0,67 100,00 23,97 0,21 14,80 0,78 0,19 15,77 1,50 1,520,05 0,01 0,01
45,67 3.17 0,08 0,02 48,38 1,83 0,17 0,68 100,00 24,36 1,48 13,82 0,73 0,21 14,76 Tl 1,65 )} 0,02 0,10
46,74 7,13 0,19 0,04 43,39 1,67 0,16 0,68 100,00 24,93 3,32 12,40 0,67 0,23 13,30 Tł 1,87 17 Tl 0,25
47,66 10,55 0,29 0,06 39,09 1,52 0,14 0,69 100,00 25,42 4,92 11,17 0,61 0,25 12,03 Tt 2.11 r Tł 0,41
48.11 12,23 0,34 0,07 36.98 1,45 0,13 0,69 100,00 25,66 5,70 10,57 0,58 0,26 11,41 r 2,25 Tł Tł 0,50
48,95 15,38 0,43 0,08 33,03 1,32 0,12 0,69 100,00 26,11 7,17 9,44 0,53 0,27 10,24 )5 2,550,06 0,03 0,70
49,64 17,94 0,51 0,10 29,81 1,21 0,10 0,69 100.00 26,47 8.36 8,52 0,48 0,29 9,29 2,85 Tł łł 0,90
49,94 19,05 0,54 0,11 28.41 1,16 0,10 0,69 100,00 26,64 8,88 8,12 0,46 0,30 8,88 3,00 n 0,04 1,00
50,46 21.00 0,60 0,12 35,96 1,07 0,09 0,70 100,00 26,91 9,79 7,42 0,43 0,31 8,16 3,30 n Tl 1.20
51,10 23,39 0,67 0,13 22,95 0,98 0,08 0,70 100,00 27,25 10,90 6,56 0,39 0,32 7,27 n 3,75 Tł 0,05 1,50
51,91 26,40 0,75 0,15 19,17 0,85 0,07 0,70 100,00 27,68 12,30 5,47 0,34 0,34 6.15 4,50 Ił 0,06 2,00
52,96 30,30 0,87 0,17 14,26 0,68 0,05 0,71 100,00 28,25 14,12 4,07 0,27 0,36 4,70 51 6,01 0,07 0,09 3,00
52.1 • 0,4 — — 45,0 1,7 0,2 0,6 100,0 27,8 0,2 12,9 0,7 0,1 13,7 2,00 2,030,05 0,01 0,01
52,84 2,75 0,07 0,01 41,94 1,59 0.15 0,65 100,00 28,18 1,28 11,98 0,64 0,19 12,81 2,20 0,02 0,10
53,91 6,17 0,17 0,03 37,495 1,44 0,13 0,655 100,00 28,75 2,875 10,71 0,58 0,21 11,50 t 2,50 Tł 0,25
54,775 8,955 0,25 0,05 83,88 1,31 0,12 0,66 100,00 29,21 4,17 9,68 0,52 0,23 10,43 2,79 Tł 0,40
55,27 10,54 0,29 0,06 31,82 1,25 0,11 0,66 100,00 29,48 4,91 9,09 0,50 0,24 9,83 2,990,06 0,03 0,50
56,10 13,22 0,37 0,07 28,35 1,13 0,10 0,66 100,00 29,92 6,16 8,10 0,45 0,25 8,80 3,40 0,70
56,81 15,88 0,44 0,09 25,50 1,03 0.09 0,66 100,00 30,30 7,17 7,29 0,41 0,27 7,97 3,80 0,04 0,90
57,58 17,97 0,51 0.10 22,17 0,92 0.08 0.67 100,00 30,71 8,37 6,33 0,37 0,28 6,98 4,40 1,20
58,21 19,98 0,57 0,11 19,56 0.83 0,07 0,67 100.00 31.04 9,31 5,59 0,33 0,29 6,21 5,00 0,05 1,50
58,99 22,50 0,64(0,13 16,29 0,72 0.06 0,67 100,00 31,46 10,48 4,65 0,29 0,305 5,245 « 6,00 0,06 2,00
57,7 0,4 — — 39,7 1,5 0,1 0,6 100,0 30,8 0,2 11,3 0,6 0 ,2 12,1 2,50 2.550,05 0,02 0,02
58,32 2,39 0,06 0,01 37,06 1.40 0,13 0,63 100,00 31,10 1,11 10,59 0,56 0,18 11,33 2,74 0.10
59,06 4,51 0,12 0,02 34,23 1,31 0,12 0,63 100,00 31,50 2,10 9,78 0.52 0,20 10,50 3,00 0,20
59,67 6,30 0,17 0,04 31,85 1,22 0,11 0,64 100,00 31,82 2,94 9,10 0.49 0,21 9,80 3,24 0,30
60,21 7,88 0,22 0.04 29.75 1,15 0,11 0,64 100,00 32,11 3,67 8,50 0,46 0,22 9,18 3,50 0,03 0,40
60,69 9,24 0,26 0,05 27,93 1,09 0,10 0,64 100,00 32,37 4,31 7,98 0.44 0.22 8,64 3,750,06 0,50
61,49 11.59 0,33 0,06 24,81 0,99 0,09 0,64 100,00 32,79 5,40 7.09 0,40;0,23 7,72 4,25 0,70
62,14 13,48 0,38 0,07 22,31 0,90 0,08 0,64 100,00 33,14 6,2S 6,37 0,360,25 6,98 4,75 0,04 0,90
63,51 17,44 0,50 0,10 17,03 0,72 0,06 0,64 100.00 33,87 8,13 4,87 0.290.27 5,43 6,24 0,06 1,50
64,26 19,61 0,56 0,11 14,15 0,62 0,05 0,64 100,00 34,27 9,14 4,04 0,25 0,28 4,57 „ 7,50 n 0,07 2,00
62,0 0,4 — — 35,6 1,3 0,1 0,6 100,0 33.1 0,2 10,15 0,5 0,19 10,84 3,00 3,050,05 0,02 0,02
62,31 1,13 0,02 — 34,51 1,30 0,12 0,61 100,00 33,23 0,53 9.86 0,52 0,17 10,55 3,15 0,05
62,68 2,17 0,05 0,01 33,10 1,25 0,12 0,62 100,00 33,43 1,01 9,46 0.50 0,18 10.14 3.30 0,10
63,37 4,03 0,11 0,02 30,58 1,16 0.11 0,62 100,00 33,80 1.88 8,74 0,46 0,19 9,39 3,60 0,20
68,97 5,63 0.15 0,03 28.41 1,09 0,10 0,62 100,00

100,00
34,12 2^2 8,12 0.44 0,19 8,75 3,90 0,30

64.94 8.26 0.23 0,04 24,85 0,97 0,09 0,62 34,63 3,85 7.10 0.39 0.21 7,70 4,50 0,03 0,50
66,59 12,70 0,36 0,07 18,83 0,76 0,0710,62 100,00 35,51 5,92 5,38 0,3010,23 5,91 Tł 6,01 0,06 0,04 1.00

Yerhiiltnifs zwisclien dem 
' in
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2,0-, 2,5- und 3-Silicat von CaO und Al203 in wechselnden Yerhaitnissen.
Aequivalente Thon
erde und Basen mit 
1 Atom Sauerstoff in 
Proc. d. Summę aller

Von der erhalte- c j:

- 0 *0  • O rt
g Jf-SH °  tfi -I) t, _

B e s c h a f f e n h e i t  der  S c h la c k e
Z)

i j )  c o£3 
!» «*o u £c;

K

e_— V _o too.S•-e-ta
e

beim Ausfliefsen 
aus dem Tiegel

nach AbkUhlung in der 
Calorimeterhiilse

nach AbkOhlung im 
Tiegel

Aequivałentprocent
A lifs  j 2’RO

Krystallinisch 
= K.

Glas = G. 
Email = E.

Farbę
Krystalli- 

niscn = K. 
Glas G. 
Email = E.

Farbę

30.2
33.3
36.8 
40,0'
49.9

69,8
G6,7
63,2
60.0
50,1

wurde ?\
33,71
36,53

100
100

var zum
23,0
44,3

100
100

Schmelze
406
369
384
423

n, nicht aber, tro 
Faden

51
n

Kurz

.7.2 Versuchen, z.
G.
G.
G.

G. +  K.

Ausfliefsen vc
Grau

57
5?
55

>r d, Erstarr
G.
G.
G.

K. +  g.

mg gebracht.
Grau

15
11*
11

.3s IS '-

I  § i
14,3
18,9
23.1 
26,8 
28,6
30.2
33.3
40.0
50.0

85.7 
81,1 
76,9. 
73,2 
71,4
69.8 
66.7 
60,0 
50,0

51,75
66,36
45,52
41,88
44,62
42,90
76,22
70,21
51,70

41,15
32.8
54.9 
40,3
51.9
40.6 
49,2
51.7
63.8

447
412
380
357
355
359
370
399
440

Kurz
51

Faden
n
ii
n
ii
ii
n

K.
Kg. + g- 

G.
G.
G.
G.
G.
G.

G. +  K.

Grau
55
55
55
51
55
15
11
n

K.
K.g.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

K. +  g.

Grau
15
11
51
51
51
n
ii
ii

O O ^™ •*-> TJX OT y. -aa Si S c w o s o. P co

g 50=2 
, ^ 

Go  e a
6.25
7,7
9,1

11,8
14.3
18.9 
23,1
25.0 
28,6
33.3
40.0
43.9

93,75
92.2
90.9
88.2
85.7 
81,1
76.9
75.0 
71,4
66.7
60.0 
56,1

47.06 
50,13 
58,09 
52,22 
66,57 
66,26
56.07 
66,01 
88,54 
63,61 
61,46 
50,51

48,7
49.0
45.3 
58,9
63.2
64.5
74.6
48.4
63.1
56.5
55.3 

106,1

428
410
380
363
349
347
355
361
377
400
430
461

Kurz
51
15
n

Faden
1)
11
5}
11
11

Etwas Faden 
Neig. z. Faden

K. +  g. 
K. +  g- 
K. +  g. 
K .+  G. 

G.
G.
G.
G.
G.
G.

K. +  G. 
K. +  g.

Grau
51
51
15
55
55
15
55
51
51
51
55

K.
K.
K.
K.

K. +  G. 
G.
G.
G.
G.
G.

K. -f G. 
K. +  g.

Grau
55
11
11
51
51
11
15
11
51
51
51

1 - S d
c 3 -a
!  l i s  
22 2-g J
= g S  C 
> » ' ' S

2 £ '~ J=
~ 3 o >
'fi <J

rH

0,3
3,2
7,7

12,0
14.3 
18,9 
23,1
25.0 
28,6
33.3
40.0
50.0

99.7
96.8
92.3 
88,0
85.7 
81,1
76.9
75.0
71.4
66.7
60.0 
50,0

96.75 
43,80 
60,16

100
100
92,79
87,62
59.76 
49,06 
70,17 
77,16 
72,73

63.8
96.8
79.3 

100 
100
87.3
93.2
65.8
79.2 
80,0 
77.1 
90,0

431
417
377
358
357
362
379
388
396
404
412
422

Kurz
11

Etwas Faden 
Faden 

11 
n 
ii 
n 
ii 
«
55
51

K.
K.g. + g- 

G. +  K.G. 
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Grau
Y)
15
15
15
»
15
n
35
15
55
15

K. 
K-g- 

G. +K.G. 
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Grau
11
11
n
51

11
5?
51
11
51
11

' l l f s
O , £ .w c: —& °  °  cS«  » s s
?  3 >> CJ £ ̂

. c .S
S £ P
C/J <
>? tH 1—<

0,3
3,2
7,7

11,8
14.3 
18,9 
23,1 
28,6
33.3 
40,0

99.7
96.8
92.3 
88,2
85.7 
81,1
76.9
71.4
66.7 
60,0

65,14
10,36
67.46

100
50.69 

100 
106,95 
107,27
82,76
87.69

110,3
110,0
58.8 

100
59,3

100
83.6
85.9 
91,2
94.7

472
424
354
351
356
367
378
390
399
408

Kurz
55

Faden
55
55
51
55
55
55
55

K.
K.g.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Grau
51
51
55
11
11
51
51
11
11

K.
K. +  k.g. 

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Grau
51
Y!

55
51
Ił

11
11
n

S o i  .
M "2 1 §CO u; ~
c rt ?  a o ^>

o „

g
I!1 E 3

0,7
3,2
6,25
9,1

11,8
14.3 
18,9 
23,1
33.3 
40,0

99,3
96.8 
93,75
90.9 
88,2
85.7 
81,1
76.9
66.7 
60,0

36,04
89,55
80,60
61,25
51,72
92,09
98,89

103,29
79,49
53,71

98.5
52.6 
62,8
72.7
63.4
97.5
99.8
86.4
99.5 

116,1

446
355
347
351
357
366
382
390
408
415

Kurz
Faden

55
15
U
51
51
n
51

K.
G. +  k. 

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Grau

5ł
51
51
51
55
51
51
Ił

K.
G. -H k. 

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Grau
n
n
ii
51
51
55
5?

55

a is  i  o 0,3 .
o

a § £ £ om
^ e-£2o 5
,s> ■< 2
*7? rH G
ió .-s ^  -o
®i a P

0,7
1,6
3,2
6,25
9,1

14,3
25,0

99.3
98.4
96.8 
93,75
90.9 
85,7 
75,0

86,02
54,14
74,86

100
71,02

112,75
100

86,8
61.6
66,6

100
119,0
81,9

100

396
368
346
355
374
385
407

Faden
1?
51
51
15

Sehr zali. Fad.

K. +  E. +  G. 
E.
E.
E.

E-g.
G.e.
G.

Blaugrau
51
51

Blau
Grau

11

K .+  E. 
K. + E. 
E. +  k. 

E. 
E-g- 

G. +  e. 
G.

Blaugrau
V)
51

Blau
Grau

ćs S«s.s g 5

-2-g £ u « m ii
| S | 1 ?  
© g «OT
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IV. Tabelle Iiber den Schmelzwarmebedarf verschiedener Silicate von CaO und Al20s mit
0,7, 0,9 1,0, 1,2,

B e r c c h n e t e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  
S c h l a c k e  n.

sio*

%

A1,0

%  ! %

CaO M gO

%

MnO FeO

S a u e r s t o f f g e h a l t  i n

S iO i A l ,O , CaO MgO
K.O, 

Na,O, 
MnO 
und 
FeO

Summa
RO

Yerbaltnifs zwischen 
dem Sauerstoff in

- O

e R
o
73 s
*T3 ~ CS d s  w

O
7 }_

c  ^
5 U

CQ .«
C  £

,  i9  g

iNSł *. tn
%
s

4 5.67  o .lT  : 0 ,0 8  0 ,02  4 8 .H S; 1.83
5 2 .84  2 ,7 5  '0 ,0 7  0,01 4 1 .94  1,59
5 8 ,3 2  2 ,39  0 ,0 6  [0 .0 1 3 7 ,0 6 1 ,4 0
6 2 .68  | 2 ,17  j 0 .0 5  [0 ,0 13 8,1 01 1 ,2 5

0 ,17  0 .6 8  100,00 
0 ,15  0 .65  100.00 
0 ,13  0 ,63  100,00 
0 ,12  0 .6 2  i 100,00

24.36
28,18
•31,10
33,43

1,48113,8 2 j 0 ,73  10,21 14.76 
1 ,28  11,9 8 ! 0 ,64  0 .19  12,81
1.11 10,59 0 ,56 :0 ,1 S 11,33
1 .011 9 ,46  0 ,5 0  |0 ,18  10.14

1,50; 1,651 0 ,0 5 ! 0 ,0 2 ,0 ,10
2 .00 2 ,2 0  
2 .5 0 ; 2 ,7 4 ' 
3 .00  3 .30

3 6 ,6 9  [ 6 .9 9  : —  0.04153,4312,01 0 .19
5 9 ,06  : 4 ,51 : 0 ,1 2  0 ,02*34 .23  1 .31! 0 .12
6 0 ,90  4 ,3 0  0 ,11 .0 .0 2  3 2 ,67  1 ,25, 0 .12
6 3 .37  ■ 4 .0 3  i 0 .11 SQ .02;30.5g l,1 6 S 0.11

0 ,65
0 ,6 3
0 ,6 3
0 .62

100,00
100,00
100,00
100,00

19,57: 3 ,2 6  15,27 
31,501 2 ,1 0 , 9 ,7 S  
3 2 ,4 S  2 ,0 0  9 .33

0 ,8 0  0 ,20  16.27 
0 .5 2  io ;2 0  20,50  
0 .5 0  IG , 19 10.02

3 3 .80 , 1 ,88 ! 8 ,7 4 ; 0 ,4 6  j0 ,!9  1 9 .39

1,00 1,20 
2 ,50  3 ,00  
2 ,7 0  3 .24  
3 .0 0 : 3 ,6 0

0 ,0 5  0 ,01 0,20 
- 0,02 ,

37,17  9 ,8 4 : —  0 ,0 6  5 0 .2 3 '1 ,9 0  0 .1 S | 0 ,6 2 i 100,00
59.67  5 ,3 0  : 0 ,17  0 ,04  3 1 ,85  1,22 0 .11 ! 0 ,6 4  100.00
63,97  i 5 ,6 3  0 ,1 5  -0.03:28,41 1,09 0 .10  | 0 .6 2  1100,00

19,8 4 .6  14.3 i 0 ,8  0 ,2
31.82  2 .94  9 ,1 0  0 .49  ;0.21 
34 .12 . 2 ,6 2 | 8 .I2 ': 0 ,4 4  {0 .1 9

15.3 
: 9 ,80  
i 8 ,75

0 ,9 9 : 1 .29: 0 .0 6  0 .01 ]0 ,30 
2 .5 0 ! 3 .24  0 .0 5  0 / ‘2 „
3 .0 0  3 .90  .

37.67
4 7 .66
51.77-'
60,21

•12.38 —  0 ,07  4 7 .32 ; 1 ,79; 0 ,17  0 ,6 0  100.00
: 10,55 0 .2 9  0 ,0 6 '3 9 .0 9  1,52 0 .14  0 ,6 9  100,00

8.955  0 ,2 5  0 ,0 5  3 3 ,88  1 ,31. 0 ,1 2  j 0 ,6 6  (10 0 ,0 0
[ 7 .8 8  ; 0 .2 2  :0 ,04  29.75  1.15| 0 ,11  0 ,6 4  100.00

20,1 5 .8  13.5 10 .7  ;0 ,2  14,4
2 5 ,42  4 .9 2  11.17 0,61 0 ,25  12.03
29.21 4 .17  9 ,6 8  0 ,5 2 ; 0 ,2 3  ,10 .43
32,11 3 ,67  8 ,5 0 ) 0 ,4 6  :0 ,2 2  ! 9 ,1 8

1.00 1 .40 0 ,0 5 : 0 ,0 1 '0 ,4 0
1 .50  2,11 .  0 ,02  0,41
2 .0 0  2 .7 9  .  .  0,40
2 .5 0 3 .5 0  .  0 ,03

30.27 
38.10 
4-8,11
55.27 
00,69 
61.94

? 16,50 
14,64 
12.23 

i 10,54 
i 9 ,24  

8 ,26

0 ,0 9 ,5 0 .4 6  1,91 0 .1 8  i 0 ,59  i 100,00 
0 ,08  4 4 .75  1.68

0 .3 4  0 .07  3 6 ,98  1.45 
! 0 ,2 9  tO ,Ó 6]81.S2  1.25 

0 .2 6  ,0 ,0 5  2 7 .93  1.09 
0 .23  0 .04  24 !S5  0 .97

0 .1 6  0 .5 8  
0 ,1 3  0 ,6 9  
0,11 0,66 
0 .1 0  0 ,64  
0 ,09  \ 0 .6 2

99,99
100,00
100.00
100,00
100,00

16,14
20,3
25,66
29.48
32,37
34.63

7 ,6 9 ,1 4 .4 2  
6 .8  ,12,8 - 
5 ,70  10.57 
4.91 9 ,09 
4,31 7 ,98  
3 ,8 5  7 ,10

0 ,7 6  [0.20 
0 .7  10.2 
0 .5 8  0 ,26  
0 ,5 0  0 ,24  
0 ,4 4  0 ,22  
0 ,3 9  |0;21

115.38
13,7
11.41

| 0,S3 
! S.64 
i 7 ,7 0

0.70: 1.05; 0.05! 0,01:0,5
ft QQ 1 (Q ! 0  02

',o
0 .9 9  1,48.
1 .50  2 .2 5  „ i - i  
•2,00 2 .9 9  0 ,0 6 , 0 ,03.
2 .5 0  3 ,7 5  -
3 ,0 0  4 ,5 0  0 ,0 5  .

31.01  12 0 ,87  —  0 ,1 2  45.5t> 1,73
3 8 ,9 2  18.47 -  0 ,11  40,29  1,52
4-8,95 i 15,38 0 ,4 3  0 ,0 8  3 3 ,03  1.32
5 6 .10  13.22 0 .3 7  0 .07  2 8 ,35 :1 ,1 3
6 1 ,49  11,59 0 .3 3 :0 .0 6  24.81 0 .99

0 ,1 6  S 0 ,5 5  100,00 
0 ,1 4  0 ,55  100,00 
0 .1 2  | 0 ,6 9  100,00 
0,10 0,6 6 :100.00 
0 ,09  i 0 ,6 41 1 00 .0 0

10,54 9 ,7 3  13,02 
20.8  ; 8 ,6  11,5 ’ 
26,11 7 ,17  9 ,44 
2 9 ,92  6 ,16  8 ,1 0  
32.79  5 .4 0  7 ,09

0 ,6 9  [0 ,1 9  
0 ,6  |0,2 
0 ,5 3  0 ,27  
0 .4 5  0 ,25  
0 ,4 0  0 ,23

! 13,90 
i 12,3 
10,24 

i 8 .S0

0.70 1,19 0,05 0,01 0,70 
1.00 1.61 —  0.02 , 
1,50, 2.55 0,06 0,03 , 
2 .0 0 : 3 ^ 0  . i . ■
2.50 4.25 „

31.61 2 4 .48  —  0 ,14  4 1 .53  1.57 0 .15  0 ,52  100,00
3 3 ,5 6  2 1 .63  i —  0 .13  3 6 ,66  1 .38 0 .1 3  ! 0 ,51 100.00
49.64  17.94 0 ,51  0 .1 0  29.81  1,21 0 ,10  0 ,69  100,00
56.81 15,38  i 0 ,4 4  0 .0 9  25.50  1.03 0 ,09  ! 0 ,6 6  100.00
62.14  13.48 !0 .3 8  0 .07  22.31 0 ,90  0 ,0 8  0 .61  100,00

16.86 11,41 11.86 
21,1 10,1 HX5 
26,47 8,36 8,52 
30.30 7.17 7,29 
33,14 6,28 6,37

0,63
0,5

0 ,19
0,2

0,48 0.29 
0.41 0,27 
0.36 0,25

12,68 
11.2 

; 9,29 
: i ,9i
i 6;98

0 ,7 0  1,33 0 ,0 5  0 ,02  0.90
0 .99  1 ,83  .
1.50 2 ,8 5 ' 0 ,0 6  0.O3 .
2 .00  3 ,8 0  . 0 ,04  ,
2 ,5 0 ; 4 ,7 5  „  „ :

39,86
4 9.94
66,59

23.00
19,05
12.70

-  0.13 35.06 1.32 0,13 0,50 100.00 
0,51 0,1128.41 1,16-0.10 0,69 -100.00 
0.36 0,07 18.83:0,76 0.07 ; 0.62 100.00

2 1 .3  10,7 10,0 0 ,5  0 ,2  1 0 ,7  
2 6 ,6 4  8 ,8 8 : 8 ,1 2  0 ,4 6  ,0 .3 0  j 8 ,8 8  
3 5 .5 1 ! 5 ,92  5 ,3 8  0 .3 0 '0 .2 3  i 5 .91

1.00 1 .99  0 ,0 5  
1 .50 3 .0 0  0 ,06
3 .0 0  6.01 .

0,02 1,00 
0,04|

32.35
40.34
4 6 ,83
50.46
57,58

28.84
2 5 .44
. » -X) 

21.00 
17.97

—  ,0 .17  36,64 1.39 0 .13  0 ,48  i 100,00
—  0 .1 4  32.27  1.22 0 .1 1 0 .4 8 :1 0 0 .0 0

0 .64  0 ,1 2  2 8 .14  1.17 0 .1 0  0 ,71  100,00
0 .6 0  0 .12  2 5 ,96  1 ,07 0 ,0 9  0 .7 0  100.00
0 .51  0 .1 0  2 2 .1 7  0 ,92  0 .0 S  ! 0 .6 7  100.00

U . 25  13.44 10.47 
21 .5  11.9 9 ,2
24 .98  10.39 8 ,04  
26.91  9 .79  7 .42  
30.71 8 .3 7 ; 6 .33

0 ,5 6
0 ,5
0,47
0 .4 3
0.37

0 .18
0.2
0 .32
0.31
0.28

11.21
9,9 
8.83 
8.16 

I 6.98

0 ,7 0  1.54 0 ,05  0 .02  1,20 
0 °  17
L 3 0  2*83 0 ,0 6 ' o ’o 4 .1,18 
1.50 3 ,3 0  .  .  1,20
2 .0 0  4 .4 0  .

2 5 .97  3 5 ,66  —  0 .2 1 3 6 .2 2 .1 .3 7 ; 0 .1 3  0 ,44  100.00
3 2 .93  3 2 .30  1 —  0 .1 9  32.78  1.24 0 .1 2  0 .44  100.00
4 0 .93  2 8 ,3 4 ! —  0 .16  2 8 ,92  1.09: 0 .1 0  0 ,46  100,00
4 5 .54  2 6 .06  i 0 .74  0 .1 5  25.61 1.09 0 .0 9  0 .7 2  100 .00
-51.10 2 3 .39  : 0 .6 7  0 .1 3  2 2 .95  0 .98: 0 ,0 8  0 ,7 0  100!00
5 8 .21  19.98 ; 0 ,5 7  0 .11 19.56 0 ,8 3 : 0 ,07  0 .6 7  100,00
63.51  17.44 0 .5 0  0 ,1 0  17,03 0 .7 2  0 .0 6  0 .64 (10 0 ,0 0

13.85 ,16 .62  10,35:
17.56 :15 ,05 ; 9 ,37  
2 1 .8  13.2 8 ,2  0 .4  0 .2
2 4 ,29  12.14  7 ,32  
2 7 .25 :10 .90  6 .56  
3 1 ,04 : 9 ,3 1 ! 5 ,59  
33.87  8 .1 8  4 .87

0 ,5 5  10,1S 
0 .5 0  0 ,17

0 .44  iO .35 
0 .3 9 10,82  
0 .3 3  0 .2 9  
0 ,2 9  0 .27

11.08
10.04
8.8
8.11
7.27
6,21
5 .4 3

0.50; 1.25 0.05! 0,02 1,50 
0.70 1,75' . . r
0.99 2.48 .  - ,
1.20, 3.00 0.06 0,05: , 
1.50,3.75 .  ! ,  ,
2,00,5,00; , - -
2.50 6.24 .  0.06 ,

2rv6 t 
3:5.67 
41.86 
51.91 
58,99 
61.‘\?

40.61 
36.70 
31.94 
26.40 
22.50
19.61

—  0.23 30.87 1.17 0 .U
-  0,21 27.86 1,06 0,10 

0.91 0.18 23.25 1.03 0,08 
0,75 0.15 19.17 0.85 0.07 
0.64 0,13 16.29 0,72 0,06 
0.56 0,11 14,15 0,62 0,05

0.40 100.00 
0.40 100,00 
0.75 100.00 

i 0.70 100.00 
0,67 10O.O0 
0,64 100.00

14.19 18.93 
17.96'17,10 
22.32 14,88 
27,68 12,30 
31,46 10.48

7,96
6.64 
5,47
4.65

34,27  9 .1 4  4 .0 4

0 ,47  0 .17  
0 .4 2  0 .17  
0 ,41  0 .39  
0 ,3 4  0 ,34  
0 ,2 9  0 .3 0  
0 .2 5  0 ,2 8

9.46 
8.55 
7,44 
6.15 
5.245 
4,57

0,50 1,61! 0,05! 0,02,2.00 
0,70 2.10’ .
1.00 3,00 0.06
1.50 4,50 ,
2 .0 0  6 ,00  „
2.50 7.S0 .

0 ,06 ! , 
i ,  ! , 

0 .07 ,

27 .46
3 «,6 t
52.96

47.11 —  0 .27  2 3 ,82  0 .91 0 .09  0 .34  100,00
42.47 —  0 .2 5  2 1 ,40  0 ,81 0 .0 S  0 .3 5  100.00
3 ' 8 0  .0 .8 7  0,17 1 4 .2 6 0 .6 8  0 .0 5  0 ,71 100,00

14.65 2 1 .9 5  6 .81  0 .S 6  0 ,1 7  7 .34
18,47 19,79 6 .11  0 .3 2  0 .1 6  6 .59
2 8.25  14.12 4 ,0 7  0 ,2 7  0 .3 6  ! 4 .70

0 .5 0  2 .0 0  0 ,05: 
0 ,7 0  ' 2 ,8 0  .  ,. 
1 .50  6 ,01  0 ,09,

0 ,02  2,99 
.  3,00 

0,09.
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Verhaitnissen zwischen dem Sauerstoffe in AI.,Oa und dem in SRO yon 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 
1,5, 2,0, und 3,0.

Aequivalente  
von Thonerde 
und Basen ra. 
1 Atom  Sauer- 
stoiT in  Proc. 
der Sum m ę 

aller

Von der erh. 
Schlacke

W
ar

m
ee

in
he

it 
pro

 
Ue

w
ich

ts
ei

nh
ei

t 
ein

ge
flo

ss
en

er
 

Sc
hl

ac
ke

B e s c h a f f e n h e i t  d e r  S c h l a c k e

0
H  0 
0

& 
.2  j s

■° 2  c  "3 — g 
=2 0  !=

gr

CDto
IV

EH
G

gr

'TJ
COs

J o3  to_s .«
m i 

<
B

*0

nach Abkuhlung in  
d. Calorim eterhulse

nach Abkuhlung im  
Tiegel

1

i *  u l
■n rt c  
£4' O y

W W

Farb ę
.»

1  j ' i
Farhe

Aequi
pro

A I2O3

ralent-
cent

2 R 0

3,2
b
n

96,8
r

T

43,80
10,36
89,55
74,86

96,8
110,0
52.6
66.6

417
424
355
346

Kurz

Faden

K.g. +  g.
K.g.

G. +  k. 
E.

G rau

n
Blaugrau

K.g.
K. +  k.g. 
G. +  k. 
E. +  k.

• G rau
w
J*

Blaugrau

(30 J^RO-j- A I2O3) - Silic»t, mts|ir. 
O in A I2O3
O in  ^ R Ó  ~  '

6,25
n
B
»

■93,75
n
b
ił

47,06
80,60
32,84

100

48.7
62.8 
75,2

100

428
347
349
355

Kurz
Faden

n
*

K. + g . 
G.
G.
E .

Grau
B
«

Blaugrau

K. ■ 
G. 
G. 
E .

Grau  
■ " 

łł
B laugrau

(15 ̂ R O  +  A lłO a) - S ilica t,
entsprechend

O in AhO s 
O in  ^ R O  ŚT

9,1
B
B

90,9

b

58,09
61,25
71,02

45,3
72,7

119,0

380
351
374

Kurz
Faden

B

K. +  g. 
G.

E.g .

Grau

B lau

K .
G.

E-g-

Grau

B lau

(10 JU R U 4-A I2O3)-Silicat,mti|ir 
O in A I2O3
O in 2TRO

11,8
12,0
11,8

B

88,2
88,0
88,2

ił

52,22
100
100
51,72

58,9
100
100
63,4

363
858
351
357

Kurz
Faden

B
Ił

K . +  G. 
G.
G.
G.

Grau
B

’B -

K .
G.
G.
G.

Grau

B

( 15 ̂ R O  +  2 A kO il-S ilica t,
enlsprecliend 

O in A I2O3
O in  5 R 0

14,3

B

85,7
B

71
Ił
B

51,75
66,57

100
50,69
92,09

112,75

41,15
63.2 

100
59.3 
97,5 
81,9

447
349
357
356
366
385

Kurz
Faden

B
B
w

K.
G.
G.
G.
G.

G.e.

Grau
Ił
*
n

K.
K .+  G. 

G.
G,
G.

G. +  e.

Grau
B

B
B
fl

(6 2 jR O  -f- A LO aj-Silica l, 
entsprechend 

0  in  A I2O3
O in 2 R 0  ~  ’

18,9
»
B

:

81,1
ił
*
T
tl

66,36
66,26
92,79

100
98,89

32.8 
64,5 
87,3

100
99.8

412
347
362
307
382

Kurz
Faden

b
*

K.g. +  g- 
G.
G.
G.
G.

G rau
*

*
r

K.g.
G.
G.

Cr.

Grau
B
B
»
-

(30 JR O  +  7A l20j)-Silicat.
entsprechend 

O in A I2O3
O in JR O  “  '

23,1
B
fl
B
B

76,9

ił

B

45,52
56,07
87,62

106,95
103,29

54,9
74.6 
93,2
83.6 
86,4

380
355
379
378
390

Faden
B
3
ji
b

G.
G.
G.
G.
G.

Grau
■ B
n
B

G.
G.
G.
G.
G.

Grau

B
B
B

(10 ^ R O  +  3 A bO j> Silica l, 
entsprechend 

O in A I2O3
O in  5 R O  ~  ’

25,0
51
B

75,0
B
B

66,01
59,76

100

48,4
65,8

100

361
388
407

Faden

S. zah . Fad.
&
G.

Grau
B

G.

G.

Grau

B

(3 JS liO  +  A ]iO »)-Si!ia i,iitifr. 
O in A I2O3

O in  JJR O
28,6

28,1 
28,G 

,

71.4

71,9
71.4

B

44,62
88,54
59,24
49,06

107,27

51.9
63.1
50.1
79.2
80.9

355
377
404
396
390

Faden

;
n
n

G
l
a .
G.

Grau
B
B
B
B

G.
G.
G.
G.
G.

Grau
»
B

*

(5 S R O +  2A I2O3)- S ilic a t, 
entsprechend 

O in  A I2O3 Ą n
D in  JSR O  ~

33,3
b
b
1

T

71
B

66,7
9
*

r
ji

*

33,71
76,22
63,61
65,18
70,17
82,76
79,49

23.0
49.2 
56,5
57.4
80.0
91.2
99.5

406
370
400
416
404
399
408

Faden
•B
Ił

Kura
Faden

B
J*

G.
G.
G.

G . +  k. 
G.
G.
G.

Grau
n
b
*
j»
?» '

G .
G.
G.

K . -f G. 
G.
G.
G.

Grau
B
T

r
n
B
B

(2 2 R 0 +  A LO s)- S ilica t, 
entsprechend 

O in A h O j
O in  2 R 0  “  ■

40,0
»
B
a
*
» ;

60,0

*

*

*

100 
70,21 
61,46 
77.16 
87,69 i 

53,71 !

100
51.7 
55,3 
77,1
94.7 

l lf f , l

384
399
430
412
!"■
415

Fad e n

Etw . Fad.; 
F  aden i

75 ! 
n

G.
G.

K . +  G. 
G.
G.
G.

Grau
B
S

B
*

M  :
K . -f* G. 

G.
G.
G.

Grau

a

B 

5  

•S .

(3  S R O  +  2 A h O i)- S ilica t, 
entsprechend  

O in  AhO s a .
O in ^ R O  "

49,9 | 50,1 
50,0 i 50,0 

*  1 *

100 
51,70 : 
72,73

100
63,8
90,0

423
<40
422

Kurz j 

Etw .Fad . 
Faden i

G. +  K . ! 
G, -f K. 

G. I

Grau
J*

K. +  g 
K. +  g.

G. j

Grau

TJ

(JR O  +  Al*O *)- H M ,  t t U f r .  

O  in AI2O3 „

O  in S R O
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einerVergrófserung des Thonerdeverhaltnisses nicht 
allein, wie bereits gezeigt und wie iibrigens auch 
in den noch nicht besprochenen Reihen dieser 
Gruppe der Fali ist , das Warmeerfordernifs 
bei den Trisilicaten steigt, auch die Warmeminima 
sieli gegen die immer niedrigeren Silicate bin 
yerschieben und endlich die daraus (olgende 
WSrmesteigerung immer allmahlicber w ird , so 
dafs die Warmezahlen beim Singulosilicate sich 
immer niedriger stellen, nichtsdestoweniger aber 
doch stets bober ais beim Sesquisilicate sind. Unter- 
balb der Singulosilicate mufs dagegen, wie so- 
wohl aus den grapbischen Darstellungen 1 und 2 
wie auch aus den folgenden Reihen dieser Unler- 
suchungsgruppe zu schiiefsen ist, die Schwer- 
schmelzigkeit der bisher behandelten Reihen mit 
aufserordentlicher Schnelligkeit steigen,

Silicate mit einem SauerstoiYverhaltnifs von 
(Ala Os : RO) == 0,5 oder einem Aequivalentver- 
haltnifs 0,167 folgen dem gleichen Gesetze, aufser 
dafs der Warmebedarf des Singulosilicates so 
weit herabgeht, dafs er nicht nur etwas unter 
dem des Sesąuisilieates, sondern auch unter dem 
des Bisilicates liegt; sinkt aber die Silicirung 
unter die des Singulosilicats, so steigt das Warme
erfordernifs so scbnell, dafs es sich allein vom 
1- bis 0,7-Silicate um 100 W.-E. vergrofsert.

Bei Silicaten mit einem SauerstofTverhaltnifs 
von (A l2 03 : RO) —  0.7 oder einem Aequivalent- 
verhaltnifs 0,233 ist die Verringerung des Warme- 
bedarfs vom Tri- bis zum Singulosilicate einiger- 
mafsen gleichmafsig, am schnellsten aber schreitet 
sie doch vor zwischen dem Sesqui- und dcm Singulo
silicate. GelH die Silicirung unter letzteres her- 
ab, dessen Warmebedarf mit dem des Singulo
silicates der zunachst vorhergehenden Reihe un- 
gefabr gleich ist, so vergrofseit sich der Warm e
bedarf, wenn auch nicht ganz so schnell, wie bei 
der zunachst vorhergehenden Siiicatreibe.

Von und mit dieser Serie liegen alle die an- 
deren zu dieser Gruppe gehorigen Reihen in steter 
Folgę iibereinander, so dafs 'der Warmebedarf 
mit Zunahme des Thonerdeverh;iltnisses urt- 
unterbrochen wachst und eine sicbtbare IJeber- 
einstimmung der Reihen miteinander vorhanden 
ist, wie dies aus der folgenden Erlauterung und 
der graphischen Darstellung erhellt.

Bei den Silicaten mit einem Sauerstoffverhalt- 
nifs (Alg O3 : RO) =  0,9 oder einem Aequivalent- 
verhallnifs 0,3 steigt der Warmebedarf des Sesqui- 
silicates, so dafs er etwas weniges iiber dem des 
Bisilicates liegt, aber zwischen dem 1,5- und 
1-Siiicate nimmt die Yerminderung desseiben um 
so schneller zu und es ist im iibrigen auf Grund 
des fiir die Reihen mit einem SauerstolTverhalt- 
nifs (Ala O3 : RO) =  1,2. 1,5, und 2,0ermittelten 
Yerhaltens glaublieh, dafs das Warmebedarfs- 
minimum dieser Reihen in der Nahe einer etwas ! 
lieferen Silicirungsstufe ais 1 liegt; darauf aber I 
folgt abermals eine ganz schnelle Steigcrung.

Die Warmebedarfssleigemng der Silicate mit 
einem SauerstofTverhi'iltnifs von(Al2 03 : RO) =  1,0 
oder mit einem Aequivalentverhaltnifs 0,383 ist 
beim 1,5-Silicate etwas grofser ais im yorher- 
gehenden F a lle ; aber auf Grund des Verhaltens 
bei den folgenden Reihen ist es doch glaublieh, 
dafs der Wendepunkt sich vom 1,5- zum unge- 
fiihr 1,4-Silieate yerschoben hat, so dafs erst bei 
diesem die Warmebedarfsverminderung eintritt. 
Diese weieht iibrigens gewifs bis unter das Singulo- 
silicat, so dafs das Minimum erst etwa beim
0,85-SiIicate erreicht wird, worauf wiederum eine 
schnelle Steigerung beginnt.

lnnerhalb der Silicate mit einem SauerstofT- 
yerhiiltnifs von (A I2O3 : RO) == 1,2 oder mit einem 
Aequivalentverha!tnifs 0,4 geht die Witrmebedarfs- 
verminderung bis zum 2-Silicate fort; es folgt 
hierauf eine Zunahme bis zum 1,3-Silicate, wo 
der Bedarf ungefahr um 14 W .-E. grofser ist ais 
beim ersteren; sodann beginnt wieder ein schnelles 
Sinken, welches sich sicher bis unter das Singulo- 
silicat, jedoch- nicht bis zum untersuchten 0,7-, 
sondern nur etwa bis zum 0,75-Silicate fortsetzt.

Silicate mit einem Sauerstoffverha]tnifs von 
(Alg*O3 : RO) == 1,5 oder mit einem Aequivalent- 
verhaltnifs 0,5 zeigen volle Uebereinstimmung mit 
den zuletzt behandelten, aufser dafs die zwei 
wesentlichsten Wendepunkte fiir die Steigerung 
bezw. Verringerung des Wannebedarfs sich nach 
etwas lieferen Silicirungsstufen yerschoben haben, 
so dafs sie nun beim 1,2-und 0,7-Silicate liegen, 
wogegen die Warmeminima, welche sich bei den 
letzten Reihen etwa gleich lief hieiten, bei diesen 
und den darauf folgenden Serien sich immer 
mehr heben.

Silicate, die dasSauerstoffverlui]tnifs(Al. O j: RO) 
=  2 oder das Aequivaientverh;iltnifs 0,667 be- 
sitzen, verhalten sich in gleieher Weise, aber die 
eben erwahnten Wendepunkte haben sich noch 
weiter yerschoben, so dafs sie in dieser Reihe 
beim 1- und beim 0,5-Silicate zu liegen seheinen.

Von den schwerscbmelzigen Silicaten mit 
einem SauerstoflYerhaltnifs von (A l2 03 •: RO) 
=  3 oder einem Aequivalenlverhaltnifs 1 wurden 
nur drei untersucht, aber schon diese seheinen 
zu der Annahme zu berechtigen, dafs diese Serie 
sich auf eine mit der yorhergehenden iiberein- 
stiinmende Weise verhalt.

Silicate mit tcechsełndem Yerhallnifs zwischen 
Miiinganoxydul and Kalk.

Auch zur Ermittelung des Einflusses, welchen 
Mangan auf die Grofse des Sehmelzwiirmebedarfs 
iibt, sind Yersuche mit 1-, 1,5-, 2-, 2,5- um! 
3-Silicaten von Kalk mit mehr oder weniger 
Manganoxydul angestellt worden. Die hiermit 
erlangten Resultate geben Tabelle V. (S . 298 u. 299) 

j und die graphische Darstellung Nr. 4 auf BI. XX.
| Unter denselben scheint das Singulosilicat und das
i SesquisilicatvonKalk um so leichtschmelziger, einen
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je grofseren Theil des Kalkes man gegen dieselbe 
Aeq ui valentrnfenge von Manganoxytffl auswechselt, 
bis das Mangan so vorhprrsćnt, dafs das Sauer- 
stofT- oder das Aequivalenlverhaltnifs zwischen 
Manganoxydul und Kalk mindestens auf 4 gesliegen 
ist, Das Singulo-, noch mehr das Sesquisilicat von 
sogar allein Manganoxydul hat nur unbedeutend 
grofseren Warmebedarf ais die letztbezeichneten 
Minima.

Auch dic Bisilicate verhalten sich in ahnlicher 
Weise, nur dafs der Warmebedarf nach Ueber- 
schreilung bei einem Sauerstoffverhaknisse (MtiO : 
CaO) und einem Aequivalentverbaltnifs 4 bis 5 
gelegenen Minimums mit der weiteren yergrofse
rung des Mangangehaltes um etwas schneller sich 
steigert, so dafs der Unterschied im Schmelz- 
warmebedarf des reinen Manganoxydulsilicates und 
des leichtschmelzigsten Bisilicates von MnO und 
CaO etwa 1 2  W .-E. ausniacht. Sonst aber mufs 
in bezug auf die bis jetzt beriihrten 3-Silicate 
von Kalk und Manganosydul beachtet werden, 
dafs von ihnen das Singulosilicat das schwer- 
schmelzigste, das Sesquisilicat das leichtschmel- 
zigste ist. Bei den Bisilicaten, welche in Schmelz- 
barkeit zwischen beiden liegen, ist somit der 
Warmebedarf grofser, aber die Warmecumni 
laufen ziemlich parallel. Dies ist jedoch nicht 
mehr der Fali bei den saueren Silicaten, dereń 
Warmeminima sich nicht nur verschieben, je 
mafsiger die Mangangehalte, sondern dereń Schmelz
barkeit auch beim grofsten abniinmt, so dafs das 
Trisilicat von reinem Manganoxydul sogar im Iloch- 
ofen unschmelzbar ist, wie wir andererseits sahen, 
dafs unter den reinen Kalksilicaten das Trisilicat 
leichtschmelziger ais irgend eins der 1-, 1,5-, 
2- und 2,5-Silicate ist.

Wenn man bei einem 2,5-Silicate von Kalk 
letzleren dureh das gleiche Aequivalent Mangan- 
oxydul theilweise ersetzt, so wirkt dies anfiinglich 
mehr auf die Schmelzbarkeit ein, ais bei irgend 
einem andern zu dieser Gruppe gehorigen uriter- 
suchten Silicate, aber das SauerstofT- und Aequi- 
valentverhaltnifs zwischen MnO und CaO wachst 
nicht einmal bis 0,25, bevor die Wirkung des 
Mangans auf dieses Silicat ebenso merkbar wird, 
wie bei den drei bereits besprochenen. Steigt 
dies Yerhaltnifs bis ungefahr 1 , so beginnt anderer- 
seits eine Verminderung des Manganeinflusses 
auf die Schmelzbarkeit sich geltend zu machen 
und der niedrigste WSrmewerth fiir dieses Silicat 
scheint etwa bei einem Sauerstoffverhaltnifs(MnO : 
CaO) oder Aequivalentverballnifs 1,5 zu liegen. 
Bald nach Uebersteigung desselben beginnt die 
Schmelzbarkeit wieder abzunehmen und das 2,5- 
Silicat von Manganoxydul allein hat einen fast 
um 50 W.-E.  hoheren Warmebedarf ais das 
leichtschmelzigste 2,5-Silicat von Manganoxydul 
und Kalk.

Beim Trisilicate von Kalk wirkt dessen theil
weise Substitution dureh Manganoxydul anfanglich 

Y.o

so merkbar auf den Warmebedarf, dafs das 
Warmeminimum dieses Silicats, welches bereits 
bei einem Sauerstoffverh;iltnifs (MnO : GaO) und 
Aequivalentverhaltnifs 0,7 sich findet, nur etwa 
um 25 W .-E. unter dem des so gut wic reinen 
Kalktrisilicates liegt. Nachdem der Mangangehalt 
dieses Verhaltnifs iiberstiegen hat, vermindert sich 
dagegen die Schmelzbarkeit bald sehr schnell und 
das Trisilicat von allein Manganoxydul ist fiir die 
Praxis unschmelzbar, wahrend das Sesquisilicat 
von Manganoxydul sebr leichtschmelzig ist.

Die Yerschiedenheit der Einwirkung der Thonerde, 
der Magnesia und des Manganoxydids a u f die 

Schmelzbarkeit des Kalksilicates.

Nachdem der Reihe nach die Wirkung der 
Magnesia, der Thonerde und des Manganoxyduls 
auf dic Schmelzbarkeit des Kalksilicates erortert, 
erscheint die Erm ittelung, welcher dieser drei 
Stoffe den grofsten Einflufs ausiib l, nicht 
zwecklos. Eine Vergleichung der graphischen 
Darstellungen ergiebt, dafs die Thonerde in jeder 
Beziehung am kraftigsten wirkt, denn nicht ge- 
nug damit, dafs sie, nach dem Aequivalentver- 
haltnifs berechnet, viel schneller w irkt, sondern 
auch nach dem SauerstofT- und nach dem Ge- 
wichlsverhaltnifs. Dazu kommt, dafs die dureh 
die Thonerde gewonnenen Warmeminima im all
gemeinen bedeulend kleiner sind ais die mit den 
ubrigen StoiTen erzielten. Es ist freilich wahr, 
dafs es eine Ausnahme giebt, bei der das Warm e
minimum des 1,5-Silicates von Kalk unter Bei- 
hiilfe von Manganoxydul etwas weiter herabge- 
bracht werden kann ais mit Thonerde, dies er- 
reicht man aber bei Manganoxydul nicht friiher, 
ais nicht das Gewicht 4 9 $  iiberstiegen und das 
SauerstofTverhaltnifs (MnO : CaO) oder das Aequi- 
valentverhaltnifs bis auf 4 gewachsen ist, wogegen 
das Warmeminimum des genannten Silicates dureh 
Thonerde schon erreicht wurde, ais das Gewicht 
derselben 12,33$ betrug und das SauerstofTver- 
haltnifs (A l2 O3 : RO) =  0,5 oder das Aequivalent- 
verhaltnifs 0,167 war. Es ist aber schwer, in 
dieser Richtung die Rangordnung zwischen Mag
nesia und Manganoxydul zu bestimmen , da 
man behaupten kann, dafs sie bei den verschie- 
denen Silicaten wechsele, indem die Magnesia 
nicht blofs nach dem Gewichtsverhaltnifs, son
dern .auch nach dem Sauerstoff- oder Aequi- 
valentverhaltnifs beim 2- und 2,5-Silicat kraftiger 
wirkt, nicht aber bei den anderen.

Die Trisilicate fiihlen nicht viel von der W ir 
kung eines dieser beiden Stoffe, nur machen zu 
grofse Gehalte daran dieselben unhandlicher. Auf 
den Warmebedarf des 1- und 1,5-Silicates da
gegen hat das Manganoxydul einen weit starkeren 
und vortheilhafteren Einflufs ais die Magnesia; 
endlich kann letztere uberhaupt nie so niedrigere 
Warmeminima erzielen ais ersteres.

Unter allen Umstanden scheint man nach dem
2
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V. Tabelie Uber den Schmelzwarmebedarf der 1,0-, 1,5-, 2,0-, 2,5-
Bereehnete Zusaramensctzung 

der Sclilacken. Sauerstoffgehalt in Yerhaltnils zwischen dem 
Sauerstofie in

Sśtłi AljOi X ;i _0 CaO MgO MnO FeO Summa! SiOj AlaOj CaO MgO MnO
N.ijO
und
FeO

• 5 2|-5
i

= i j  |g  
2  3  j S  i ®‘■n < i \ń i *5

P o
Z -śź

glo'=
s:3

i^ l
o

- 2

82.90 0.81 0,2035,0? 1.32 i29,64 ;0.47 100,0017,5510,14 10,02 0,53 
si.so .m si -0,422-2.8650,S6 :43.4S p,86jlOO,OOh6,96M>,10 6,53! 0.34
30.75 .0,12 0,55:11,19 0.42 36.72 ;t\25100.00 16,40! 0,06 - “  - -
30,34 0.00 ;0,60 6,66 ,0,25 61,85 0.21100,00 16,18:0,04
20.75 O.04 0.67 0,13 i — 60.26 ;Q.lól100,00|15.8710,02

3,20! 0,17

6,68
9,80

12.78
1,901 0,10 13,94 
0,04 — 15,61

0.17 17.40 
0.1916,86 
0.20116,35 
0,20116,14 
0,20| 15,85

1,00

44.04 0,45 — 51,80 1,95 i 0,19 0.67400,00123,97
43,65 .0.37 0,12:40,81 1,54 ; 12,94 j0,57W 0(®3,28
42,38 0,28 0,25:30,07 jl.l-S ;25,42 0,4(jl00,00j22,60

0,36:19,70 0, * 4 37.464 1 .1 7  ;o,2o 
4 0 ,3 7 0 ,15  
39,93 0 .1 2

0,4412,96 ;0,4S 45,29 
0,48 9,68 0,36 40.10

0,13: S,59 
0,37 100,00)21,96 0,09 5,63

38.86 0,05 10,58; 0,1

0.21 14.80 0,78 0,04 
0,17 11,66

0,31400,001-21,53| 0.0’ 
0,28*100,00f21,32j 0,06 2,77

1-60,15 0,19100,00)20.73; 0,02 0,05

0,62 2,92 
0,45! 5,73 
0.30 8,44 

3,70 0,1910,21 
0,1411,06 
— 13.55

0,15jl5,77 
0,16jl5,36 
0,1614,93 
0,1744,54 
0,18; 14,28 
0,18! 14,15 
0,1913,79

1,50

1,010.05
Ijs f J 

1.00 .

0,62; 0,01
1.39
3.58 -
6,34 —

65,0 -
1,520,05 
•ł

1,51
5*

n
1,50

10,01
0,25 0,23; , 
0.67 0,62 „ 
1,50 1,38 . 
2.76 2,51 -  
3,99 3,58 -  

271,0 ,56,5 —
52.1 0.4
50,81 0,33 
49,52 0,26 
48.26 0.19 
47,45 0.14 
47.05 0,12
45,89 0,05

| -- 45,0 4,7 
10,1135,58 1.34 
0.2126,31 ,0.09 
0,3247,30 0.65 
10,3911.40 0,42 
0,42 -8,53 0,32
0.52 0,20 j —

I 0,2
41,27
>22.24
::’2.89
139,87
43,26
53,12

•0,6 400,00127,8 10.2 42,9 10,7 j 0,0410,0643,7 
0,56 100,00j27,10; 0,1510,1710,54: 2,54! 0,1513,40 

7,52! 0,40: 5,01 0,15 13,08 
4.94 0.26: 7.41 0.17 12.78 
3,26 0.17; 8.98' 0.1812,59 
2,44 0,13: 0,75.0,1842,50

0,22400,00124.47: 0,02 0,06 -  11.97 0,1812,21

0,47 100.00126,41 0,12 
0,39100.00 25,74:0,09 
0,33' 1 00,00)25,31 0.07 
0,304 00.00ks.0910,06

2,02 1 0.25 0,23
0.67; 0,62

2,01 - 1.50 1,38
!. 1 2.76: 2,49

-  ; „ 4,00: 3,55

2,06| — 199,5 -49.9
i "

57,7 0,4" h ' 1.5 0,1 0,6 100.00)30.8 0.2 11,8 i 0,6 0.03,0,17 12,1
56,85 m i 0.KH3152 L IS  9,99 !0,55100,0080,0510.14 9.01 i 0.47; 2,25:0.1511,8$
55.08 0,245 0,l9|28,8S 0.87519,76 10,47400,00f29.38 0 ,ll| 6,68', 0.35, 4.45'0.15 11.63

2,50j 2,55,0,05 
„ 2.52. ,

53,84 0,18 0,2945.41 0,57 >29,31 0.40 100.00j28.71
52,62 0 , 1 2  jo,3£ 7,62 Jo,2S {38,66 !o,82;i00.00p,06
51.47 0,06 0.46 0,23 -  47,53 ;0,254QO,0«{27,45

0,08 4.40:0.23 6,61; 0,1611,40
0.06 2,18 0,11 8.71: 0,17 11,17> | • i
0.03 O M  -  10,71' 0,1810,95

0,25 0,23 
0.67 0,62 
l,50j 1,38 
4,00 3,54 

178,5 44.6

0,02
0,01

62,0 -',4 -  35,6 4,8
60,77 0,29 0,0928.29 1.06 
59,54 0.23 0.1721,03 0.79

0.1 0,6 100,00)33.1 0,2 40,15! 0.50
8.96 10,54100,00)32,41 0,14l 8.08:0.42 
7,77 0.47 100,0(f31,75i 0,11 6.01:0.32■ 5 - -f * -I ? - -I *  V  I '■* ‘ ‘

58.81 0,20 0.2316,72 0.62 >2.99 0,43400,00|31,36; 0.09! 4.78; 0.25
...... ................... 0.40100.0(fel.n;0,08 3.97'0,24

34,9250.34400,00 30.47 0.06 1.97 0.10 
42,99 0,27400,00129,87; 0,03 0.07; -

58,33 0.18 .0.2613,80 0.52 
57.14 0.12 0.34 6.8850.25 
56.01 0.07 0.42 0.24 -

0,02 0.17 10.84 
2,02-0.1440.66 
4,00:0.1440.47 
5.18! 0.1640.37 
5,95 0.16 10,29 
7,87 0.1740,11 
9,69! 0,17| 9,93

3,00; 3,05 0,05; 
.. 3.0! . !
- 3.03 .
_ ! 3.02 .  :
> ; - i

3.01 .

! -  ! 0,021
0.25 0,23:0.01 
0.67 0.62 
1,08 1,00 
1,50 1.37 
3.99 3,51

; .. -  138,4 40,4

VI. Tabelie Uber den Schmelzwarmebedarf der 1,5-, 2.0- und 2.5-Silicate von
Bereehnełe Żasammeusetiung der 

Schlacken.

■ i- A

Sk\ AIsO* SsjO G*Q MgO -MsO j FeO Satama

-;i i i M
. *rv ‘ *k 5 K* , *.k i *k t

Sauerstoffgehalt in

SiO* j AijCb: CaO % 0 >anirnrv
5 RO

Yerhallnifs zwischen dem
SauerstofFin

g łi
; 3

i w  ; «

46.85 0.64 — 30.13 12.43 0,14 0,81 100,00 
47.88 4 J9 . 0.04 35,2311.19 0.13 0.54 100,00 
48.87 0.32 0.06 31.21 9.92.0,119.51100,00 
49.7-5 13.13 0,08 27.07 8,79 0.10*0.48 100,00 
50.79 17.68 0.11 23.44 7.45 0,08 0.45 100.00 
51.22 19.54: 0.12 21,71 6.90 0.08 0.43 100.00

24.99 0.30 11.18 4.908 0.21 46.358 
10,07 4.47 10:10 14,70

1,50
25,54: 
26.064,34 
26.53 6.12 i 
27.09 8.24 1 
27.32 0.105

8.92 3.90 0.15 13.03 
? oi a %i 51 i5; i i  -.t91 3,51 0.15 
6,70 2.98 i 0.15 
6.202 2.758.0.145

11.57
9.83
9,105

1.53
1.74
2.00
2.29
2,76
3.00

0.44: 0,01 0.018 
0,158 
0,333 
0.529 
0,833 
1,000

54.97 4.02 0.03 30.64 
56.02, 8.02,0.05 26,80 
56.85 11.06 O.07 23,88 
57.: ' 15.11 ,v'o o;.::

9.73:0.110.53400.00 
8,51 0.09 0.51 100,00 
7.59 0.09 0.48 100.00 
6,30 0.07 0.46 100.00

29,32 1,87 1
29.88 3.7371 
30.31 5.155
30.88 7.04 i

8.75 3.89 0.15 12.79 
7.66 3.40 0,15 11.21 
6,82 3,03 0,15 10.00 
5,72 2,54 0,14 : 8,40

2.00 2,29 
.  2.67
.  18,03 

3.08

0.44 0,01 i 0,146
.  i 0,333 

0,02 0.516 
I  0.838

6.8 0.1 0.7 400.0 
6.54 0.11.0,57 100, W

5 8 .8  0.-5 —  : a i
59.22 1.56; 0.01 31.99 H H |  M  
59.90 3.74 0.02 29.63 6.05 0.11 0,5-5 4 00.W 
©0.86 6.82. 0.04 26.29 5.37 0.09 0,53 100.00 
61.79; 9,79:. 0.06 23.07- 4.710.08 0.50400.00

31.4 0,2 
31.58 0,73 
31,95.1,74 
32,46 3,48 
32,95.4,56

0.45 2.7 0,2 12.35
9,14 2.61 0.15 41,90 
8.47 2,42 0.1-5 11.04 
7.51 2.15 0.15 9.81
6.59 1.88 0,15 1 8.62

!,501 2.54
2.65
2.89
3.31

0.29 - 0.02 
0,01

- : 0,02

0,016
0.061
0.158
0,324
0,529
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und 3.0-Silicate von MnO und CaO in wechselnden Verhaitnissen.
Aequivalentevon 
M;mganoxydul 
und von Kalk in 
Procenten von 
der Summę 
beider

Von der erhalt. 
Schlacke

u &0) to o CuS M
.2^3

C.S „
sśi2 a- o-ji
— > o
£ sa o

B e s c h a f f c n h e i t  d e r  S c h l a c k e
'2 8 £! -2 .2 o 
“■£<§ 
•— O —
.3 S "
e-

tłtc
H u • ? 
4>
3
g-

beim Ausiaufen 
aus dcm Tiegel

nach AbkUhlung in der 
CalorimeterhUlse nach AbkUhlung im Tiegel

Aequiva

MnO

entproc.

CaO

Krystallinisch
K.
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Angefuhrten zu sagen berechtigt zu sein, dafs diese 
Yersuche gezeigt haben, dafs der Einflufs des Mangan- 
osyduls auf die Schmelzbarkeit der Sehlacken 
keineswegs so grofs ist, wie man von alfers her 
annimmt und die meisten Metallurgen immer 
noch zu glauben seheinen. leli meinestheils habe 
auf Grund von in der Prasis gemachten Wahr- 
nehmungen lange vor Anstellung dieser Yersuche 
die Ansicht gewonnen und ausgesprochen (Jernk. 
ann. 1873, 81), dafs der Einflufs des Mangan- 
oxyduls auf die Schmelzbarkeit der Hochofen- 
schlacken gewohnlich iiberschiitzt wird. Sichąr 
erwirkt das Manganoxydul Diinnfliissigkeit der 
Sehlacken in hoherem Grade ais Leichtschmelz- 
barkeit derselben, aber eine Yermehrung der 
Leichlfliissigkeit der Sehlacken kann in der Praxis 
hochst wohlthatig wirken und in dieser I-Iinsicht 
hilft das Manganoxydul zweifellos in vielen Fallen 
sehr gut. Gleichzeitig bewirkt indessen diese 
Yermehrung der Dunnfliissigkeit aber auch, dafs 
die Schlacke die Ofenwiinde in hoherem Grade 
angreift, und kein Bestandtheil der Schlacke tibt 
auf ein kieselsaures Futter eine so fressende bezw. 
auflosende Wirkung ais das Manganoxydul.

Eiscnoxydul-Silicate.

Obschon es kaum fiir den Ilochofenprocefs 
ein besonderes Interesse hatte, mufste es doch 
anderer metallurgischer Schmelzungen wegen 
wiinschenswerth sein, dafs auch die Schmelzbar
keit der Eisenoxydulsilicate untersucht werde; ich 
mufste jedoch von der Durchfiihrung einer Reihe 
solcher Versuche abstelien wegen des Mangels 
eines entsprechend grofsen Platinatiegels, weil 
das Kohlenfutter der Thontiegel das Eisen aus 
eisenreichen Sehlacken ausredueirt und die An- 
wendung ungefutterter Thontiegel natiirlich die 
Gefahr nahe brachte, dafs durch Anfressen der 
Tiegelwand eine an Kieselsaure und Thonerde 
reichere Schlacke entstand, ais beabsichligt war. 
Von den drei geniigend eisenreichen Sehlacken, 
die versucht wurden, war doeh eine — eine 
Schweifsofenschlacke von Soderfors — aus der 
beim Schmelzen kein Eisen sich reducirte. Die 
mit dieser Schlacke gewonnenen Resultate sind 
in Tab. V II uber Hochofen- und andere Sehlacken 
verzeichnet. W ollte man daraus irgend einen 
Schlufs beziiglich des Verhaltens der Eisenoxydul- 
silicate ziehen, so mufste das Singulosilicat von 
Eisenoxydul schwerschmelziger sein ais das von 
Manganoxydul; aber die fragliche Schlacke hatte 
nach dem Schmelzen auf der Oberflache eine 
ungeschmolzene, schwammartige Masse, die Yer- 
anlassung gab, eine Abnormitat zu vermutlien 
(muglicherweise war ein Theil des in der Schweifs- 
ofenschlacke enthaltenen Eisenoxyduls beim 
Schmelzen nicht, wie hei Berechnung der Zu
sammensetzung angenommen, zu Osydul reducirt 
worden), und ich w ill diesem einzelnen Yersuche 
um so weniger wirkliche Beweiskraft iiber das

zuerkennen, was Vorgange im grofsen an die 
Hand zu geben seheinen, dafs das Eisenoxydul- 
silicat im allgemeinen vergleichsweise leichtschmel- 
zig sei.

Gruner hat iibrigens gefunden, dafs der Wiirme- 
gehalt bei einer geschmolzencn Schweifsofen
schlacke nicht grofser ais 316 bis 319 W.-E. 
war (Annales des Mines 7. Serio Tom. IV . p. 
241), wahrend der Warmebedarf, wie aus den 
Tabellen hervorgeht, bei keiner der von mir 
untersuchten Sehlacken weniger ais 340 W .-E. aus- 
machte; und doch hat Gruner wenigstens fiir zwei von 
den vier anderen Schlacken, dereń Schmelzwarme 
er untersuchte, eine vergleiclisweise hohere 
Warmezahl ais ich erlialten. W eiter haben so- 
wohl Plattners (Mehrbach: die Anwendung der 
erwarmten Geblaseluft im Gebiete der Metallurgie
S. 288) und Bischofs (Dinglers polytechn. Journal 
Bd. 165. S. 379) Schmelzungen in Eisentiegeln 
Veranlassung zu der Annahme gegeben, dafs die 
Eisenoxydulsilicate leichtschmelziger seien ais 
eine der von mir untersuchten Schlacken.

Kalk- Magnesia- w id  Thonerdesilicate.

Um den Schmelzwurmebedarf der verseliicdenen 
Hochofenschlacken richtig festzustellen, '1 'hatten 
nunmehr Untersuchungen von Silicatreihen theils 
mit constantem Verhaltnisse zwischen Kalk und 
Magnesia, aber wechselndem Thonerdegehalte, 
theils mit constantem Verhaltnisse zwischen Kalk 
und Thonerde, aber wechselndem Magnesiagehalte 
folgen miissen. Um dies aber so vollstandig zu 
konnen, dafs ganz sichere Berechnungen des 
Schmelzwarmebedarfs der Schlacken darauf zu 
begriinden waren, hatte es noch weiterer, mehr- 
jiihriger, emsiger Arbeit bedurft, und ich sah es 
deshalb fiirs rathlichste an, vorliiufig davon ab- 
zustehen. Einige Versuche mit solchen Zusammen- 
setzungen -'wurden gleichwohl ausgefuhrt, es 
wurde aber dabei nur beabsichtigt, zu ersehen, 
ob man aus solchen Silicaten aus nur Kalk^und 
Magnesia, die in gewissen Reihen den geringsten 
Warmebedarf hatten, durch. theilweise “Ersetzung 
beider Basen in constanten Yerhaltnissen zu cin- 
ander gegen soviel Thonerde, dafs^diej gleiche 
Silicirungsstufe doch beibehallen wurde, nicht 
Schlacken mit noch geringerem Warmebedarf 
componiren konnte, ais diejenigen hatten, von 
denen man ausging.

Tabelle V I (S. 298 u. 299) giebt Auskunft iiber 
die drei dariiber ausgefiihrten Yersucbsreihen, 
dereń Resultate auch die drei schwarzen Curven 
der graphischen Darstellungen Nr. 5 Blatt XX 
zeigen. Hieraus erscheint, dafs die theilweise 
Ersetzung des Kalks und der Magnesia durch 
Thonerde im 1,5 - Silicate mit dem fiir den 
Warmebedarf Yortheilhaftesten ’Sauerstoffverhalt- 
nisse (MgO : CaO) =  0,44 anfanglich oder 
bis das Sauerstoffverhaltnifs (A I20 3 : RO) =
0,33 erreicht ist , eine Yerminderung des
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Schmelzwarmebedarfs erzeugt; aber das 2 - 
Silicat mit dem gleichen Yerlialtnisse zwischen 
Kalk und Magnesia, wie im vorigen Falle, welches 
Yerhaltnifs dies Silicat leichtschmelżiger macht, 
gewinnt keineswegs durch theilweisen Ersatz 
dieser Basen durch Thonerde; das Silicat wird 
gegentheils scbwerschmelziger und das Gleiche 
ist der Fali beim 2,5-Silicate, welches fiir die 
Sehmelzbarkeit das giinstigste Verhaltnifs zwischen 
Kalk und Magnesia besitzt, und welches ais das 
leichtestschmelzende unter allen Silicaten von nur 
Kalk und Magnesia erscheint.

Es ist von Interesse, den Warmebedarf der 
Trisilicąte, wie die in Rede stehenden, mit dem 
entsprechenden der beiden Risilicate zu vergleichen, 
aus denen jedes trinaire gebildet; deshalb wird 
eine jede der drei schwarzen Curven in Nr. 3 
BI. XX , von denen bereits gesprochen, von einer 
rothen, die wie die schwarze bezeichnet, be-
gleitet, welche den Warmebedarf der gleichen 
Silicirungsstufe von nur Kalk und Thonerde 
zeigt. Man kann somit sagen, dafs jede einzelne 
der schwarzen Warmecurven angiebl, wie die 
Warmezahl der entsprechenden rothen sich ver- 
iindert, wenn der Kalkgehalt des Silicats nach 
Aequivalenten gegen Magnesia und Kalk in an- 
gegebenem Verhaltnisse ausgetauscht wird.

Folgt man zuerst dem 1,5-Silicate, so 
ersieht man , dafs , wenn in einem solchen
von nur Kalk und Thonerde ersterer seinem 
Werthe nach durch die Mischung !) CaO -j- 4 MgO 
ersetzt wird, eine Verringerung des Schmelzwarme
bedarfs eintritt, soweit das Sauerstoffverhaltnifs
(Al^Os : RO) =  0,33 noch nicht erreicht, und
dafs der Warmebedarf dann nicht blofs unter dem 
des 1,5-Silicateś aus nur Kalk und Magnesia 
in dem genannten Yerhaltnisse bleibt, sondern 
auch unter dem, der von dcm gleichen (AlaOa:RO) 
Sauerstoffyerhaltnisse beim 1,5-Silicate von nur 
Kalk und Thonerde bedingt wird. W ird  wieder- 
um das SauerstoflVerhaHnifs 0,33 in Al^O : RO 
iiberschritten, so erzeugt der Austausch des Kalkes 
gegen die in Rede steliende Kalk-Magnesiamischung 
eine Vergrofserung des Warmebedarfs iiber den 
des 1,5-Silicates aus nur Kalk und Thonerde im 
entsprechenden Sauerstoffyerhaltnisse zwischen 
einander hinaus. Soweit diese Versuchsreihe 
reicht, liegen die dabei gewonnenen Warmezahlen 
immer unter der fiir das 1,5-Siiicat aus nur
9 CaO -j- 4 MgO gefundenen; sie sind also zwischen j 
dem (A120 3 : RO) =  0,33 und wenigstens 1 ,0  j

Sauerstoffverhiiltnisse wechselnde Mittelwerthe 
zwischen den vom entsprechenden theils Kalk- 
Thonerde- und theils Kalk - Magnesiasilicate be- 
dungenen.

Der Ersatz des Kalkes nach Aequivalenten 
durch Kalk und Magnesia in angegebenen Ver- 
haltri.issen mindert allerdings den Warmebedarf 
auch innerhalb der 2,0- und 2,5-Silicate von nur 
Kalk und Thonerde unter den von letzlem S ili
cate bedingten herab; aber im Gegensatze zu dem 
jiingst behandelten Falle wird innerhalb dieser 
Trisilicąte die Warmezahl iiber die hinaus ver- 
grofsert, welche denselben Silicaten aus nur Kalk 
und Magnesia im selben Verhaltnisse angehoren. 
Der Warmebedarf der Trisilicąte liegt somit 
zwischen den von jedem der beiden binairen be
dingten.- Aber dies gilt blofs, so lange die Gehalte 
an Thonerde noch ganz klein sind, denn bereits 
wenn das Sauerstoffverhaltnifs (ALOa : RO) =  0,17 
fiir das 2-Silicat und sogar nur =  0,6 fiir das 2,5- 
Silicat iiberschritten wird, wachst der Warmebe
darf in diesen Reihen iiber den hinaus, den die 
entsprechenden Kalk-Thonerdesilicate bedingen, 
so dafs er beide der dieselben constituirenden 
Bisilicate iiberragt. Daraus lafst sich anneh- 
men, dafs die alte Regel, dafs eines Silicats 
Sehmelzbarkeit entschieden mit der Anzahl der 
darin enthaltenen Basen sich vergrofsere, keines
wegs immer stichbalt, sondern dafs es Silicate 
von Kalk, Magnesia und Thonerde giebt, die 
schwerer zu schmelzen sind ais dieselbe Silicirungs
stufe von Kalk und Thonerde und Kalk und 
Magnesia. Aber solehe Fiille diirften doch wohl, 
nach den weiterhin mitzuthcilenden Untersu
chungen von wirklichen Hochofenschlacken zu 
urtheilen, nur ausnahmsweise vorkommen.

Oft liegt dagegen die Schmelzwarme von 
Hochofenschlacken mit allen diesen drei Rasen 
unter der der entsprechenden beiden binairen 
Silicate und sehr gewohnlich scheint es, wie bald 
gezeigt werden soli, dafs der Warmebedarf der 
Hochofenschlacken mit sammtlichen drei Basen 
unter dem liegt, der vom entsprechenden Silicate 
von nur Kalk und Magnesia bedingt wird, da
gegen iiber dem vom entsprechenden Silicate von 
lediglicli Kalk und Thonerde, welches ifln allge
meinen das leichtschmelzigste der letztgenannten 
zwei Silicate ist. Zur Beleuehtung dieser Ver- 
hriltnisse dienen die folgenden Untersuchungen zur 

| Enniltelung des Schmelzwarmebedarfs wirklicher 
| Hochofenschlacken. (Schlufs folgt.)
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Holzkolile mul Koks im Hochofen.
In der yorhergehenden Nummer dieser-Zeit

schrift bestreitet Herr van Vloten die Richtigkeit 
meiner Yermulhung betrcffs des Werth es der 
beiden Brennstoffe im Hochofen.

Es sei mir gestattet, folgcndes zu erwidern:
Es ist kein Zweifel yorhanden, dafs man so- 

wohl im Koks- ais I-Iolzkohlenofen in der Zeit- 
einheit gleich grofse Mengen Brennstoff ver- 
brennen kann, wenn man in jedem Falle die 
zureichen.de Windmenge entsprechend geprefst 
und erwiirmt hineinblast. Die weitere An
nahme jedoch, dafs man mit denselben Brenn- 
stoflmengen dieselben Mengen Roheisen erzeugen 
soli, kann man nicht gelten lassen, denn bis 
heute war das noch nićht der Fali und soli ja 
eben erst bewiesen werden. yan Yloten 
sagt namlich, es werde im g l e i c h e n  Raume 
mit derselben Brennstoffmenge das g l e i c h e  
Warmeąuantum entwickelt, somit in beiden 
Fallen das gleiche Quantum Gas, Eisen, Schlacke
u. s. w. erwiirmt — es mufs somit die Temperatur 
dieselbe sein.

Das hatte wohl seine Richtigkeit, aber man 
hat bisher eben noch nicht g l e i c h e  Brenn- 
stoffmengen im g l e i c h e n  Raume verarbeitet.

Infolge der yorderhand nicht zu umgehenden 
physikalischen Eigenschaften der beiden Brenn- 
stoffe wird eben in der Raumeinbeit des Koks- 
hochofens, auch beim flottesten Betriebe nicht 
dieselbe Warme per Zeit entwickelt werden 
konnen, da dort die Bedingungen dafiir nicht 
yorhanden sind.

Die grofste Fliichenwirkung und Reactions- 
fShigkeit unter den Brennstoffen sind der Holz- 
kohle denn doch nicht abzuleugnen. Um diesen 
Eigenschaften, welche der Holzkolile einen so 
gewaltigen Yorsprung vor dem Koks einraumen, 
gleicnzukommen, miissen bei der Verbrcnnung 
des Koks Windverhaltnisse zur Anwendung ge- 
langen, wie man sie bisher noch nicht ange- 
wendet hat. Es wird deshalb behufs Ent- 
wicklung g l e i c h e r  M e n g e n  Z e i t w a r m e  
im Kokshochofen immer ein g r 6 f s er e r R a u m 
hierfiir in Anspruch genommen werden miissen, 
d. h. der Focus der Kokshochofeudiise wird fiir 
gleiche Leistung unter allen Umstanden ein 
grofseres Volum annehmen ais derjenige des 
Holzkohlenofens.

Es wird sonach nicht die Bedingung erfiillt 
„gleiche Zeitwarme im gleichen Raume“ .

Mit der Grofse des Verbrennungsraumes 
wachst auch folgerichtig der Warmebedarf, 
die Temperatur wird sinken und zur Aufrecht- 
haltung derselben ein Gleicligewicht zwischen 
Molier und Brennstoff hergestellt, d. h. in diesem 
Falle ein Mehr an Koks yerwendet werden miissen.

van Vioten nimmt bei seiner Rechnung 
wohl einen gleichen Verbrennungsraum an, aber er 
bestimmt seine Grofse nur dadurch, dafs er den 
Gestelldurchmcsser angiebt.

Die blofse Annahme des Gestelldurchmessers 
oder Querschnittes fur den Arbeitsraum eines 
Hochofens ist insofern eine irrthiim liclie Yoraus- 
setzung, ais das Yolumen des Yerbrennungsraumes 
keineswegs an diese Mafse gebunden ist, und 
es wird je nach Umstanden eben se h r  verschie- 
den sein.

W ie hoch beispielsweise der Verbrennungsraum 
der Koksliochofen hinaufreicht, das bezeugen die 
so rasch abbrennenden Rasten dieser Oefen und 
alle Anstrengungen, die man behufs Erhaltung 
dieses Ofentheiles macht.

Bei den Holzkohlenofen ist das nicht der 
Fali und ich werde mir erlauben, zum Schlusse 
auf diesen Gegenstand des Naheren zuriickzu- 
kommen.

yan Vloten ist der Ansicht, dafs der Brerin- 
stoffunterschied beider Betriebsarten nicht im 
Verbrennungsraume, sondern im Reductionsraume 
begriindet sei, dafs die G as r e d u c t i o n  beim 
Holzkoblenbetriebe eindringlicher vor sich gehe. — 
Es ist nicht recht ersichtlieh, weshalb das der 
Fali sein sollte. — Die Factoręn, welche die 
Reduction der Erzeinheit dureh Gas im Hochofen 
beeinflussen, sind: Qualitat, Menge, Geschwin
digkeit, Temperatur der Gase und die Zeit.

D ie  G a s ą u a l i t i i t  kann ais gleich voraus- 
gesetzt werden und habe ich das vielfach be- 
stiitigt gefunden. *

Die G a s g e s c h w i n d i g k e i t  im Kokshoch
ofen ist allerdings bedeutender, wenn auch nicht 
so grofs, wie sie van Vloten seiner Zeit be
rechnet hat,** wobei er sowohl die Sttickgrofse 
der Holzkolile tief unterschatzt, wie auch die 
Porenraume beider Brennstolfe —  ais Durch- 
zugskanale fiir das Gas — in Rechnung 
bringt, was denn doch nicht angeht. van 
Yloten fand damals das Verhaltnifs der Ge- 
scbwindigkeiten Holzkolile zu Koks wie 5 : 8 . 
Ich habe dieses Verhaltnifs bei meinen Studien 
oft und oft gercchnet auf Grund der ver- 
lafslichsten Zahlen und unter Yoraussetzung 
g l e i c h e r  Gasmengen nie hoher gefunden ais 
1 : 1,3.

Gasmenge und Ofenąuerschnitt andern natiir- 
lich diese Geschwindigkeit nach Belieben.

* ^Untersuchungen iiber die Brennbarkeit der 
Hochofengase* von E. Belani. »Oesterr. Zeitschrift 
fur Berg- und Huttenwesen* Jahrgang 187G-

** »Stahl und Eisen* Nr. 1, 1886, Seite 44.



Mai 1886. .S T A H L  UND EISEN.* Nr. 5. 303

Die Beziehungen der Factoren fiir Gasreduc- 
tion, za einem bestimralen Reductionsgrade des 
Erzes sollen an einem Beispiele gezeigt werden.

Annahme: 2 Hochofen, der eine mit Koks, 
der andere mit Holzkohle betrieben, von gleichem 
P r o f i l ,  gleicher Erzeugung, gleichem Brenn- 
stoffverbrauch, * also auch gleicher Gasmenge in 
der Zeiteinheit, haben eine (dieser Brennstoffan- 
nahme wirklich entsprechendc) ErzfOllung im 
Yerhaltnisse von 2 :1 .  — Aus der Production 
und Erzfiiliung ergiebt sich die Durchsetz
zeit wie 2 : 1 . Die Gasgeschwindigkeit sei 130 
fiir den Koks und 100 fur die Holzkohle.

Das Fallen vollkommcn garen weifsen Roh- 
eisens, ais Reductionsgrad des Erzes angenommen, 
kommt per Erzeugungs-Einheit die gleiche Gas
menge auf dieselbe Erzmenge in beiden Oefen, 
da der Holzkohlenofen in derselben Zeit 2 
Fullungen ferarbeitet.

Die Durchzugsgeschwindigkeit des Gases, 
ein Resultat des freien Ofenquerschnittes und der 
Gasmenge,• lafst sich bei gegebener Gasmenge be- 
liebig gestalten, wenn man den Ofenąuerschnitt 
danach einrichtet.

Die 30 rfó grofsere Gasgeschwindigkeit des 
Koksofens, in diesem Falle, wird derjenigen im Holz
kohlenofen gleich, wenn man den mittleren Quer- 
schnitt des Kokshochofens um 30 $  erweiterl, 
ohne den Fassungsraum selbst zu vergrofsern.

Hierdurch wird dieser Ofen mit denselben Gas- 
verhaltnissen arbeiten wie der Holzkohlenofen — 
aber er wird niedriger. Fiihrt man nun den 
Ofen uber diese sich durch die Rechnung erge- 
bende Hohe weiter hinaus, so wird dieses Mehr 
an Hohe dem Holzkohlenofen gegeniiber ein 
Vortheil sein, da das Gas fiir den Ofenprocefs noch 
weiter d i r e c t  verwendet wird, wahrend es beim 
Holzkohlenofen schon die Gicht verlassen hat.

Eine solche Erhohung des Ofens wird beim 
Koksbetriebe immer slattfinden konnen und giebt 
das Mittel an die Hand, auch die Tcmperatur- 
Yerhaltnisse in der Reductionszone sehr giinstig 
zu gestalten, da eine bessere Vorwarmung der 
Materialien stattfindet ais im Holzkohlenofen.

Yan Yloten hat die Wiirmecapacitat der 
Fiillung eines Cubikmeters der beiden Betriebs
arten bereehnet ** und gefunden, dafs fiir 1 °  
Temperaturerhohung der Holzkohlenofenfiillung 
nur 2/g der Warme verbraucht werden ais wie 
im Kokshochofen. — Diese Berechnung ist durch 
irgend ein Versehen in dem Mollergewichte der 
Koksofenfullung unrichtig ausgefallen.*** Es

_* Hier ist die Annahme gestattet, da sie nicht 
bewiesen werden soli.

** »Stahl und Eisnn« Januar 1886, Seite 44.
*** W ie Herr van Yloten der Redaction mittheille, 

soli es auf Seite 44, Zeile 15 v. o. heifsen: 
beim Koksbetrieb aber
276 kg. Koks a 0,24 spec. Warme =  76 Calorien 
828 , MOllera 0,21 „ , =  173,7

240,7 Calorien

sind fiir den Cubikmeter Kokshochofen nur 127 
kg Molier auf 279 kg Koks angenommen wor
den, was bei 50 % Ausbringen einem Yerbrauche 
von 440 Koks auf 100 Eisen gleich karne. — 
Nimmt man statt 127 kg Molier etwa 500 kg 
an, was der W irklichkeit nalier kommt, so stellt 
sich die Wiirmecapacitat der Raumeinheit Holz- 
kohlenfiillung zu der mit Koks nicht wie 1:2,5,  
sondern wie 1 : 1,7. Die Zeitfiillung der Raum
einheit steht aber nicht wie 1 : 1 sondern wio 
2 : 1 ,  es wird somit das Verhaltnifs der Capaci- 
taten sein fiir die Holzkohle 2 , fiir . den Koks
betrieb 1,7, d. h. die Fiillung einer Raumein
heit Holzkohlenofen wird einen Bruchtheil mehr 
Warme notliig haben ais der Kokshochofen. 
Das Verhaltnifs kehrt sich in W irklichkeit 
also um.

Das gilt jedoch nur fiir d&n Fali, wenn man 
die specifischen Warmen von Koks und Holz- 
kohle gleich grofs nimmt, wic dies * van Vloten 
thut. Es ist das aber nicht so ganz richtig. 
Mit steigender Temperatur — nach Schinz * 
iiber 600°  — steigt die specifische Warme von 
Koks, er wird somit thatsachlich mehr Warme 
notliig haben. Dieses Mehr an Warme ist 
aber reichlicli vorhanden, und zwar durch die 
bessere Warmeausnutzung rucksichtlich der schon 
erwiihnten grofseren Hohe des Ofens, Ober* 
dies ist die Verhaltnifszahl der Wiirmecapacitat 
fiir die Zeitfiillung der Raumeinheit Kokshoch
ofen kleiner ais bei dem Holzkohlenofen — wie 
oben angefiihrt, um 0,3.

Ich mufs gestehen, dafs ich aber trolz alle- 
dem auch der Ansicht hin, dafs die Reduclion 
im Holzkohlenofen eine bessere sei, aber nicht 
durch das aufsteigende Gas des Verbrennungs- 
raumes, sondern durch d i r e c t e  Ber i ih- 
ru n g  zwischen Erz und Kohle bei geeigneter 
Temperatur.

Ich hal te dafiir, dafs alle diejenigen Eigen- 
schaftcn der Holzkohle, welche sie, bei der Yer
brennung vor dem Windę, anderen Brennstoffen 
gegeniiber so iiberlegen machen, ihr auch die 
Ucberlegenlieit in dem Reductionsverm6 gen durch 
Beriihrung sichern. —  Die grofse Oberflache 
der Holzkohle in Yerbfndung mit der hohen 
Fahigkeit, auf SauerstofT zu reagiren, fordern die 
Reduction des darin eingebetteten Erzes in be- 
sonderem Grade.

Es liegt alle Veranlassung vor, anzunehmen, 
dafs in diesem Umstande die aufserordenllicli 
kurze Durchsetzzeit der steiermarkischen Oefen 
mit begrundet ist, wozu noch jedenfalls die 
leichte Reducirbarkeit der gerosteten Spathe 
kommt.

Die mir bekannt gewordene erreichte kiir- 
zeste Durchsetzzeit fiir Erzberger Spathe betrug

* sDocumente des Hochofens® Seite 32.
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wenig iiber 4 Stunden — allerdings war der 
Ofen sehr klein — aber es ist nicht moglich, 
diese Leistung durch blofse Gasreduction allein 
fertig zu bringen.

Ich verstehe unter Beriilirungsreduction nicht 
das, was man gewohnlich ais directe Reduction 
bezeichnet, sondern die Reduction v o r der Er- 
weichung des Erzes — also denselben Vorgang, 
wie er bei der Bereitung des Eisenschwammes 
stattfindet.

Es ist gleichgiiltig ob dies auf dem Wege 
eines kurzeń Gasaustausches zwischen Erz und 
Kohlenstiick oder aber infolge einer Kohlenstoff- 
wanderung geschieht.

Die Holzkohle gewinnt dem Koks also auch 
wahrscheinlich im Reducirraume schon einen 
bedeutenden Yorsprung ab — und mufs dieser 
Betrieb das ebenfalls so hereinbringen wie im 
Verbrennungsraume durch eine grofsere Gas- und 
Warmemenge in der Zeit — also durch mehr 
Brennstoff.

E in  Ofen ,  der mit  p o ro sem  und r e- 
a c t i o n s f ii h i g e r e m K o k s b e s ch i c k l w ii r d e, 
h ii 11 e das n i c h t  n o t h i g. —

van Yloten fiihrt die kurze Durchsetz
zeit an ais besten Beweis fur die Richtigkeit 
seiner Ansicht riicksiclitlich der besseren Gas
reduction und Materialvertheilung im Holzkohlen
ofen.

Es wird das wohl Niemand bestreiten, dafs 
gute Reduction und Materialvertheilung auch dem 
Durchsatze behulflich sind, aber der Unter- 
schied in der Durchsetzzeit des Koks- und Holz- 
koblenbetriebes ist in der Hauptsache von ganz 
anderen Factoren abhangig.

W ollte man das im groben Umrisse scliildern, 
so konnte man sagen, dafs der Fassungsraum 
der Oefen die Durchsetzzeit zumeist bceinflufst. 
Da aber der Begriff des Fassungsraumes ein 
sehr unbestimmter ist, so mufs man die Sache 
SĆhśirfer zergliedern.

Der Punkt, um den sich in dieser Richtung 
alles dreht, ist sonderbarerweise die Durchzugs- 
Geschwindigkeit der Gase, denn um diese nor-
irial zu gestalten, ist man geuothigt, den Ofen-
querschnitt nach der Zeitmenge der Yerbrennungs- 
gase zu berechnen. Ofenquerschnitt und Hohe
bestimmen wiederum den Fassungsraum, somit
steht auch die Hohe im bestimmten Verhaltnisse 
zur Durchsetzzeit. —  Greift man auf das ange- 
fiihrle Beispiel der 2  Hochófen mit gleichem 
P r o f i l  zuriick und nimmt an, der mittlere 
Quersehnitt sei 10 qm, die Hohe gleich 1 0  m, 
der Fassungsraum also 100 cbm, so wird, wenn 
der eine dieser Oefen mit Koks betrieben wer
den soli, eine Aenderung im Profile vorge- 
nommen werden miissen, um allen Anforderun- 
gen gerecht zu sein. Der mittlere Querschnitt 
mufs, dem kleineren freien Querschnitte der 
Koksbeschickung sich anpassend, um 30 % grofser

werden —  also von 10 auf 13 qm und, um 
den Fassungsraum zu bewahren, nur etwa 7,7 m 
Hohe erlialten. Diese Abmessungen sichern dic 
Durchsetzzeiten fur Koks 2 , fiir Holzkohle 1.

W ollte man nun g l ei c li e Durchsetzzeiten 
erhalten, so mufste entsprechend dem Erzfiillungs- 
grade (Koks 2, Holzkohle 1) und dem Fassungs
raum die Eisenerzeugung verdoppelt werden. 
Es kiime dann auf denselben freien Ofenquer- 
schnitt (d. i. 13 qm) die doppelte Gasmenge in 
der Zeiteinheit und die Geschwindigkeit wąte 
demnach zu grofs, die Reduction unvollstandig.

Um dies zu verhindern, mufste der Ofen- 
querschnitt auf das Doppelte, fiir das Beispiel 
also auf 26 qm, erweitert und die Ilóhe auf 
etwa 4 m herabgcsetzt werden, was doch nicht 
gut moglich ware.

Man mufs den Ofen hoher machen, ver- 
grofsert dadurch den Fassungsraum und im 
selben Mafse auch die Durchsetzzeit.

Es wird in der Prasis mancher Ofen kein 
normales Verhaltnifs zwischen Querschnitt und 
Gasmenge aufweisen und mit grofserer Ge- 
schwindigkeit arbeiten. Es wird in diesem 
Falle die grofsere Ofenhohe ausgleichend wir- 
ken, aber doch nur zum Theil, da nach dort- 
hin die Temperatur eben rasch abnimmt — 
ein solcher Ofen wird deshalb recht viel Eisen 
aus der Schlacke reduciren und dabei viel Kohle 
yerbrennen.

W as man also unter dem Anslrengungsgrad 
der Oefen yersteht, hat darin seine Grenzen, 
welche nur mit dem wachsenden Qucrschnitle 
erweitert werden konnen.

Bei sehr weitem Kolilsack und gewohnlichem 
Gestelldurchmesser kann auch ein bedeutender 
m i t t l e r e r  Querschnitt herauskommen. — So 
yerstehe ich das nicht, sondern Alles mufs 
weiter werden. —  Man stelll den Begriff am 
besten her, wenn man sagt: „Wachsender Quer- 
schnitt bei g l e i c h e m  R a s t w i n k e l “ .

Die bedeutende Erzeugung der neueren Oefen 
mit hoher Production ist darauf zuriickzufuhren.

Es ist aber noch ein Umstand yorhanden, 
welcher bei so bohem Anstrengungsgrade der 
Oefen beriicksichtigt werden mufs.

Die enorme Zeitwarmelcistung jdieser Oefen 
kann nur wiederum bei einem soh r grofsen 
Yolurn des Verbrennungsraumes stattfinden — 
dadurch wird, trotz der grofseren —  aber durch
aus nicht im Verhaltnisse wachsenden Gestell- 
weite — der Reductionsraum hoher hinaufge- 
schoben, wodurch auch die Hohe des Ofens 
wachsen mufs — um die Yorbereitung der Erze 
fiir die Reduction zu ermoglichen.

Mit der wachsenden Hohe steigt aber wie
derum der Fassungsraum des Ofens, so dafś die 
Durchsetzzeit trotz der iibergrofsen Erzeugung 
nicht wesentlich herabgcsetzt wird, wenn man
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iiberhaupt auf geniigende Gasreduction sehen 
mufs oder w ill.

Die grofse Ausdehnung des Yerbrennraumes 
kann man jedoch sehr verringern, wenn man 
eine iiberhaupt erreichbare und zulassige hochste 
Windpressung und Temperatur anwendet, da 
diese das Mittel ist, die gleiche Zeilwarme auf 
Weinerem Raume z u entwiekeln. Mit der Verringe- 
rung des Verbrennungsraum.es, geht die Brenn- 
stoffersparung Hand in Hand.

Das bis in die Rast hinaufreichende Gebiet 
des Verbrennungsraumes ist es, was die Erbauer 

-der neuen Hochofen veranlafst, diese Ofentheile 
behufs besserer Kiihlung moglichst hoch hinauf 
freizulegen.

Es mogę mir gestattet sein, in dieser Richtung 
einen Yorschlag zu machen.

Statt den Verbrennungsraum unnaturlich hoch 
u b e r  die Formenebene zu treiben, soli man 
demselben vielmehr auch u n t e r  den Formen 
eine viel bedeutendere Ausdehnung einraumen, 
ais es heute der Fali ist. Je nach der Grofse 
der Erzeugung halte ich eine Formenlage 
zwischen 2 und 3 m iiber dem Boden fiir die 
Warme und Fliissigkeit des Eisenbades fiir un- 
schadlich und verweise auf eine Anzahl bekann- 
ter Fitlle in der Praxis. —  Ich fand beispiels- 
weise die Blasformen der schottischen Hochofen 
von Goltnefs & Go. 7 Fufs iiber dem Boden, 
und zwar nicht nach dem Betriebe, sondern 
ich besichtigte einen der Oefen vor seiner 
Fiillung.

Das bekanntc grobe Kom dieser Giefserei- 
Marke schreibt man dort zum Theile dieser 
Tieflage des Eisenbades unter dem W indę zu. 
Es ist das nicht unglaubwiirdig.

Wenn man die Formenhohe iiber dem Boden 
eines Ofens fiir Weifscisen bestimmt, so zieht 
man gewohulich das baldige Abbrennen dieses 
Bodens in Er.wiigung* und wahlt das Zustellungs- 
mafs der Formenhohe aus diesem Grunde 
kleiner. Ein  solcher Vorgang ist nicht ganz 
richtig, denn man kann in W irklichkeit mit dem 
Stiche dem abbrennenden Boden nicht ausgiebig 
genug folgen, da gewisse Grenzen hierfiir vor- 
handen sind.

Geht der Boden unter den Stich herab, so 
entstehl ein Eisensumpf, d. h. es bleibt Eisen 
nach dem Abstiche zuriick.

Ich machte wiederholt die Erfahrung, dafs 
die Oefen in diesem Zustande besser erzeugen 
und w es en t l i c h  mehr tragen und war es 
diese Beobachtung, die mich zum Nachdenken 
veranlafste.

Bei Oefen, die graues Eisen blasen, wird das 
nicht der Fali sein, man wird mit dem Spiefs 
oher hinaufkommen ais binab —  da die Boden 
bei Graueisen ansetzen.

Man konnte denken, dafs dieser Eisensumpf 
die Wirkung eines besonders garen Ganges sei, 

V.o

also eine Nebenerscheinung, und die besseren 
Resultate die Folgę des garen Ofenganges 
sind.

Das Erste ist sicherlich der Fali, da man 
nur bei garem Gange den Boden herabbringt, 
aber ist derselbe einmal so tief, dann nimmt 
der Ofen den W ind und Erzsatz in aufiallender 
Weise an und halt das lange Zeit vor.

Es giebt dafur kaum eine andere Erkliirung 
ais die, dafs der Boden eben seinen tiefsten 
Stand unterhalb der Formen eingenommen hat 
und dadurch eine freiere Focusentfaltung, somit 
dem Windę ein nachdriicklicheres Arbeiten auf 
grofserer AngrifTsflache gestattet.

Es ist klar,' dafs mit der wachsenden Ent
fernung von der Eintrittsstelle des Windes auch 
der Druck abniinmt, rasch also, wenn nach einer 
einzigen Richtung, gleichmafsiger aber, wenn 
nach allen Seiten dic Yertheilung erfolgen 
kann.

Stiifst der W ind unterhalb der Formen auf 
Widerstand, so wird er hinaufsteigen und es ist 
sicherlich anzunehmen, dafs er dies in der Nahe 
der GestellwSnde thun wird, welche mit Wasser 
gekiihlt sind, wo der Warmeverbrauch grofser 
und unnutzer ist ais inmitten der Beschickung. 
Es tritt ein erhohtes Ringschmelzen, ein 
Schmelzen am Umfange der Saule ein, der 
Brennstoffvrerbrauch wird steigen, da man die 
Kiihlungen heizt, und das Mauerwerk wird bald 
zerstort werden, da die hochsten Temperalurcn 
unmittelbar daran erzeugt werden.

Ein  a u s g i e b ig e r  Raum unter den Formen 
wird eine Naherung an die natiirliche halbkugel- 
formige Bildung des Focus ermoglichen und ein 
ausgiebiges Hineinragen der Formen in das Feuer 
diese Ausbildung der Kugelgestalt noch weiter 
fordern. Es wird der Focus nicht so einseitig 
von der Gestellwand begrenzt sein, es wird eine 
grofsere Angriffsfliielie hierdurch denkbar. Man 
wird an Erzeugung gewinnen, an Brennstoff 
und Zustellung sparen.

Ich w ill nicht sagen, dafs man die Formen 
so hoch legen soli, um auch viel Eisen hal ten 
zu konnen, es soli vielmehr mit der Schwere 
der Abstiche nicht iiber das herkommliche, ohne- 
hin bedeutende Mafs hinausgegangen werden, 
um auch das Mauerwerk des Eisenkastens zu 
schonen, mit Riicksicht auf Durchbruche bei 
grofser Hohe des Bades, aber die Schlackenform 
der grofseren Oefen sollte mindestens l 1/̂  m 
unter den Blasformen liegen.

Man konnte einwenden, dafs der Ofenraum 
unter den Formen nicht mit Beschickung erfiillt 
sei, und diesen Einwurf auf das Vorhandensein 
der gewissen »Brucke* iiber den Formen griin- 
den. Nun konnte diese Briicke bei den alten 
Gestellen von 24 und 30 Zoll Weite allerdings 
vorhanden gewesen sein, allein bei der heute 
ublichen Gestellweite, die wohl in kurzer Zeit

3
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einer noch grofseren voraussichtlich weichen 
w ird , ist von derartigen Brucken nichts zu 
finden, aufser mat) hatte die Ueberfuhr ver- 
siiumt, wie man zu sagen pflegt. Wenn die 
Ofenfiillung nach erfolgtem Abstiche nachsitzt, 
so nimmt sie eben den Raurn desselben ein und 
ein Riicken nach abgestelltem Windę, hat eine 
ganz andere Deutung ais die, dafs ein Hohlraum 
yorhanden war.

Dureh das Abstellen des Witides, sei es noch 
so kurz, wird eine Abkiihlung slaltfinden, da 
der Wurmeverbrauch derselbe, die Wiirme- 
erzeugung aber aufhort — es werden die ge-

♦

Die yerschiedenen seit Jahresfrisl an dieser 
Stelle niedergeleglen Arbeiten iiber dieses inter- 
essante Thema geben dem Einsender Anlafs, sich 
ebenfalls an der Hand seiner Erfąhrungen iiber 
den vergleichsweisen Werth des Kohlenstoffs in 
Form von Holzkolile und in Form von Koks 
beim Hochofenbetrieb auszusprechen.

Vor Allem mochte er sich mit der im Fe- 
bruarlieft von Jantzen ausgesprochenen Ansicht 
einverstanden erklaren, dafs es keineswegs eine 
allgemein festgestellte Thatsache ist, dafs mit 
Holzkohle im Hochofen giinstigere Resultate er
zielt werden ais mit Koks, dafs vielmehr beson- 
dere Yerhaltnisse —  namlich Erzeugung eines 
weifsen, schwach gekohlten Roheisens aus reich- 
haltigen, reinen und porosen Erzen — vorliegen 
miissen, um den Yorzug der Holzkohlen ais That
sache erseheinen zu lassen.

Sobald man die grofsere Schlackenmenge des 
Koksbetriebs beriicksichtigt, welche dureh die 
Koksasche und den Schwefelgehalt der Koks be- 
dingt ist, diirfte kaum ein Fali von Gfraueisen- 
erzeugung vorgefiihrt werden konnen, wo eine 
Mehrleistung des in der Holzkohle enthaltenen 
Kohlenstoffs unzweifelhaft ist. Bei den dem Ein
sender genauer bekannten Verhaltnissen im Harz 
und in Wiirttemberg, wo aus denselben oder 
iilinlichen Erzen Giefserei-Roheisen sowohl in Holz- 
kohlen- ais in Koks-Hochofen erzeugt wird, kommt 
man bei Berechnung der verbrauchten Warme- 
mengen sogar zu dem Resultat, dafs der Kohlen
stoff in Form von Koks mehr leistet ais derjenige 
in Form von Holzkohle. Wenn Belani anfiihrt, 
dafs die schwediscben Holzkohlenofen einen etwas 
geringeren Verbrauch haben ais die neueren Pitts- 
burger Koksofen, so ist dabei ubersehen, dafs das 
Product der letzteren etwa den doppelten Silicium- 
gehalt hat und dafs auch ein Yergleich der 
Sclilackenmengen unzweifelhaft zu Gunsten der 
scliwedischen Oefen ausfallen wird.

Auch darin wird Jantzen durchaus Recht zu 
geben sein, dafs im allgemeinen bisher die zur 
Reduction der Erze nothige Zeit weit tiberschatzt 
worden ist, und dafs sowohl Koks ais Holzkohlen

sclimolzenen Mafsen, zumal an den Wanden, 
zaher und sind imstande, dem Drucke der Schmelz- 
saule Widerstand zu leisten, so lange bis Alles 
wieder entsprechend warm geblasen ist.

In der Ausfiihrung des Ofens wurde eine 
solche Anordnung der Formen keine wesentliche 
Aenderung herbeifiihren, der Gang um das 
Gestell ware in der ublichen Hóhe zum Dusen- 
mittel nur der Abstich kiime tiefer zu liegen 
in einen hinlanglich weiten und leicht zugang- 
lichen Graben. *

Hieflau, April 1886.
Belani.

*

in den meisten Fallen bei einem raschen Gichten- 
wechsel giinstigere Resultate ergeben ais bei einem 
langsameren.

Wenn wir also den W erth von Holzkohle 
und Koks im Hochofen vergleichen wollen, so 
miissen w ir ein iihnltch rasches Arbeiten beider 
Oefen zu Grunde legen und aufserdem fur Koks 
solche Bedingungen herstellen, dafs ahnlieh wie 
bei Holzkohlen im Hochofengestell eine Ver- 
brennung zu CO und nicht zu CO2 stattfindet. 
Dafs letzteres unter allen Umstanden moglich ist, 
darf doch wohl nach den neuesten Erfąhrungen 
und Hiilfsmitteln nicht mehr bezweifell werden.

Formulirt man dic Streitfrage in dieser Weise, 
so mufs man sagen, dafs ganz allein aus den 
osterreichischen Alpenlandern Beispiele angefuhrt 
werden konnen, wo Roheisen bei Holzkohlen 
mit geringerem Kohlenstoffverbrauch erblasen 
wird ais bei Koks, auch dann, wenn die grofsere 
Schlackenmenge des Koksbetriebs in Rechnung 
gezogen wird. Ob freilich dort der Versuch 
unter allen fiir den Koksbetrieb nothwendigen 
Nebenbedingungen durchgefiihrt worden ist, bliebe 
noch besonders nachzuweisen. Da jedoch die 
Thatsache inOesterreich allgemein zugegeben wird, 
so diirfte sie nicht zu bestreiten sein, und es 
handelt sich nun darum, diese Thatsache mit 
der Theorie in Einklang zu bringen.

Jantzen versucht dies in der oben genannten 
Arbeit S. 85. Die hier gegebene Erklarung 
diirfte jedoch nicht allgemein befriedigen. Wenn 
gesagt wird, eine fiinfstiindige Durchsetzzeit wie 
in Hieflau werde sich beim Betrieb mit Koks 
schwerlich erzielen lassen, und schon darum sei 
die Holzkohle leistungsfiihiger, so ist doch nicht 
recht einzusehen, warum unter Voraussetzung 
der zur rationellen Yerbrennung der Koks nothi- 
gen Temperatur und Pressung und der nothigen 
Windmenge eine solche Durchsetzzeit nicht zu 
erreiehen sein sollte.

Jantzen sagt sodami:
„W ollte man fiir reinen Koksbetrieb den Hief- 

lauer Ofen benutzen, so mufste, da der Erzfullungs- 
grad des Hochofens bei dem Betriebe mit Koks reich-
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lich doppelt so grofs ist ais bei dem mit Holzkohlen, 
um die Niedergangsgeschwindigkeit der Gichten gleich 
grofs zu machen, der Ofen pro Zeileinheit mindestens 
die doppelte Menge Koks vergasen, in der Voraus- 
sotzung, dafs fur beide Betriebe der Brennstoffauf- 
wand pro 1000 Roheisen derselbe sei.“

Die liierin enthaltene Schlufsfolgerung ist 
doch gar zu gewagt. Warum  wirkt denn ein 
rascher Gichtenwechsel giinstig? Doch zunachst 
durch Verminderung der Abkiitilungsverluste auf 
die Gewiehtseinheit Roheisen bezogen. Soweit 
dieser Grund aber nicht zureicht, doch gewifs 
nicht deshalb, weil die Erze den Gasen eine 
kiirzere Zeit ausgesetzt sind, sondern weil das 
Brennmaterial der in den. Gasen enthaltenen 
Kohlensaure kiirzere Zeit ausgesetzt ist, und 
daher im oberen Theil des Ofens weniger C zur 
Reduction von C02 verzehrt wird. W as sollte 
es den bereits reducirten Erzen schaden, wenn 
sie langere Zeit ais unumgiinglich nothwendig 
dem reducirenden Gasstrom ausgesetzt sind? 
Dagegen ist leicht einzusehen, dafs es den Koks 
beziehungsweise Holzkohlen schadet, wenn sie 
langere Zeit ais unumganglich nothwendig dem 
warmen Strom von CO2 (die sich durch Reduction 
der Erze gebildet hat) ausgesetzt sind. Darum 
also der giinstige Erfolg des rascheren Gicht- 
wechsels. Dies zugegeben, ist es aber klar, dafs 
die dichteren Koks sich gegen den Gasstrom 
conservativer verhalten ais die Holzkohlen, und 
dafs man beim Vergleich beider Betriebe zwar 
gleich hohe Production, aber nicht gleich rasehen 
Gichtenwechsel zu verlangen braucht. Wenn es 
wahr ist, was Herr Belani fand, dafs die An- 
greifbarkeit der Holzkohlen zu der der Koks sich 
wie 1,4 zu 1,0- verhalt, so brauchen wir zur 
Herstellung gleicher Yerhaltnisse beim Betrieb 
des Hiefiauer Ofens mit Koks n icht, wie 
Jantzen verlangt, doppelt soviel Koks in der 
Zeiteinheit zu verbrennen, sondern nur etwa 
ebensoviel wie Holzkohle.

W ie dem auch sei, sohald man sich in dem 
Hiefiauer Ofen Pressung und Windtemperatur 
derart modificirt denkt, dafs bei Koksbetrieb in 
engem Raum Verbrennung zu GO stattfindet 
und die Windmenge ebenfalls dieselbe wie beim 
Holzkohlenbetrieb ist, so ist nicht a priori ein
zusehen, warum bei Erzeugung desselben Pro
ducts beim Koksbetrieb in der Zeiteinheit mehr 
Warme entwickelt werden sollte ais beim Holz
kohlenbetrieb. Dieselben Schmdzmassen pro 
Gewiehtseinheit Kohlenstoff nehmen offenbar in 
beiden Fallen dieselben Warmemengen mit fort, 
wie auch dieselben Kohlenstoffmengen dieselben 
Warmemengen durch Verbrenming zu GO im 
Gestell erzeugen, und wenn beim Koksbetrieb 
oberhalb des letzteren den Gasen in der Zeit
einheit dem Gewicht nach mehr Kohlenstoff 
zum AngrifT ausgesetzt ist, so wird dieser 
Nachtheil doch zweifelsohne durch den Yortheil

der geringeren Porositat den Holzkohlen gegen- 
iiber ausgeglichen.

Wenn also durch die Thatsache feststeht, 
dafs es beim Koksbetrieb trotz Beriicksichtigung 
der grofseren Schlackenmenge nicht moglich ist, 
den Erzsatz pro Gewiehtseinheit Kohlenstoff eben
so hoch zu steigern wie beim Holzkohlenbetrieb, 
so mufs noch ein anderer, bisher nicht beach- 
teler Umstand vorliegen, welcher beim Koks
betrieb im Gegensatz zum Holzkohlenbetrieb 
mehr Warme wegnimmt, und zwar mufs diese 
Mehrwegnahme nur beim Betrieb auf Weifs- 
eisen, nicht aber bei dem auf Graueisen statt- 
finden.

In Ermangelung eines directen Beweises mogę 
folgende Hypothese ais Erklarungsgrund der auf- 
fallenden Thatsache dienen:

Beim Holzkohlenbetrieb ist es bei passender 
Ofenform, geringer Pressung und Temperatur 
des Windes wahrscheinlich moglich, die Ver- 
brennungstempc-ratur im Gestell — selbst in 
der Nahe der Formen —  so niedrig zu hallen, 
dafs nur sehr kleine Spuren von Silicium  redu- 
cirt werden, und somit unmittelbar schwach ge- 
kohltes weifses Eisen aus den ausschliefslich 
mittelst GO reducirten Erzen erzeugt wird. Dies 
ist natiirlieh die denkbar giinstigste Herstellung 
von Roheisen. Sehr wahrscheinlich ist aber 
dieser Hergang bei Koks iiberhaupt nicht mog
lich. Wenn es auch denkbar ist, dafs der Erz
satz so gehalten wird, dafs die Durchschnitts- 
temperatur des Gestells dieselbe ist wic beim 
Holzkohlenbetrieb, so wird man doch nicht ver- 
hindern konnen, dafs die Temperatur in der 
Nahe der Formen bei Koks eine hohere ist ais 
bei Holzkohlen und dafs daher bei ersteren eine 
grofsere Menge von Silicium reducirt wird. 
Wenn nun aber dieses Silicium im Product 
nicht gewiinscht wird, so bleibt niehls anderes 
iibrig, ais dasselbe durch unvollstandig reducirtes 
Erz zu entsiliciren. Dies ist wahrscheinlich der 
thatsiichliche Hergang beim Erblasen von Weifs- 
eisen mit Koks und dieser Hergang setzt eine 
theilweise Reduction von Eisenoxyd ohne Ver- 
mittelung von CO (oder wenigstens nur eine 
solche, deren Endresultat wieder CO ist) und 
damit eine gewisse Verschwendung von Brenn
material voraus.

Diese Hypothese wiirde somit den Vorzug 
der Holzkohle vor Koks beim Erblasen von 
Weifseisen erklaren. Sie wiirde auch erklaren, 
warum man in Oesterreich keine gunstigen Erfolge 
mit sehr hoch erhitztem Windę hatte.

Ob nun hieraus gefolgert werden mufs, dafs 
durch grofsere Koksstiicke annahernd ein ahnlieher 
Vortlieil erzielt werden kann, diirfte sehr fraglich 
sein, da es wohl moglich ist, dafs selbst die 
leichtesten Koks eine zur Reduction des Siliciums 
hinreichende Temperatur geben. Da andererseits 
bei leichtem Koks stets die Gefahr des Angriffs
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durch CO2 obcrhąlb des Geslclls vorhanden ist, 
so bliebe bis auf weilcres die Theorie mit 
dem alten Erfahrungsgrundsatz in Einklang, 
dafs der festeste Koks der beste fur den Hoch
ofen betrieb ist.

Dagegen wurde die eben aufgestellte Theorie 
dazu ftihren, bei Erzeugung von Weifseisen Alles 
zu vermeiden, was zu einer Erhohung der Ver- 
brennungstemperatur iiber das nothwehdige Mafs 
hinaus fiihren kann. Zu Gunsten der ersteren

diirfte der Umstand sprechen, dafs thatsachlich 
bei Erzeugung von Weifseisen im Gegensatz zu 
Graueisen neuerdings meist sehr weite Diisen 
und geringe Windpressung angewandt wird, 
sowie die Erfahrung, dafs man bei Weifseisen 
durch Anwendung sehr hoher Windtempera- 
turen mit steinernen Winderliitzern bei weitem 
nicht dic erwarteten Ersparnisse erzielt liat.

Stuttgart, im April 1886.
<?. lilii] ) f c l.

Ueber die Einwirkimg von Pliosplior, Schwefel und Kupfer im 
Rolieisęn auf die aus deniselben liergestellten Gnfsstiicke.

Yon J. Riemer.*

stand

zum

M. H .! In der Sitzung vom 5. Januar a. c. 
wurden Ihnen von anderer Seite an dieser Stelle Mit- 
theilungen iiber dienachtlieiligeEinwirkung des Plios- 
phórs beim Gufs von Locomotivdampfcylindern ge- 
maeht. Man hatte in Ausschufsstiicken porose, 
mit kleinen Eisenkitgelchen angefiillte Stellen gefun- 
deri, und weil diese Kiigelehen einen hohen Phosphor
gehalt, 2,466 fó, bei der Analyse ergaben, schrieb 
man die ganze Erscheinung dem Einflufs des Plios- 
phors zu. In der betreffendęn Sitzung fand diese 
Ansicht lebhaften Widersprucli von mehreren Seiten, 
wobei u. A. die Ansicht geltend gemacht wrutdc, 
dafs derartigc Erscheinungen nur durch einen 
Schwefelgehalt hervorgerufen sein kiinnten.

Die damals vorgetragene Ansicht 
mit meiner eigenen Ansicht, welche 
kleineren Theil auf eigener Erfahrung, 
grofseren Theil auf demjenigen, welches mir aus 
Lehrbtichern und Fachschriften bekannt geworden 
war, basirte, in schroffem Widerspruch. Meine 
Ansicht ging im wesentlichen dahin, dafs Phos
phor die Festigkeit becintrachtige, das Eisen 
etwas barter mache, aber die Fliissigkeit des ge- 
sclimolzenen Roheisens sehr vermehre; und dafs 
phosphorhaltiges Eisen sich sehr schon und dicht 
yergiefse, dafs daher phosphorhaltiges Eisen fur 
viele Giefsereizwecke wohl venvendbar sei. Fer
ner, dafs die nachtheilige Ein wirkung des Phos- 
phors sich beim Gufseisen lange nicht in der 
energisehen Weise bemerkbar mache, wie beim 
Schmiedeeisen oder gar beim Stahl. Schwefel 
und Kupfer dagegen seien unter allen Umstanden 
nachtheilig und fiir den Eisengiefscr unbequcm. 
Obige meinen Ansichten widersprcchendćn Mit- 
theilungen yeranlafsten mich, die Frage von 
neuem zu studiren, und w ill ich Ihnen heute iiber

* Yortrag, gehalten in der Sitzung des Nieder- 
lheinischen Bezirksvereins des Yereins deutscher lu- 
genieure am 2. Marz 1886.

meine Erfolge bericliten, beginnend mit dem, 
was ich in der mir zur Yerfiigung stehenden 
Fachliteratur gefunden habe.

In Percys Metallurgie licifsl es zunachst II. B. 
2. Abth., S. 581 ganz allgemein, dafs ein Schwefel
gehalt unter allen Umstanden zu vermeiden sei, 
und dafs ein Phósphorgehalt nur dann nicht un- 
gern gesehen werde, wenn das Roheisen zur Fa
brication von feinen Gufswaarcn (Kunstgufs, Ge- 
schirr etc.) dienen solle.

In B. Kerls Eisenluittenkunde S. 12 heifst es: 
.Phosphor vermindert die Elasticital und Festig
keit aller Eisencarburaie bei Erhonung ihrer Hartę. 
Ein g ro fse re r .  Phosphorgehalt bildet lcicht- 
schmelzige und diiimflussigc Eisensorten, wirkt 
wohl infolge dieser Leichtschmelzigkeit der Graphit- 
bildung entgegen, begunstigt somit die Entstehung 
von weifsem Roheisen, welches zu Giefserei- 
zwecken ungeeignet ist.

Unter den gleich darauf angefiihrlcn Beispielen 
sieht oben an, dafs lichtgraues Giefsereiroheisen 
bis 3, selbst bis 6  f i  Phosphor enthiilt. Also 
Eisen mit so Yicl Phos])hor mufs doch noch zu 
Giefsereizwecken verwendbar gehalten sein. Ani 
Schlufs der Beispiele werden Durchsclmittszahlen 
fiir den Phosphorgehalt engliseher und deutscher 
RoheiSensorten ąngegeben und zwar:

1. Engl. Hiimatit..............0,144% P.
2. Sudwales.....................  0,473 „ „
3. SCid-StafTordshire . ; . 0,48 , „
4. Oberschlesien . . . . .  0,2  bis 0,5 % P.
5. W issen........................  0,552 % P.
6 . Yorkshire..................... 0,54 „ „
7. Schottland . . . . . .  0,73 „ „
8 . Derbyshire..................  0,865 „ „
9. v. B o r n .....................  0,964 „ „

10. Berge-Borbeek . . . .  0,983 „ ,
11. Niederrheinische Hutte . 1,007 „ P
12. StafTordshire.............. 1,07 . .
13. Yulcan........................ 1,03 , „
14. Northamptonshire . . . 1,143 „ „
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15. Clevela»d.....1,32 % P.
16. Mathildenhutte . . . .  1,346 „ „
17. Salzgitler.....................  1,583 , „
18. Luxemburg . . . . . . 1,2 bis 1,8 % P.
19. Ilsede, w e ifs .....2,28 „ 2,89 „ ,

Untci- don angefuhrten 19 Marken hat dic 
Hiilfte gegen 1 jó und melir Phosphor und sind 
darunter hcrvorragend gule Giefsereimarken, es 
kann daher die vorher citirte Aeufserung B. Kerls 
iiber die Wirkungen eines g r o f s e r e n  Gchaltes 
an Phosphor nur dahin verstanden sein, dafs 
Eisen mit mehr, und zwar erheblich melir, wie 
1 ji) Phosphor gemeint ist, und dafs Eisen mit 
ca. 1 jó Phosphor noch ais gutes Giefsereieisen 
zu betrachten ist.

Daraus ist dann zu folgern, dafs das damals 
benutzle Roheisen von 0,823 jo P  wegen des 
Phosphorgehalles an sich noch nicht sclilccht 
zu nermen ist.

Ledebur sagt in seinem Handbuch der Eisen- 
giefserei Seite 15, dafs jedes Roheisen Phosphor 
enthalle und zwar Spuren bis zu 3 jo . Ais liaupl- 
sachlichen iiachtl leil i gen Einflufs des Phospliors giebt 
er eine gewisse Sprodigkeit und Beeintraclitigung 
der Widerslandsftiliigkeit gegen Erschulterungen an. 
Eine Siiule oder ein Balken, aus phosphorreichem 
Roheisen gegossen, yermoge einer rulieńden Be- 
łastung ganz gut zu widerstehen, wahrend Er- 
sehutterungen, hervorgerufen durch einen voriiber- 
fahrenden Wagen, den Bruch herbeifiihreii konnen. 
Dieser nachtheilige Einflufs wachst nach Ledebur 
im directen Yerhaltnifs mit dem Gehalt an ge- 
bundenem Koli1ensto(T, und steht im umgckehrten 
Yerhaltnifs zum Gehalt an Graphit und Silicium ; 
so dafs also siliciumreichere graue Roheisensorten 
weniger empfindlich gegen den nachtlieiligen Ein- 
(lufs des Phospliorgehaltes sind, ais siliciumarmere 
Sorten. Nach Ledebur soli ein Phosphorgehalt 
von 0,5 jó fiir Giefsereieisen uiiscliadlich sein, 
ein Phospliorgehall von 1 jó soli sich schon 
deutlich bemerkbar machen. und sehr empfindlich 
ein solcher von 1,5 . Eisensorten von 1,5 jo
Phosphor oder mehr sollten nur in Miscliung mit 
phosphórarmeren Sorten yerwandt werden. Weiter 
wird bestiitigl, dafs Phosphor die Eigenschaft be- 
silze, das Eisen barter zu machen, aber auch dafs 
der Phosphor Einfliisse ausiibe, die mitunter sehr 
erwunscht sein konnen. Der Phosphor erniedrigt 
die Schmelztemperatur und macht das Eisen diinn- 
lliissig, weshalb das Eisen mit Phosphorgehalt 
die Formen gut ausftilll und schone glalte Gufs- 
oberflachen giebt. Aus diesem Grunde sielit man 
in Eisengiefsereicn einen mafsigen Phosphorgehalt 
(bis 1 $ )  nicht ungern, sofern die herzustellcn- 
den GegensUinde nicht ausnahmsweise widerstands- 
fahig gegen Bruch sein sollen.

Uebcr die Einfliisse des Schwefelgebaltes geben 
uns vorzuglichen Aufschlufs dic in Percys Metal- 
lurgic, B. II, 1. Ab tli. S. 170 mitgetheilten Yer
suche Karstens. Aus diesen Yersuchen geht her-

vor, dafs mit dcm steigenden Schwefelgehalt der 
Gehalt an gebundener Kohle und die Hartę zu- 
nimmt, und dafs das Schwefeleiśen bedeutend 
leichter ist wie das andere Roheisen und in ge- 
schmolzenem Zustand auf letzterem schwimmt. 
Das graue Roheisen, welches zu den Yersuchen 
verwandt wurde, ist beim Zusammenschmelzen 
mit Schwefeleiśen in Spiegeleisen iibergegangen 
mit einem Schwefelgehalt von 0,446 j i .

Nach gleich darauf folgenden Angaben yon 
Janoyer waren 2 Proben mit 0,87 jo Schwefel 
und mit 0,46 jo Schwefel so bart, dafs dieselben 
von der Feile nicht mehr angegriffen wurden. 
Es folgt dann eine Reihe von Yersuchen, welche 
die Einwirkung des Kohlenstoifs auf schwefcl- 
haltiges Roheisen, und zwar eine Austreibung des 
Schwefels durch den KohlenstofT klarstellen sollen, 
an dereń Schlufs Seite 176 eine kleine Tabelle 
zeigt, dafs mit dem zunehmenden Schwefelgehalt 
das Eisen immer weifser und barter w ird, so 
wird
Roheisen m. 0,720 % S ais halbirtm. GraphitauśseUeid.

n n 0,313 r r „ węifs „ „
r 1,680 „ , „

, "  „ 2,120  „ , „ , ohne
bezeichnet.

Diese lelzleren Angaben stimmen mit denen 
von Janoyer insofern nicht uberein, ais bei Janoyer 
eine viel erheblichere Hartewirkung des Schwefels 
angegeben wird, was vielleicht dadurch erklarlicli 
ist, dafs die Angaben Percys sich auf Roheisen, 
also auf Eisen mit vielen fremden Beimengungen, 
und die Janoyers sich auf Eisen, welches aus 
Kohle und Schwefel bestand, beziehen.

B. Kerl sagt in seiner Eisenhuttenkundc S. 10 
beziiglich der Einwirkung eines grofseren Schwefel- 
gehaltes ziemlich dasselbe, was w ir schon in 
Percys Metallurgie gefunden haben, und zwar 
giebt er 0,6 jl> Schwefelgehalt ais die Crenze an, 
bei welcher das Eisen anfangt weifs und zu 
Giefsereizwecken untauglich zu werden. Aus 
allen diesen Citaten geht herv0r , dafs der Ein 
flufs des Schwefels auf die Eigenschaften des Roh- 
eisens ein viel intensiverer ist, ais derjenige des 
Phospliors.

Das Kupfer wirkt nach B. Kerl, Eisenhiitten- 
kunde S. 22, auf das Roheisen ebenso wie 
Schwefel, yielleicbt hauptsachlicli dadurch, dafs 
dasselbe Schwefel zuruckbehalt, meist nur etwas 

! weniger intensiw Es sollen bis 0,2 ji> auf 
I Giefsereieisen nicht schiidlich wirken, wahrend 

1 $  das Eisen harter uńd in Sauren schwerer 
I loslich macht. Nach Krilowsky (Percys Metal- 

lurgie II. B., 1. Abth. S. 200) eignet sich Eisen 
i mit 0,25 bis 2 % Kupfer recht gut zu Giefserei- 
! zwecken, es fiillt die Form gut aus und schwin- 

det sehr wenig; es ist dicht, sehr gut zu bear- 
beilen und sogar ein wenig sehmiedbar.

Nach Ledebur w irki der Schwefel weil kraf
ii ger auf die Eigenschaften des Roheisens wie
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der Phosphor (Ledebur, Eisengiefserei S. 15). 
Das Roheisen wird demnacli durcli Schwefel trotz 
der Erniedrigung des Schmelzpunktes dickfliissig, 
auch bei sehr hoher Temperatur, und fiillt die 
Gufsformen schlecht aus.

Schon 0,1 $  Schwefe l  w irk t  in dieser 
Beziehung ungunstig , dagegen wird die Festig
keit und Elaslicitat bei 0,1 bis 0,2 $  Schwefel- 
gchalt noch nicht beeintraclitigt.

Kupfer, welches nach Ledebur selten mit 
mehr ais 0,2 $  im Roheisen vorkommt, soli 
nach demselben bei diesem Gchalt keinen auf- 
falligen Einflufs ausiiben.

Nach Wachlers Rolieisen-Qualitatsuntersuchun- 
gen vom Jahre 1879 scheint ebenfalls ein Phos- 
phorgehalt bis 1 $  nicht ais aufsergewólmlich 
und fiir Giefsereieisen nicht ais naclitheilig be- 
trachtet werden zu miissen.

Ebendaselbst, Seite 18, befindet sich eine 
Reihe Analysen von schottischen, englischeh und 
deutschen Roheisenmarken, welche in nachstehen- 
der Tabelle unter Nr. 1 bis 17 incl. bezuglich 
des Gehaltes an P, S und Cu wiedergegeben sind. 
Die folgenden Nummern geben neue Analysen, 
welche (heils aus dem Laboratorium der betref- 
fenden HiUtenwerke, theils von Herrn Guntermann, 
theils von der Bochumer Hultenschule stammen.

M a r k ę P S CuSr.
% % %

1 Cottnefs I . . 0,984 0,022 0,099
2 Langloan I.  . 0,752 0,041 0,071
3 Clarence I I I  . 1,490 0.055 0,038
4 Phoenix I  . , 0,850 0,021 0,040
5 . H I - - 0,790 0,044 0.055
6 GutehofFnungshutte I . 0,977 0,011 0,060
7 w I I I  . 0,935 0,008 0,055
8 Dortmunder Union I . 0,988 0,035 0,039
9 łi I I I  . 0,812 0,034 0,039

10 Niederrhein. Ilutte 1 . 0,710 0,018 0,047
11 w . I I I  . 0,698 0,041 0,049
12 Hordę I . . . 1,070 0,019 0,103
13 „ I I I  . . . 1,780' 0,025 0,072
14 Friedr. Wilhelmshutte I 0,930 0,005 ' 0,055
15 * V i i i 0,966 0,010 0,039
16 Brucheisen aus schott.

Eisen . . . . . . . 1,090 0,040 0,055
17 Brucheisen aus westf.

Eisen . . . 0,920 0,030 0,048
18
19

Oberhausen III ' 
Niederrhein III ■ ans ISS5 ̂ 1,000

0,220
Spur
0,030

n. best. 
0.040

20 Niederrhein 1 f 0,200 0,030 0,040
21 I I I auslSS6< 0,275 0.023 0,016
22 IV 0,290 0.019 0,060
23 Oberhausen IIIJ ( 0,600 0,013 0,048
24 Hamatit v. Oberhausen 0,060 Spur 0,000
25 „ „ Schalke . . 0,080 0,02-0,03 n. best.
26 „ » Ph6nix . . 0,080 0,02
27 Spanisch Mudela . . . 0,050 0,02
28 Siegen.Holzkohleneisen 0,050 nicht best
29 Sieg. mel. . . 0,080 0,03 p
30 Buderus la, . 0,320 0,003
31 Carl Otto I . 0,06-0,2 0,02
32 Deutsch Ott . 1,75—1,80 0.04
83 ROmelingen . 1.856 0,004 n

Dic angefiihrten Analysen geben mit Ausnahme 
der Hiimatite und der Nrn. 27 bis 31 einen ganz 
erheblichen Phosphorgehalt, der bei den Luxem- 
burger Marken bcinahe auf 2 % steigt.

Die deutschen Marken Nr. 4 bis 15 haben 
sich bei den Yersuchen von Wachler nile ais 
gute Giefsereirobeisen bewiihrt, und doch haben 
dieselben alle beinahe 1 $  Phosphor, einige so
gar noch etwas mehr. Der geringste Gchalt an 
Phosphor unter diesen Marken zeigt das Nieder- 
rheinische Eisen Nr. III mit 0,698 $ ,  also bei
nahe so viel wic das fragliche Siegencr Eisen, 
welches 0,823 $  Phosphor enthalten haben soli. 
Die neueren Analysen der Tabelle zeigen iibri- 
gens bei einigen Marken eine erhebliche Abnahme 
des Phosphorgehaltes.

Nach dem ¥orhergesagtfen ist es nun wohl 
nicht mehr wahrscheinlich, dafs der genannte 
Phosphorgehalt des Siegener Roheisens an den 
gefundenen Fehlern schuld sein kann, und wenn 
dieses Eisen trotzdem an der Erscheinung schuld 
sein soli, so miissen eben andere Eigenschaften 
desselben die Ursache sein.

Nach den gemachten Zahlenangaben kann 
das Siegener Eisen aber auch gar nicht 
der phosphorreichste Bestandtheil der Be- 
schickung gewesen sein, es mufs vielmehr das 
Brucheisen, welches verwendet wurde, nocli viel 
mehr Phosphor enthalten haben, wie folgende 
Rechnung nachweist.

Nach den betreffenden Angaben hat das 
Cylindcreisen 0,759 $  Phosphor enthalten, das 
ver\vendete Siegener Eisen hat 0,823 $  Phospor, 
und die anderen zur Verwendung gekommenen 
Roheisensorten haben durchschnitllich nur 0,1 $  
Phosphor enthalten.

Ferner wird angegeben, dafs 2 0 $  Siegener 
Eisen verwendet worden seien; nimmt man nun 
an, dafs 40 andere Marken mit 0 ,1 $  Phos
phor und 4 0 $  Bruch verwendet worden sind, 
so stellt sich das Rechenexempel wie folgt:

100 kg. Satz haben enthalten:
20 kg Siegener mit 0,823 % P. =  0,1646 kg P.
40 kg andere Marken 0,1 % P. =  0,0400 kg P.

Summa 0,2046 kg P. 
100 kg Cylindereisen mit 0,759% P.

enlhielten............................... 0,7590 kg P.
Also melir 0,5554 kg P.

Dieses Mehr von 0,5554 kg P. kann nur 
dureh den Zusatz von 40 kg Bruch zu der 
Mischung hineingekommen sein, was einen Pro- 
centsatz von 1,388 $  Phosphor fiir das ver\ven- 
dete Brucheisen ergiebt.

Von der Wirkung des Schmelzverlustes und 
des Brennmaterials ist hierbei abgesehen. Aus 
obiger Rechnung geht nun unzweifelhaft hervor, 
dafs entweder in den gemachten Angaben ein 
Fehler enthalten sein mufs, oder wenn dies nicht 
der Fali und man an der Auffassung, dafs der 
Phosphor an den Yorkommnissen die Schuld
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habe, festhalten will, die Gruńdursache nicht in 
dem Siegener Roheisen, sondern im Bruclieisen 
z u suchen ist.

Ich komme nun zu den von mir selbst 
angestellten Versuchen , welche bezweckten, 
die ais charakteristisch angcgebenen Fehl- 
stellen, bestehend in Hohlraumen, welche mit 
grofseren und kleineren Eisenkiigelcheh angefiillt 
waren, an Probegufsstiicken kunstlich herzustellen. 
Da ich von vornherein der Ansicht war, dafs 
zur Entsteliung der Erscheinung die Beschaffen- 
heit der Form und der Kerne sehr viel mit bei- 
getragen haben mtifsten, wahlte ich zu meinen 
Yersuchen die Form einer stehend zu giefsenden, 
von einem Kerne durchbrochenen Platte, nach 
Fig. 1. Der Giefstrichter a stand immer so, 
dafs das Eisen auf den Kern fallen und umher- 
spritzen mufste.

V e r such  1.
Die Form war nicht getrocknet, hart ge-

stampft aus reichlich feuchtem Sand, um das
Eisen zum Kochen zu bringen. Der Kern war
leicht getrocknet. Der erste Gufs, mit Eisen, 
welches 1 ,3 $  P . enthielt (ich hatte mir fur
diesen Zweck ein hochphosphorhaltiges Roheisen 
verschafft), kochte nicht, war vollkommen dicht, 
und liefs sich gut bearbeiten. Von beiden Seiten 
abgedreht bis auf 1/s der urspriinglichen Dicke, 
blieb das Stiick vollkommen dicht. Beim Zer- 
schlagen mit einem Handhammer zeigte das 
Stiick die gewohnliehe Gufsfestigkeit, wenigstens 
war bei dieser, allerdings rohen Probe keine 
merkliche Einbufse an Festigkeit zu erkenncn.

V e r s u c h  II.
Der zweite Gufs mit demselben Eisen in 

einer gleichen, aber griindlich angefeuchteten 
Form kochie so stark, dafs das Stiick nicht 
ganz voll blieb. Das resultirende Gufsstuck war 
nuran dem oberen, unregelmafsigenRand und unter 
dem Kern, und auch da nur unbedeutend poroś 
und verhielt sich bei der Bearbeitung ganz wie 
das erste, das heifst, beide Małe fielen schone 
gerollte Spane, wie man dieselben sonst nur 
bei guten Eisensorlen bekommt. Bei beiden

Versuchen war das Eisen sehr flussig und er- 
starrte allmiihlich unter lebhaftem Spiel.

V e r s u c h  III.
Die Form wurde behandelt, wie bei Versuch I, 

das Eisen wurde mit sehr geringem Phosphor- 
gehalt genommen und demselben ein Sehwe- 
felgehalt von 0,7 $  dadurch beigebracht, dafs 
ein entsprechendes Quantum Einfach-Schwefel- 
eisen in zerkleinertem Zustand vor dem Abstich 
in die Giefspfanne gegeben, und dann mit dem 
fliissigen Eisen so lange umgeriihrt wurde, bis 
Alles aufgelost war.

Das sehr hitzige, diinnflussige Eisen wurde 
durch dieAufnahme des Schwefeleisens, obgleich 
die Temperatur anscheinend kaum dabei gefallen 
war, sogleich sehr dickUiissig und erstarrte, in die 
Form gebracht, sofort. Das Gufsstuck war bei 
der Bearbeitung sehr hart, und an der Gufskruste 
und am oberen Ende des Stuckes nur mit einem 
Spec^lstahl angreifbar. Das Stiick war bis in 
das Innere hinein dicht und zeigte beim Zer- 
schlagen grofse Sprodigkeit und weifsmelirten 
Bruch mit wenig Graphitabscheidung.

V e r s u c h  IV .
Die Form war wie bei Versuch II behandelt, 

das Eisen war dasselbe wie bei Yersuch 111. 
Das Gufsstuck kochte ein wenig und erstarrte 
schnell, beim Bearbeiten zeigte es dieselben E i
genschaften wie dasjenige von Yersuch III, ent
hielt aber am oberen Ende und unter dem Kerne 
einige grofse Blasen.

Die beidenLocomotivcylinderngefundenenFeh- 
ler konnten also bei dieser Form der Gufsstiicke 
weder mit phosphor- noch mit schwefelhaltigem

Eisen erzeugt werden, und da ich diesen Mifserfolg 
darin such te, dafs die gewiihlte Form zu klein und zu 
einfach, die Einwirkung des Kernes zu gering 
sei, so verliefs ich diese Form und setzte meine 
Versuche mit einer andern fort. Die neue Form 
war ein Cylinder, wie Fig. 2 zeigt, der Giels-
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trichtei* stand wieder so, dafs das Eisen auf 
den Kern fiel.

Ver sue ł i  V.
Die Form wurde sehr fest geslarnpft und 

niclitl getrocknel, der getrocknete Kern wurde 
vor dem Einsetzen etwas mit Wasser ange- 
hlasen., Das Stuck kochie beim Giefsen nur 
sehr wenig.

V e r s u c h VI,
Die Form wurde aus reichlich frachtem 

Sand sebr fest geslarnpft, der Kern wurde wieder 
etwas mil Wasser atigeblasen und der Luftabzug 
am Kern verstopft. Beim Giefsen kocbte das 
Stiick tuehtig.

Das Eisen war bei beiden Versuchen dasselbe, 
es vergofs sieli sebr fliissig und erstarrte, naeh- 
dem das Kochen aufgehort hatte, bei Versueh VI 
ziemlich schnell, bei Yersuch V etwas langsamer. 
Beim Bearbeiten, welches allseitig innen und 
aufsen vorgenommen wurde, zeigten sich ^cide 
Stiicke sebr schon dicht und zahe; die Spane 
rollten sich sehr gut. Das Stiick von Versuch 
V I zeigte eine etnzige kleine Pore. Das Mate
riał zeigte beim Zerscblagen die Festigkeit ge- 
wóhnlicher Gufswaare und einen sehonen lein- 
kornig grauen Bruch.

Y e r s u c h  V II.
Die Form wurde genau wic bei Yersuch V 

behandeU, gegossen wurde ein zu gewohrilichen 
Gufsstiicken geeignetes Eisen, mit einem Zusatz 
von Schwefeleisen, welcbes vor dem Abstich in 
die Giefspfanne gegeben wurde. Das Eisen ver- 
hielt sich wie bei Versuch III. Das Stiick kocbte 
kaum merkbar, der Gufs erstarrte schnell. Das 
Gufsstiick war beim Bearbeiten sehr bart, im 
oberen Theil so sehr, dafs es nur mit dem 
besten Stahl anzufassen war. Die Hartę nalnn 
nach unten hin sehr ab. Das Stiick enthielt 
einige kleine Poren, und hatten die mittleren 
Ringpartieen ein graumelirtes Gefiige und ziem- 
liche Festigkeit.

Y e r s u c h  V III.
Die Form wurde wie bei Versuch VI behan- 

delt, das Eisen war dasselbe wie bei Versuch 
V II. Das Stiick kochte nur kurze Zeit, da der 
Gufs schnell erstarrte; das Gufsstiick hatte den- 
selben Charakter wie bei Versuch V II, war aber 
im oberen Theil ringsum poroś, und die ponisen 
Stellen mit kleinen, rauhen, sandigen Kornchen 
angefOllt.

Die Analyse ergab 0,544 Schwefel und 0,456 
Phosphor in Procenten.

Y e r s u c h  IX .
Die Form wurde genau wie bei Versuc.li V I 

behandelt, das Eisen bekam aber aufser dem 
Zusatz an Schwefel, wie bei den vorhergehenden 
Yersuchen, noch einen Zusatz von melalliscbem 
Kupfer, und zwar so viel. dafs derselbe etwa l /2 %

betrug. Das Eisen wurde nicht so dickfliissig 
wie bei alleinigem Schwefelzusatz und blieb im 
Giefstrichter, obgleich es dort gar nicht mehr 
so warm aussah, auffallend lange fliissig. Das 
fertige Stiick zeigte sich nicht so hart wie 
bei Versuch V II und V III; obgleich das Stiick 
nicht sehr stark gekocht halte, enthielt dasselbe 
eine ganze Anzahl Poren, welche zum Theil 
kleine Eisenkiigelclien enlhielten, die bei einzel
nen den ganzen Raum der Poren ausfiillten.

Das Eisen zeigte ein hellgraues Korn und 
ziemliche Festigkeit. Damit war es mir nun 
also gelungen, die von anderer Seite beobacliteten 
Ersclteinungen kiinstlich hervorzurufen, undglaubte 
ich mich schon berechtigl, die gemeinschaftliche 
Einwirkung von Schwefel und Kupfer ais Ur- 
sache ansehen zu diirfen, ais mir zufallig eine 
Bemerkung Ledeburs in seinem Handbuche der 
Eisengiefserei aufstiefs, wo derselbe sich iiber 
diesen Gegenstand ausgesproclien hat.

Ledrbur sagt in obengenanntem Werke S. 3(5, 
dafs durch die Einwirkung von rostigen Kern- 
riiigeln und Kernstiitzen, resp. durch die Reduc- 
tion des an denselben haftenden Oxydes durch 
das fliissige Eisen eine Gasenlwicklung slatlfmde, 
und dafs der Abgufs dadurch besonders in der 
Nahe der Kernstiilzen poroś werde. Ein ahn- 
licber Vorgang soli beim Giefsen langer, senk- 
rechter Gufsstiicke, z. B. Rohren stattfinden. 
Das zuerst in die Form fallende Eisen, beson
ders bei langsamem Angiefsen, zei-slaube z u 
Tropfen, welche rasch erstarren und an der 
Oberflache osydiren. Spater sehwimmen diese 
Kugelchen auf dem fliissigen Eisen und werden 
von demselben eingeschlossen, besonders am 
oberen Ende der Form, wobei dann ein iilin- 
licber Vorgang slatlfmde wie bei der Bcriihrung 
fliissigen Eisens mit rostigen Kernstiitzen.

Das die Kugelchen einhullende Oxvdhautclien 
werde reducirt, die entstehenden Gase bildeten 
Hohlraume, in denen die Kiigelchen bis zum 
Erstarren des Eisens sehwimmen.

Die Sache war mir einleuchtend, und ich 
sagte m ir, dafs es dann auch moglich sein 
miisse, mit ganz reinem, von Beimengungen 
moglichst frejlin Eisen die Erscheinung hervor- 
zurufen, weshalb ich entspreebende Versuche mit 
dem cylindrischen Korper nach Fig. 2 machte.

Y e r s u c h  X.
Es wurde ein Stiick genau wie bei Yersuch

V eingestampft und eine gufseiserne Kernstutze, 
welche verrostet war, wie Fig. 3 zeigt. bei a 
eingesetzt. Der Tricliter stand so, dafs das Eisen 
beim Giefsen genau auf die Kernstutze fiel, wie 
ebenfalls Fig. 3 zeigt.

Das Stiick zeigte sich beim Bearbeiten voll- 
kommeń gesund, die Kernstutze war ganz ver- 
schweifst und nur durch die grófsere Dichtigkeit 
des Eisens zu erkennen. Das verwcndete Eisen
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war ein Hamatit mit 0,05 ^  P., 0,02 fó S. und 
einer Spur Cu.

3.

Y e r s u c h  X I.
Die Form wurde sehr fest und feucht gestampft, 

der Kern nur mafsig getrocknet, eine Kernstiitze von 
Schmiedeeisen wurde auf dem Boden so befestigt, 
dafs das Eisen aus dem Trichter gerade darauf 
fiel, aufserdem wurden noch mehrere schmiede- 
eiserne Stutzen in der Wandung angebracht, alle 
waren verrostet.

Diesmal kochte das Stiick tiichtig. Das ver- 
wendete Eisen war dasselbe wie vorher. Das 
Gufsstuck zeigte sich bei der Bearbeitung griind- 
lich poroś, und die meisten der Poren enthielten 
zu meiner Freude die ersehnten Kiigelchen. Da
bei war mir iibrigens noch der Zufall zu Hiilfe 
gekommen. Das Probestiick hatte an diesem Tage 
etwas abseits eingeformt werden miissen, und 
wurde aus zwei Handpfannen gegossen, und 
zwar so, dafs die erste Pfanne ausgegossen und 
dann mit der zweiten fortgefahren wurde. Die 
Grenze zwischen beiden Giissen war am Stiick 
scharf zu erkennen, und zeigten sich an dieser 
Stelle die Poren und Kiigelchen besonders 
hśiufig, allerdings auch_in der Nahe" der Kern- 
stulzen.

Ledebur hat also recht, und ich bin geneigt, 
dies um so mehr hervorzuheben, weil ich einmal 
aufmerksam geworden, bei fast allen langen 
Gufsstiicken mit diinnen verticalen Wandstarken, 
ganz besonders aber bei Rohren die angegebenen 
Erscheinungen gefunden habe. In den yerlorenen 
Kopfen von diinnwandigen Saulen, PIungern.,und 
Rohren etc. tritt die Erscheinung besonders deut- 
lich und hiiufig auf, ganz besonders dann, wenn

die betreffenden Stucke, wegen nicht geniigend 
trockener Kerne, oder aus anderen Ursachen et
was gekocht haben beim Giefsen,

Ich glaube nun nicht, dafs durch das Vor- 
hergesagte die Sache erschopfend behandelt 
worden ist, wohl aber, dafs geniigendes Materiał 
vorliegt, um daran einige Schlufsfolgerungen 
kniipfen zu konnen.

^Zunachst mochte ich behaupten, dafs die 
Beschaffenheit und Form der Gufsform von aller- 
grofstem Einflufs auf das Auftreten der behan- 
delten Erscheinung ist, aber auch]dafs die Be- 
schaffenheit des Eisens, d. h. die Geneigtheit 
desselben zur Tropfenbildung wesentlich dabei 
mitspielt.

Diese grofsere oder geringere Neigung des 
EisensTzur Tropfenbildung hangt^sehr^wesentlich 
von der Temperatur beim Gufs und von den im 
Eisen enthaltenen Beiniengungen ab; von den 
letzteren hangt aufserdem auchjwohl sehr der 
Widerstand ab, welchen die einmal gebildeten 
Kiigelchen dem Wiederauflosen durch das flussige 
Eisen entgegensetzen. Aus diesen [Erwiigungen 
und aus den Versuclisresultaten geht dann her- 
vor, dafs, weil Schwefel und Kupfer, besonders der 
erstere, das-Eisen dickfliissig und bart machen, 
also die Tropfenbildung begiinstigen und das 
Wiederauflosen der Kiigelchen erschweren, dem 
Auftreten der Erscheinung Vorschub leisten 
miissen. .Dagegen • wird durch dic^ Diinnfliissig- 
keit phosphorhaltigen Eisens die Tropfenbildung 
erschwert und durch die Leichtschmelzbarkeit 
die Wiederauflósung erleichtert, daher  ̂ist das 
Auftreten der behandelten Erscheinungen bei phos- 
phorhaltigem Eisen sehr^erschwert.

Auffallend und ohne Erklarung blcibt der 
hohe Phosphorgehalt der von anderer Seite gefun- 
denen Kiigelchen, wenn auch der Schwefelgehalt, 
von 0,108 #  ebenfalls, in anbetracht der viel 
intensi?eren Einwirkung gegeniiber dem Phos- 
phorgehalt sehr bedeutend zu. nennen ist. Es 
ist dies aber nach meiner Meinung jinerheblich 
fiir die Erklarung der an den LocomotWcylindern 
gefundenen Erscheinung, da wie Versuch X I zeigt, 
der iiberwiegende Einflufs der Form allein imslande 
ist, die Fehler liervorzubringen.

Ich hoffe spiiter noch Gelegenheit zu haben, 
meine Versuche in grofserer Ausdehnung, und 
im Zusammenhang mit genauen Festigkeitsver- 
suchen zu wiederholen, und wiirde mich freuen, 
wenn meine vorliegende Arbeit auch Andere zur 
weiteren Verfolgung dieser Sache, an der es 
nach meiner Ansicht noch sehr viel zu ver- und 
untersuchen giebt, anregen sollte.

V.6 4
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Nciiere Fortsehritte auf dem Gcbietc der Herdfrisclierei, 
iiisbcsonderc G. A. Forsbergs Dreifonniger Herd, geiiaimt 

Schwedisclier Herd.
Von Professor I. V. Ehrenwerth in Leoben.

(Mit Żeichnung auf Blatt XV I.)

Vor etwa einem halben Jahre veroflentlicbte 
ich in der Ocstcrrcichischen Zcitsclirift fiir Berg- 
iittd Hiitlenwescn einen Arlikel iiber das G. A. 
Forsbergsche »Dreifonnige Frischfeuer«, genannt 
»Sehwedischer Herd«, und hob eingangs herror, 
dafs sich .dieses von dem gewohnlichen zweifor- 
migen Lancashireherd, wie er in Schweden iib- 
licli ist, wesentlieli durch 4 Punkte unterscheidet 
und zwar:

1 . durch die in der Riickwand angebrachte 
dritte Form ;

2. durch die geschlossene Brust;
3. durcb den Fulltrichter zum Gichten der 

Koblen. in dem auch dieTrocknung derselben 
erfolgt;

4. durch die hohlen gufseisernen Seitenwiinde 
uber dem eigentlichen Feuer, die ais Wind- 
wiirmapparate ausgenutzt werden.

Heft 7 und 8  von »Jerncontorets Annaler* 
1885 bringt nun eine detaillirte Żeichnung eines 
solchen Forsbergsclien Herdes, welcher von 
den alteren nocli durch eine weitere Neuerung 
abweicht, niim lich:

5. durch die Yerstellbarkeit des Bodens in 
verticaler Richtung mittelst der sogenannlen 
Bodenschraube, nach welcher das Feuer auch 
ais S c h w e d i s c h e r  H e r d  mit  B o d e n 
s c h r a u b e  benannt wurde.

Die Figuren (1, 2, 3, Blatt XVI)  stellcn ein 
solches Feuer dar, doch ist dabei die Verschlufs- 
thiir des oberen Theiles des -Feuers, eine mil 
feucrfestem Materiał ausgekleidete Hangethiir, 
weggelassen.

Im oberen Tlieile dieser Thiir befindet sich 
eine mit Deckel verschlicfsbare Oeffnung, dazu 
dienend, bei Beginn der Charge das Roheisen 
vom Yorwarrner in den Herd zu ziehen. Im 
iibrigen mogen zur Erlauterung folgende Be- 
mcrkungen zugefiigt werden.

Der Schieber des Kohlentrichlers ist mit eirii- 
gen Bohrungen versehen, durch welche ein 
geringer Theil der Gase austritt, im Trichter 
verbrennt und so nach Forsbergs Absicht die 
Trocknung der Kohlen bewirkt, dereń Gichtung 
doreh Oeffnen des Schiebers erfolgt. Der untere 
Theil der Brust ist durch eine mit mehrcren 
(hier drei) rechteckigen Einsclmitten (Arbeits- 
lochern) versehene Platte, welche in Haggen der 
Yerankerung eingehangt wird, geschlossen.

Die hohlen Seitenwande, sowie dic Zu- und 
Ableitung des W in des und dessen Vertheilung 
zu den drei Formen sind aus den Figuren aus- 
reichend ersichtlich, die Anordnungen in diesen 
Richtungen jedoch nicht w’esentlich.

Man erzielt durch diese Verwendung der 
Seitenwande ais Windwarmapparat eine Wind- 
temperatur von ca. 90 bis 1 1 0 °, wie sie eben 
fiir den Frischprocefs in Schweden ziemlich allge
mein in Anwendung kommt.

Es mag auffallen, dafs das Feuer im vordcren 
Theil so breit ist, und hierdurch die beiden gegen- 
uberliegenden Seitenformen so sehr nach hinten 
geriickt erscheinen.

Doch durfte das darin seinen Grund haben, 
dafs die in der Riickwand angebrachte dritte 
Form dem gewohnlichen Ausbrechen der Luppe 
hinderlich sein durfte, und dieses daher nach 
vorne erfolgen mufs, wozu in diesem Theil des 
Feuers entsprechend Raum erforderlich ist.

Der Boden, welcher zwischen den 4 Seilen 
entsprechend Spielraum hat, ist an der Vorder- 
seite in die Hohe gezogen und da mit dem 
Sinterloche versehen, wie dies die Figur 1 zeigt. 
E r liegt auf dem vierarmigen Trager t und ist 
mit diesem im Centrum durch einen Schwalben- 
schwanz vei‘bunden. Der Trager nimmt iibrigens 
auch das Kiihlwasserbassin v auf, zu dem die 
Zuleitung des Kiihlwassers durch das mit dem 
Trichter k  versehene Rohr erfolgt.

Die Verstellung des Bodens wird vom Hand- 
rade h aus bewirkt und durch die Zahnrader 
r  vermittelt, dereń zweites die Mutter zur Boden
schraube s triigt, welche in der Trayerse drehbar 
gelagert ist. Die Schraube s ist in dem Trager 
befestigt und, da lelzterer wieder mit dem yon 
den vier Seitenzacken umgebenen Boden verbun- 
den ist, solcherart vor Drehung gehindert.

Die Einfiihrung des rcrslcllbaren Bodens bezw. 
der Bodenschraube bezweckt, das Feuer in jedem 
Stadium des Processes in jene Bedingungen zu 
versetzen, welche dem Verlaufe am zutraglichslen 
sind, mit anderen W orten, das Frischen zu 
fordern und die Gleichmiifsigkeit desselben zu 
erhohen.

Entsprechend dem wird daher der Boden. zu 
Beginn der Charge gehoben, wahrend er wahrend 
des Aufbrechens und Einscbmelzens zur Luppe 
seine gewohnliche normale Lage einnimmt.
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Dafs solche Feuer mit Bodenschraube bei 
sonst gleichen Umstiinden insbesondere in oko- 
nomiseher Richtung die besten Resultate geben 
miissen, liegt klar am Tage, und wird uns tiber- 
dies bewiesen durch die Resultate der beiden 
Feuer zu H ult, welche die aller iibrigen Feuer 
in beachtenswerthem Mafse ubertreffen.

Die Thatsache, dafs solche Feuer mit Boden
schraube zu Hult in dauerndem Betriebe stehen, 
beweist zugleich, dafs mechamsche Schwierig
keiten, welche vielleicht von manchem ais mit 
dem System verbunden angenommen werden 
mogen, falls sie iiberhaupt vorkommen sollten, 
bedetilungslos sind.

Abgesehen von dieser letzten Neuerung be- 
zweckt Forsberg mit seinen Feuern:

1. Erhohung der Qualitat des Productes bezw. 
Verminderung der Empfindlichkeit des Frisch- 
processes und

2. okonomischeren Betrieb mit Bezug auf Ma- 
terialaufwand und Arbeit.

Was den ersten Punkt belrifft, so ist die 
Empfindlichkeit des Frischfeuers vor Allem darin 
begriindet, dafs Temperatur und Frischwirkung 
in innigem Zusammenhang stehen, die Temperatur 
selbst in den heifsesten Theilen des Feuers jener 
nahe liegt, bei welcher der Procefs iiberhaupt 
noch durchfiihrbar ist, wahrend sie an anderen 
Stellen nicht unbetraclitlich unter dieser Grenze 
bleibt. Dies macht es auch erklarlich, dafs die 
Qualitiit bei den bisherigen Feuern so sehr von 
der Qualification, dem Fleifse und der Kraft des 
Arbeiters abhiingt, in dessen Hand es liegt, alle 
Theile der Charge summarisch denselben Bedin- 
gungen zu unterwerfen, und dafs man, um die 
Qualitat nicht zu gefiihrden, so sehr am einmal 
Erprobten und Eingeiibten festhielt.

In richtiger Erkenntnifs der Thatsachen strebt 
daher Forsberg Erhohung der Temperatur im 
allgemeinen und grofsere Gleichmafsigkeit der
selben im ganzen Feuerraum an.

Entgegen dem sonst iiblichen und in Schweden 
in besonders auffallendem Mafse angewendeten 
Nassen der Kohlen und Wassern des Feuers trock- 
net er dieselben und schliefst, um deren Yer
brennung zu verhindern und die Ausstrahlung 
von Warme zu mindern, das Feuer, welches er 
iiberdies, wio iibrigens auch sonst in Schweden, 
hoch mit Kohlen gefiillt halt.

Obgleich hieraus. ein wirklicher Warmegewinn 
gegeniiber friiherer Einrichtung und Betriebs- 
weise resultirt, der besonders dann zum Ausdruck 
kommen mufs, wenn die Frischfeuergase in beiden 
Fallen, so weit moglich, ausgenutzt werden, und ob
gleich die Folgę in derThat hohere und auch gleich- 
mafsigere Temperatur im ganzen Feuer sein mufs, 
liegt das Hauptmittel zur Erreichung beider Zw'ecke 
doch in der Anwendung mehrerer Formen.

G. A. Forsberg wTendet deren, wie auch die 
vorliegende Zeichnung zeigt, drei an, und legt

8 ie dritte in die Riickwand. Aber zu Degorfors 
schritt man in consequenter Verfolgung der Idee 
im Mai 1884 bei den dort eingefiihrten doppelten 
Herden (Herde mit zwei gegeniiberliegenden Ar- 
beitsseiten) zu Versuchen mit vieren. Ueber den 
Betrieb und die Resultate, welche damit erreicht 
wurden, sind allerdings, und zwar aus 
Grund der Patentwerbung, bisher keine Mittheilun
gen gemacht worden. Aber die Thatsache, dafs 
man nacli kurzer Yersuchsperiode mit nur zwei 
Feuern bis zum Mai 1885 alle (fruher 12 Doppel- 
lierde) in vierformige umgestaltete und in Betrieb 
brachte, beweist hinreichend den wirklichen Er- 
folg, welchen das blofse logische Denken lioflen 
liefs, und die Ueberwindung aller mechanischen 
Schwierigkeiten , welche sich durch Anwendung 
mehrerer Formen, insbesondere beim Garaufbreclien 
und Ausbrechen der Luppen, anfanglich fiihlbar 
gemacht haben mogen.

Ganz in Uebereinstimmung mit diesen Eror- 
terungen bericliten alle Mittheilungen uber die 
Dreiform feuer,'dafs d ie  Q U a 1 i t a t des P r o 
duc tes  e in e  w e i t  ho he re  und g le ich-  
m i i f s ig e r e  ist ais bei den Z w e i fo rm -  
f e u e r n ,  und die m e is t en  s o g a r ,  daf s  es 
d u r c h a u s  p r im a  Q u a l i t a t  s e i ,  und eben
so, dafs bei  den neuen  F e u e r n  m in d e r  
ge i ibte  und  g e s c h i c k t e  A r b e i t e r  ver- 
w a n d t  w e r d e n  k o n n e n ,  ohne die Qualitat 
zu gefahrden, mit anderen Worten, dafs der lieik- 
lige Frischprocefs wesentlich an Empfindlichkeit 
yerloren habe.

Dafs infolgedessen der Einsatz erhoht und die 
Production per Raum- und Zeiteinheit gesteigerl 
werden konne, ist eine natiirliche Sache. Dafs 
daher im ganzen nebsl einer Erhohung der Qua- 
litiit auch eine Ersparung an Materiał, Zeit und 
Arbeitslohnen sich ergeben mufs, bedarf keiner 
weiteren Begriindung und wird uns trotz der 
yerhaltnifsmafsig kurzeń Zeit des Betriebes der 
Drei - Formfeuer durch vorliegende Resultate deut- 
lich bewiesen.

Um in diesen Richtungen eine klare Ueber- 
siclit zu geben und das eigene Urtheil zu er- 
leichtern, habe ich in der folgenden Tabelle die 
Resultate bestbetriebener einfacher und doppelter 
Zweiformfeuer und der unter gleichen Verhalt- 
nissen arbeitenden Dreiformfeuer zusammengestellt 
und dabei, soweit moglich, solche Feuer ver- 
schiedener Kategorieen gewahlt, welche unter den
selben Frischmeistern, also unter gleich intelli- 
genter Leitung stehen, yon denen also auch mit 
ziemlicher Berechtigung angenommen werden 
kann, dafs sie in gleich zweckentsprechender 
Weise betrieben werden.

Ich benutzte fur diesen Zweck die Dienstbe- 
richte der Herren Frischmeister Ranstriim, Fors
berg, Jacobsson und Landgren fiir das Jahr 1884, 
welche in »Jerncontorets Annaler*, Heft 7 und 8 

1885, enthalten sind.
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Resultate der Ilerdfrisclierei in  Schweden 1884  
beim einfachen und doppelten zweiformigen, und beim Dreiformfeuer (schwedischen Herd).

3? Wind-

cd5-h r<? 2 d ® orO
< » sci a£S S 5

H

L o e a I i t a t

Zahl d. Arbeiter

pr. F euer
pr.

S ch ic h t

Charge pr. 100 kg Erzeugung

. ŁC u co CJ >"ca3
a 2

A n m e r k u n g.

A. Einfache Feuer mit 2 Formen.
UoniuartHl 9 lltrde. 2 4 2 120 — 1202316 114,60,376 gem. 1,037 12,78)

B
•O 110 110

LmWkanerk 2 „ : s 2 6 3 bis — bis 1914 113,7 0,494 gest. 1,230 12,19
wS

p i 114 114
Auiot 3 „ 2 4 2 114 — 114 2101 113,60,521 gest. 1,143 12,04
DurcŁsehuittlich . . , — — — — — — — 113,9 — ' — 1,137 12,33

98 1758 115 0,475 0,993 13,1
Verscli.and.fferk«'J«t(ibssott 2 — 2"—3 — — bis b is b is bis — bis bis

1492600 120 0,578 1,364 16,7

gem. bedeutet vor- 
gemessene Kohle. 
gest. bed. Barren- 
kohle incl. Anrieb.

Bofors 10 ElerJe. 
Bjórkborn 3 „

Bruttfon 3 „ Jstolssoti

Degerffirs 12 „  Lamlgrei

Ank»rsruui, 1'orsberg. .
Darclisthnitllieh . , .

Iliiltslnick 2 mii Boden- 
schnube . . , ,

Stio.atcrg 3 **. . .

UelUfors 4 *** . .
Anhrsrum 1 *** . ,
Dtirdisdmiitlidi . . .

B. Doppelte Feuer mit 2 Formen.
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2 6 3 150

2 — 3 140

2 D urchschn .
6 2—3 132

2 3 ? 140

150
150

140

140
140

2000
2533

2530

bei
m \
-2489

118,5*0,363 
0,356117,4

115.0

118.0 
117,2

0,417

0,350
0,469

117,2 -  

Dreiformherde.

I 2  und 1  ̂wahrend

Jdes Auf- 
brechenf

wie
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149

140
140

149

149

140
140

2520

2623
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2777
2415
2552

117,40,297

118,2
118,1
117,0

114,00,388

0,389
392,5 0,
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J!
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gem.
gest.

gem.

gest.

0,914
0,947

0,940

0,903
0,964
0,934

15,67
14,88

96 95
13,10 bis bis

108 100
15,25 102 80
14,68 —

14,89 — —

la. Dratheisen. 
nicht do.

14% la., 8 6 %  Ila. 
Qualitiit.

0,95 14,80 89 110°

0,99 12,28 J )

0,97 15,25 J l
0,94 15,61 łł
0,96 14,48

Viel besseres.hom ogene- 
rea P ro d u c t a is  b e i deu  
Z w eifo rm herden ; w od ie  
Q ualitiit d ire c t bezeich- 
n e t  is t  a is  durchaus 
prima Qualit3t angc- 

geben .

Ein Blick auf diese Tabelle ergiebt zunachst, 
dafs in den vorliegenden Fallen von den zwei
formigen Herden die Doppelherde liinsichtlich 
des BrennstolIYerbrauehs den eińfaclien sehr nahe 
stehen, wahrend der Abbrand bei ersteren um 
ca. 2  $  grofser ist ais bei letzteren, dafs ao- 
mit liinsichtlich Materialaufwand den ersteren 
kaum der Vorzug gegeben werden kann; eben- 
sowenig ist dies beziiglich des Arbeitsaufwandes 
der Fali. W ohl aber geben die Doppelherde 
eine um nahe lU hohere Tagesproduction und 
wahrscheinlich auch der besseren Zuganglichkeit 
und folglich leichteren, also vollkommeneren 
Arbeit wegen eine hohere QualitiU.

Dagegen ergiebt die Tabelle die unzweifelhafte 
Ueberlegenheit der dreiformigen Feuer gegenuber 
beiden Sorten der zweiformigen betreffs Brenn- 
stoffverbrauch, Abbrand und Arbeit, wahrend die 
Production bei den bisherigen Ghargen jener der 
zweiformigen Doppelherde gleichsteht, sie in ein

zelnen Fallen (Skinaberg) aber auch iiberschreitet.
— Ebenso erhellt daraus die besonders hervor- 
ragende Steliung der F e u e r  mit  Boden- 
s c h r a u b e  zu Hultsbruck, bei denen der Kohlen- 
aufwand per 100 kg Erzeugung auf 0,297 cbm 
Yorgemessener Kohle herabging, also um etwa 
0,06 bis 0,08 cbm oder nahe ’/« bis 1ja gegenuber 
den zweiformigen zu Hult.

Die Resultate der Dreiformherde verdienen 
um so mehr Beachtung, wenn bedacht wird, dafs 
diese nur kurzeń Versuchsperioden (in Hellefors 
nur zusammen- per 4 Feuer 23l/a Tagen, in 
Ankarsrum nur ein paar Wochen) entstammen 
und doch schon die der besten zweiformigen 
Feuer eingeliolt oder ubertroffen haben.

Dagegen sollen fur Yerarbeitung unpassender 
Roheisensorten, ais z. B . grauen Roheisens mit zu 
hohem Si-Gehalt, oder zu manganreichen Roh
eisens nach Herrn Forsbergs eigener Angabe 
die Zweiformfeuer bessere Resultate geben. Bei

* Storfors, Bjorbacken, GustafsstrSm, Charlottenberg, Gustafsfors, Fredriksberg, Gravendal, Silkfors.
** Unterm Jahr nur 1 Feuer im Betrieb, erst gegen Ende 2 weitere.

*** Nur sehr kurze Betriebszeit, in Hellefors per 4 Feuer nur 23'/2 Tage.
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geeignet geiinderter Feuerzustellung utld ent- 
sprechender Anpassung des Betriebes diirfte 
indefs wolil auch fiir solche Falle das Dreiform- 
feuer den Vorzug verdienen.

Um die obigen Zahlenwerthe richlig abzu- 
wiegen, miissen die Preise in Betracht gezogen 
werden.

F iir die Alpcnlitnder kann man annehmen 
den Preis
eines m3 Holzkohle mit FI. 3,50 (in den Frischerei- 
districten, sonst bis F I. 5,00), 
von 100 kg Frischroheisen FI. 4,20, 
eines Arbeiters pr. Schiclit ca. F I. 2,00.

Man arbeitet da mit einformigen oder auch 
doppelformigen Lancashireherden meist unter Ver- 
wendung einer mitunter nicht unbetrachtlichen 
Menge Alteisen mit 0,5, haufig 0 ,6  m3 und 
mehr weicher Holzkohle.

Mit Benutzung dieser Zahlen stellten sich die 
Productionskosten beim Dreiformfeuer gegeniiber 
dem zweiformigen und dem in unseren Landern 
gebrauchlichen einformigen oder doppelformigen 
bei durchaus gutem Betriebe um rund 0,30 bis
0,60 F I. niedriger, was unter gleichzeitigem Einbe- 
zug der • Yerbesserung der Qualitat einen sehr 
weseiitliclien Fortschritt reprSsentirt.

Es mag vielleicht auffallen, dafs heutzutage, 
wo man immer mehr zum Flufsmaterial iiber* 
geht, dem Gebiete derllerdfrischerei solche Aufmerk- 
samkeit zugewendet wird und so wesentliche Fort- 
schritte erzielt werden.

Dies wird jedoch erklarlich, wenn bedacht 
wird, dafs in Schweden noch immer die Herd- 
frischerei die herrschende Frischmethode ist.

Auch in den Alpenlandern hat sie, insbeson- 
dere fiir gewisse Zweige, ais Draht- und Fein- 
blechfabrication ihre Bedeutung nicht verloren. 
Im Gegentheil hat die Production an Frisclieisen 
im letzten Decennium in Obersteiermark sogar 
nicht unbedeutend zugenommen. Sie betrug 
im Ilandelskammerbezirk Leoben in den letzten 
Jahren annahernd 180 000 metr. Ctr.

Desgleichen hat sie fiir manche abgelegene 
Gegenden ohne mineralische Kohle, und insbe- 
sondere auch fiir Nordamerika noch eine nicht 
zu unterschiitzende W ichtigkeit; und die Forl- 
schritte derintelligenten und tiichtigen schwedischen 
Frischmeister verdienen daher volle Beachtung 
und dankbare Anerkennung.

Leoben, 17. Marz 1886.

IM)er die Fabrication der Stalilscliienen in den Yereinigtcn 
Staaten.

(Bierztl Blatt XVII.)

Ueber die Fabrication der Stalilscliienen in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika giebt der 
in der »Revue des Mines etc.« 2. S. T. 18. 1885 
enthaltene Reisebericht vori Professor Paul Tra- 
senster eine ausfiihrliche Beschreibung, der 
wir die naclistehenden werthvollen Notizen ent- 
nehmen.

Die^Eisenbalinschienen haben bis jetzt den vor- 
nehmsten Absatzartikel fiir die auf Massenproduc- 
tion eingerichtete Stahlfabrication gebildet und hat 
namentlich in Amerika der grofse Bedarf zu einer 
aufserordentlich gewaltigen Entwicklung der Lei- 
stungsfahigkeit aller dazu gehoriger Einrich- 
tungen gefiihrt, so dafs in den Jahren 1882 bis 
1884 je 1000 000 bis 1300 000 t Schienen 
geliefert werden konnten. Die herrschenden Schwie- 
ngkeiten der Arbeilerverhaltnisse haben eine mog
lichst weitgehende Ausbildung aller mechanischen 
Hiilfsmittel fiir den Betrieb veranlafst, welche 
ganz besonders in der Construction der Walzen- 
strafsen zum Ansdrucke gelangt.

Das Giefsen der Stahlblocke in Abmessungen 
und Gewichten, welche drei- bis vierfachen Langen

von Schienen entsprechen (350 X  350 nim F j  
1500 bis 1800 lang, 1000 bis 1500
kg schwer), ist allgemein eingefiihrt und bcdingl 
getrennten Betrieb zwischen Blockwalzen und 
Ferligwalzcn. F iir beide wurde bis vor kurzem 
mit Voi'liebe das Trio verwendet und hat nament
lich Holley oftmals seiner Ansicht Ausdruck ge
geben, dafs man diesem Beispiele auch in Europa 
allgemein folgen wiirde, anstatt das Duo mit um- 
steuerbarer Dampftnasehine zu bevorzugen, wie 
dieses namentlich in England geschieht, wenn 
man die Yorziige des ersteren ebenso wie in 
Amerika erkannt haben wiirde. In letzterer Zeit 
sind indessen mehrere Constructeure dem ersteren 
untreu geworden und haben sich dem letzteren 
zugewendet, wie aus nachstehender Zusammen
stellung hervorgeht.

In elf Werken ist das Trio fur die Block-
u. dic Fertigwalze angewendet, namlicli in: Troy, 
Lacka wanna, Bethleem, Harrishurgh, Edgar Thom
son, Cleveland, North-Chicago, Union Mili, Joliet, 
Saint Louis und Pueblo.1

Drei Werke haben eine Duo-Blockwake mit
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Reversirmaschine und eine Trio-Fertigwalze, nam
lich : Cambria, Homesliead und Worcester.

In Soutli-Chicago hat man das Trio zur 
Blockwalze und das reversirbare Duo zur Ferlig- 
walze und in Scranton letzteres fiir beide an- 
gewendet.

Die vier letztgenannlcn Anlagen sind seit 1881 
ausgefiihrt worden.

Die Blockwalzen haben meislens 750 bis 900 
Durchmesser, die Ferligwalzen 550 bis 610 
mm. Eine Production von 600 t Vignol- 
schienen in 24 Stunden ist nicht aufsergewohnlich, 
das W erk von Edgar Thomson hat es sogar auf 
725 t oder 2650 Schienen von 9 m (30 kg pr. 
Meter) gebracht und in einer Woche 4170 l, in 
einem Monat 6000 t hergestellt. In der Anzalil 
ist diese Leistung durch dic Pensilvania Steel 
Gomp., Harrisburgh, uberfliigelt worden, indem 
diese 2952 Stiick in 24 Stunden walzle, welche 
ein Gesammtgewicht von 700 t ausmachten. 
Ilierbei kommt nicht ganz x/t Minutę auf das 
Walzen einer Schiene und findel man thatsachlich 
im allgemeinen, dafs die Schiene in Intervallen 
von je 30 Secunden das Fertigkaliber yerlassen.

Die Walzwerksanlage von Edgar Thomson 
kann ais typisch fiir solche Einrichtungen be- 
trachtet werden. Sie ist in Fig. 1 Blatt X V II 
im Grundplan dargestellt. Die Blócke werden 
yermittelst Locomotivbetrieb auf den Gclcisen o 
aus der Bcssemerhiitte transportirt und mit Hiilfe 
hydraulisch betriebener Hebewerke H  in die 
Warmofen R  eingesetzt, welche, nach dem Sie- 
mensschen System eingerichtet, mit naturlichem 
Gas gebeizt werden. Yon dort werden dieselben 
der Trio-Blockwalze B  zugefiihrt und nach dem 
Auswalzen auf 180 X  180 durch die Blockscheere 
L  in Stiicke zerschnitlen, dereń Gewicht dem 
einer einzelnen Schiene entspriclit. Unter dem 
Dąmpfhammer p  von 2,5 t Fallgewicht werden 
etwąige Fehler der Blticke durch Aushauen vor 
dem Wiedereinsetzen in die Oefen i?i beseitigt. 
Nach erfolgter Wiedererwarmung gelangen die
selben zu der Triofertigwalze t ,  liinter welcher 
sieli die Adjuslage fiir die Schienen in bekann- 
ter Weise anschliefst.

Durch die hochst sirmreiclie Einrichtung der 
Trio-Blockwalze (Fig. 2, 3 und 4 Blatt X V II) 
ist es ihren Erfindern Holley und Fritz gelungen. 
den Błock wahrend des Walzprocesses ausschliefs- 
licli tlurcli mechanische Vorrichtungen zu bewe- 
gen. Die Walzen von 900 Durchmesser uńd 
2250 Ballenliinge sind fest gelagert und haben
12 offene Trapezkaliber mit einer durchscluiitt- 
lichen Hohenabnahme von 30 mm. Der erstc 
Stich liegt unten, der zweite oben u. s. w., naćh 
jedem oberen Stiche wird der Błock um 45 o „ e .

wendet. Die Rollentisclie vor und liinter der 
Walze beslehen je aus einem schmiedeeisernen 
Ralunen, Y erm ittelst 4 Schubstangen auf Hebeln 
b ruhend, dereń .Achsen durch einen hydraulisch

bewegten Kolben p  gedreht werden und auf ent- 
gegengesetzter Seite die Hebel mit den Gegenge- 
wichten tragen. Die Rollen werden durch co- 
nische Zalmrader von den Achsen a getrieben, 
welche ihre Bewegung von der Revcrsirmaschine 
m erhalten, indem diese durch 3 Stirnrader iiber- 
tragen w ird , wovon das mittlere der auf- und 
niedergehenden Bewegung folgen kann, wie Fig. 5 
zeigt. Die 4 Daumen s stelien auf einem Wagen 
mit 16 Radern und werden yermittelst des hy-

draulischen Kolbens p 1 bewegt, so dafs sie nach 
Fig. 6  zum Yerschieben und naćh Fig. 7 zum 
Wenden des Blockes dienen. Das Yorwalzen

i

Fig. (i.

------ 7
i i  
' ■ I \i— \ ^ —

Fig. 7.

eines Blockes dauert 2  Minuten, die Production 
betragt bis zu 800 t in» 24 Stunden. Es sind 
dabei 3 Arbeiter beschaftigt, je ein Walzer vor 
und liinter der Walze und ein Maschinist zum 
Steuern der Bewegungen der Tisclie, der Rollen 
und der Daumen. Die horizontale, direct ge- 
kuppelte Betriebsmaschine hat einen Dampfcylin- 
der von 900 Durchmesser, einen Kolbenhub von 
1800, macht 45 Umdrehungen per Minutę und 
ist bei 5 Atmospliaren Dampfsparinnng mit Con- 
densation yersehen. Das Scliwungrad wiegt 60 l 
und hat 7500 Durchmesser. Die Fertigwalzen- 
strafse hat 3 Triogeriiste von 585 Walzendurch- 
messer, Die direct gekuppelle Dampfmaschine 
hat 1150 Durchmesser und 1200 Hub des
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Kolbens, ein Schwungrad von 60 t Gewicht bei 
9000 Durchmesser, macht 80 Umdrehungen per 
Minutę und ist mit Condensation versehen. Die 
yorgewalztcn Blocke werden iii 11 Stichen zu 
Schienen von 9 m ausgewalzt, wovon 6  im 
ersten, 3 im zweiten und 2 im dritten Geriiste 
liegen. Die Production betragt 150 bis 200 t 
in aclitstundiger Schicht bei einer Bemannung 
von 7 Arbeitern.

Durch die Einfuhrung von Bollentischen an 
den Vorwalzen, ahnlich den oben beschriebenen, 
ist es in neuester Zeit gelungen, die Schicht der 
7 Walzer auf 1 2  Stunden zu yerlangern, so dafs 
jetzt bei einer Tagesproduction von 450 bis 600 t 
nur 14 Walzer fiir beide Schichten vorhanden 
sind. Die fertige Schiene wird durch eine aus
3 Bollen bestehende Richtmascliine gebogen und 
gelangt dann auf das Wannlager, auf welchem 
der Transport zur Adjustage durch Ketten ohne 
Ende erzielt wird, welche mit vertical stehenden 
Daumen versehen sind.

Nach den Angaben, welche der Leiter der 
Edgar Thomson-Werke, M. Jones, dem Iron 
and Steel Institute machte, wurden im Jahre 
1880 in 10 Monaten Arbeitszeit 100 000 t 
Schienen fertig gestellt, darunter nur 1 % Aus- 
schufs, wóbei allerdings zu bemerken ist , dafs 
die Abnalnnebedingungen in Amerika niclit so 
streng sind, ais in Europa. Der Yerlust stellle 
sich wie folgt: 100 Blocke ergaben 94,2 yorge- 
walzte Blocke, 4 Scheerenenden, 1,8 Abbrand; 
100 vorgewalzte Blocke ergaben 89,6 Schienen, 
7,15 Sagenenden und 3,25 Abbrand.

John Fritz, der Leiter der Werke zu 
Bethleem, hat in neuester Zeit ein Schienertwalz- 
werk von colossalen Abmessungen errichtet, um 
die Ueberlegenheit des Triosystems iiber die 
Reversirstrafse nachzuweisen. Es sollen Blocke 
von 400 X  400 in -.einer Hitze zu Schienen von 
vier- bis fiinffacher Litnge ausgewalzt werden. 
Zu dem Zwecke ist zunachst eine Trioblockwalze 
von 120 Walzendurclnnesser und 3 m Liinge 
mit 14 Kalibern aufgestellt worden, welche den 
Błock auf 200 X  2 0 0  auswalzt. Dic Dampfma- 
scliine hat 1650 Kolbendurchmesser, 2200 Hub, 
ein Schwungrad Yon 100 t und 9750 Durch
messer, die Umdrehungszahl betragt 35 bis 40. 
Die Fertigwalze liegt 60 m hinter der Block- 
walze, parallel zu dieser, so dafs die vorgewalzlen 
Blocke auf einem Rollgange zugefiihrt werden 
konnen. Diese bestcht aus zwei Triogeriistcn, 
betrieben durch eine dreifache Compound-Dampf-

maschine von 6 - bis 8000 Pferdekraftcn, dereń 
Geschwindigkeit bis auf 120 Umdrehungen gesteigert 
werden kann. Dieser Uebergang zu iibermafsigen 
Yerhaltnissen ist um so mehr auflallend, da im 
allgemeinen Abmessungen mittlerer Grofse vor- 
herrschend sind, wie die vorhergehende Beschrei- 
bung ergiebt, und trotzdem eine staunenswerthe 
Leistungsfahigkeit erzielt wird. Es entsteht 
dadurch die Frage, ob die Erwartung einer ent- 
spreclienden Mehrleistung begrundet ist und ob 
nicht hier der Concurrenzneid den I-Iauptsporn 
zur Ueberschreitung der Grenze des Notliwen- 
digen geliefert hat.

Das eingangs erwahnte System des Giefsens 
von grofsen Blocken mit mehrfaehem Schienen- 
gewicht und des Auswalzens in zwei Hitzen ist 
in Amerika schon seit 12 bis 14 Jahren in 
Aufnahme und die inzwischen eingefuhrten Yer- 
besserungen bestehen im wesentlichen in der 
Verminderung der Kaliberzahl von 18 bis 20 
auf der Blockwalze und 13 bis 15 in der Fertig- 
strafse auf 1 2 , beziiglich 1 1 , sowie dcm Ersatze 
des Hammers durch die Scheere zum Zertheilen 
der Vorwalzbl6 cke. Dafs der Hammer noch 
stellenweise beibehalteu ist, um die Risse nach 
dem Yorwalzen auszuhauen, ist ein Beweis fiir 
die Rothbriichigkeit des Materials, dessen ziem- 
licli bedeutender Phosphorgehalt andererseits eine 
kraftige Bearbeitung in der Walze yerlangt.- Der 
trotzdem geringe Ausscliufs von 1 bis 
liifst auf eine weniger slrenge Abnahme schliefsen, 
ais solche in Europa vorherrschend ist und durch 
welche dieses Yerhaltnifs in Amerika zweifcllos 
gleichgestellt werden wiirde.

Die Ursache der grofsen Production der 
Walzenstrafsen kann nicht etwa in einem sel- 
tenen Auswechseln der Fertigwalzen gesucht 
werden, denn dies geschielit nach Fertigstellung 
von je 1000 bis 1500 t.

Einige Werke haben sich bemulit, durch 
Um- oder Neubau die zweite Hitze zu beseitigen 
und die Handarbeit zu vermindern und zwar 
entweder durch dircctes Auswalzen yon zwei-, 
drei- oder vierfacher Lange oder durch Anbriu- 
gen von mcchanischen Hebe- und Wendeyorrich- 
tungen an den Fertigwalzen. Es ist indessen 
fraglich, ob nicht infolge des ersten Mittels die 
Handarbeit in der Adjustage erheblieh yermehrt 
und dic durch das zweite .erzielten Yortheile 
durch die Unterhaltungskosten der complicirten 
Yorrichtungcn aufgewogcn werden. (Forts. f.)

Ii. M. Daelcii.
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Ueber Scmeneiiverbińduiigeii und die Dauer der Stalilseliienen.
Von Christer Peter Sandberg, Civilingenieur in London.

(Hierzu Blatt XV III.)

(Schlufs aus voriger Nummer.)

Abnutzung der Stahlschienen.
Der zwcite Punkt in den Klagen der ame- 

rikanischen Eisenbabn ■ Gesellscbaften betrifft die 
aufserordentlich schlechte Abnułzung der Stahl
schienen. Die »Railroad Gazette« veroffenl- 
lichte im Jahre 1885 einen Aufsalz iiber die 
Abnutzung der Stahlschienen, in welchem 
die geringe Dauer festgestellt wurde. Damals 
wurde eine Commission nach Europa gesandt, 
um dort zu untcrsuchen, ob irgend ein Grund 
zu der Annahmc vorliege, dafs englische Schie
nen den amerikanischen Fabricaten iiberlegen 
seien. Das Ergebnifs war das, dafs sowohl in 
Europa wie in Amerika gute und schlechte 
Stahlschienen gemacht werden konnen und auch 
gemacht werden, und dafs cs lcdiglich Saclie 
der Eisenbahngesellschaften sei, ihr cigenes 
Interesse zu wali ren. Dic Fehler, welche von 
letżteren in dieser Beziehung begangen werden, 
sind wie folgt zusammengefafst.

Wenn eine Reihe von Eisenbahngesellschaften 
ihre Schienen mógliphst billig kaufen, ohne 
Riicksicht auf die Leistungsfahigkeit des Fabri
canten zu nehmen, ohne entsprechende Lieferungs- 
und Abnahmebedingungen zu stellen, oder ohne 
die Schienen in bezug auf ihre Abnutzung und 
Festigkeit zu priifen, so scheinen sic dabei von der 
Yoraussetzung auszugehen, dafs alle Stahlschienen 
gleich gut oder gleich schlecht sind. Sie haben 
dann offenbar ihre Erfahrung zu erkaufen.

Wenn sie aufserdem ihre Schienen mit zu 
schwerem rollenden Materiał iiberlasten, und 
eine Schiene von 25 kg pro Meter oder eine 
solche von unrichtigem Profil gebrauchen, wo 
cin solches von 30 oder 35 kg pro laufenden 
Meter angebracht gewesen ware, so machen sie 
den weiteren Fehler, dafs sie der geringen Ab
nutzung von Stahl im Yergleich mit Eisen zu 
viel zutrauen, besonders weil der Stahl sehr 
weich gemacht werden mufs, um nicht zu Bruche 
zu gehen.

Jede Eisenbahngesellschaft, welche hingegen 
in ihrem eigenen Interesse Sorgc tragt, ein 
leistungsfahiges Stahl werk zu wahlen, zweckent- 
sprechende Fabrications- und Abnahme-Yertrage 
zu scliliefsen und ein geniigend starkes Profil 
nimmt, wird zweifclsohne Schienen erhalten, 
welche sich gut bewahren werden, gleichyiel 
ob sie in Amerika oder Europa erzeugt worden 
sind. Die Erfahrungen in Europa uber die Ab

nutzung von Stahlschienen sind im ganzen gul, 
aber man vermeidet auch dort die angedeuteten 
Fehler.

Eine der bedeutendsten Eisenbahngesellschaften 
in Amerika lafst sich von der besten Priifungs- 
methode, namlich der von ihr selbstgemachten 
Erfahrung, leiten; dieselbe hatte ausgezeichnete 
Erfahrungen iiber Schienen gesammelt, indem 
sie dieselben seit achtzelin Jahren von einer 
Firma in England bezog, und sie scheute sich nicht, 
weitere 10  000 t Schienen aus derselben Quelle 
zu beziehen, obgleich der Preis um 100 000 
Dollars hoher ais fiir das vom amerikanischen 
Wettbewerb angebotene Fabricat war.

C h e m i s c h e  Z u s a m m c n s e t z u n g d e r  
S t a h l s c h i e n e n .  Infolge der Discussionen 
iiber die Abnutzung der Stahlschienen in Ame
rika ist die Frage der ehemischen Zusammen- 
setzung der Stahlschienen aufs neue in den 
Yordergrund gelreten. Zum Nachweise, dafs 
Schienen aus dem reinsten Rohmaterial nicht 
nolhwendigerweise befriedigende Resultate er
geben mussen, liefs Sandberg fruher einige wenige 
solcher Schienen auf einem englischen Geleise 
mit starkem Verkehr versuchen. Das Ergebnifs 
war das, dafs sie sich hinsichtlich ihrer Ab
nutzung kaum so gut wic Schienen von gewohn- 
lichem englischen Stahl erwiesen, weil das Ma
teriał zu weich war. Sie enthielten nur 0,3 Jó 
KohlenstofT und schwerlich noch weitere, die 
Hartę steigernde Bestandtheile. Natiirlich kann 
der Schienenstahl harler gemacht werden, olinc- 
dafs cr Gcfahr lauft zu brechen, wenn das 
Materiał fast ftci von Phosphor und Sili-
cium ist.

Der oben angefuhrte Versuch ist jedoch cin 
Beweis dafiir, dafs die weiche Schiene, auch
wenn sie aus dem reinsten Materiał hergestełlt
ist, den Vergleich mit der harlen Schiene in 
bezug auf Abnutzung nicht bestehen kann. Es 
ist dies gerade das Entgegengesetzte, was Dr. 
Dudłey, Chemiker der Pensylvanian Raiłroad, 
und Andere befiirwortet haben.

Sogar in Schweden, wo es ausgedehntc La- 
ger von reinen, sich vorzuglich zur Stąhlfabrica- 
tion eignenden Eisenerzen giebt, ist die Fabrica
tion von Stahlschienen nie stark entwickelt ge
wesen. Der Grund hierfiir liegt in dem Umstande, 
dafs Schweden keine Kohle fiir die Eisen fabrication 
besitzt; das einzige dortige Brennmaterial, die
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B l a t t  XVI I I .

Ubige Figur zeigt neben dem Yerschleifs der Oberfluche die Abnutzung 
der Unterkante der Kopfe an den Laschenverbindungen. Die Oberkanten 
der Laschen selbst sind umersehii. Wenn bei solchem Zustande die Bolzen 
auch fest angezogen sind, so vermbgen bei dem Passiren der Ziige die 
Schienenenden sich dennoch auf- und abwurts zu bewegen, wobei sie in  der 
in Fig. 4 dargedelllen Weise mitgenommen werden. Die punktirte Linie 
unter Grundflache giebt den Yerlust an Materiał a u f dem Stofse an.

Vorstehendes Profil cntstammt einer Sehiene, welche einer zeitwcw 
mehr oder weniger nassen Strecke entnommen ist. Die punktirten Linien 
ausgenommen oben am K opf und unter der Grundfldche, zeigen det 
M aleriaherlud durch Oxydation (Rost); der Yerlust unter der GrnńĘjlucht 
ist theils der Oxydation, theils der Abnutzung zuznschreihen. Solche Fulh 
treten in Tunnels, feuchten Felseneinschnitten, bei Wasserstationen uni 
stark frequentirlen Strafse/iiibergSngen auf.

Die naturgetreue Abbildung zeigt nicht nur die ersten Anfange der bleibenden Durchbiegungen der Schienen, sondern auch die A rt der Abnutzung 
der Schienenenden, wenn das Geleise nur von in ein und derselben Richtung fahrenden Ziigen pussirt wird.

7\tgrichtunf)
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Holzkohle, wiirde die Schienen so theuer machen, 
dafs ein Schutzzoll yon 30 $  erhoben werden 
miifste, um sie bezahlt zu machen. Der Staat 
w ill diesen Zoll nicht bewilligen, sondern zielit 
vor, seine vielen Eisenbahnen mit aus dem Aus- 
lande bezogenen billigeren Schienen zu bauen. 
Es sind dort rund G400 km Schienen dcm Verkehr 
eroffnet, was auf den Kopf der Bevolkerung ein 
hoheres Verh;iltnifs, ais bei irgend einem anderen 
Land der W eit ergiebt. Auch bleibe nicht un- 
erwahnt, dafs die finariziellen Ertragnisse der 
schwcdischen Eisenbahnen im ganzen befriedigend 
sind; und vom technischen Gesichtspunkte aus 
kann Sandberg versichern, dafs kein anderes 
Land mit so strengem Klima solch gute Resul- 
tate, sowohl hinsichtlich der Abnutzung, ais 
auch des Bruches der Schienen, nachweisen 
kann.

Stahl mit 0,3 $  Kohlenstoff und geringem 
Gehalt von Phosphor und Silicium, wiirde sicher 
eine fiir den Verschleifs zu weiche Schiene 
geben. Der Kohlenstoff miifste dann auf 0,5 $  
erhoht werden. Erreiclit der Phosphor aber
0,1 $ , dann thut man nicht wohl, 0,3 $  Kohlen- 
stoif zu iiberschreiten, zumal in kalten Landern. 
Was Silicium anbetrifft, so ist nach Sandbergs 
Meinung ein so niedriger Procentsatz wie 0,04, 
den Dr. Dudley vorschreibt, die Yeranlassung
sowohl zu blasigen ungesunden Blocken, ais 
auch zu vielen Ausfallen wahrend des Walzens. 
Mit 0,1 $  Silicium yerhalt sich der Stahl ruhig 
und gesund im Gufs und die Schienen wider- 
stehen gleichmiifsig der Fallprobe und halten sieli 
besser hinsichtlich der Abnutzung.

Da der in einem Bezirk erzeugte Schienen- 
stahl in seiner chemischen Zusammensetzung
von der eines andern sehr abweichen kann,
und dennoch beiderorts gute Schienen gewalzt 
werden konnen, so wiirde es unpraktisch sein, 
im Lieferungsvertrag eine bestimmte chemische 
Zusammensetzung vorzusehen. Auch ist es nicht 
rathlich, den Gehalt an Kohlenstoff allein fest- 
zustellen, da dieser von dem gleichzeitigen Ge
halt an anderen hartenden Bestandtheilen ab-
l*Sngig gemacht werden mufs. Das Einzige, 
was man in dieser Beziehung sagen kann, ist 
das, dafs Stahlschienen mit Kohlenstoff ais dem 
hauptsachiich hartenden Bestandtheil und nur 
einem Mindestgehalt von Phosphor besonders 
m kalten Gegenden vorzuzielien sind, und dafs 
der mit der Abnahme betraute Ingenieur mecha
nische Proben mit der chemischen Zusammen
setzung seiner Schienen vergleichen soli, um in 
jedem Falle die passende Harte festzustellen. 
Es ist unzweifelhaft, dafs Schienen aus mittel- 
hartem Stahl in bezug auf Abnutzung besser 
ais solche von weiehem Stahl sind, so gut 
auch letzterer fiir Schiffsbleche und Constructions- 
material geeignet sein mag.

V.e

P r o b e n  f iir  d ie  S t a h l s c h i e n e n .  Wa- 
rum von einer stahlernen Schiene eine scharfere 
Fallprobe ais von einer eisernen zu rerlangcn 
sei, war eine Frage, welche man zu Beginn der 
Fabrieation der Stahlschienen haufig zu horen 
bekam. Die seitens der Gonsumenten gegebene 
Antwort berief sich auf die Unregelmafsigkeit 
des Sehienenstahls; derselbe, sagte man, sei ein
mal zu hart und ein andernial zu weich, wie 
dies durcli die zahlreichen Briiche der Schienen 
im Geleise erwiesen werde. Dies war zu Be
ginn der Slahlschienenfabrication vor etwa 15 
Jahren, infolgedessen wurde die »barbarische« 
Priifungsmethode, eine Tonne aus einer Hohe 
von 9 m fallen zu lassen, eingefiihrt. Die W ir 
kung derselben war die Erzeugung eines weichen 
Sehienenstahls, welcher diesen Proben wider- 
sland. Aber die derartig hergestellten Schienen 
zcigten sieli nun weniger widerstandsfiihig gegen 
Abnutzung, ais die harteren Schienen, welche 
zuerst gemacht und leichteren Proben unter- 
worfen worden waren.

Wahrend der letzten 10 Jahre hat jedoch 
in bezug auf Einheitlichkeit die Fabrieation ge
waltige Fortschritte gemacht. Sandberg hatte 
im Jahre 1881 Gelegenheit zur Beobaehtung 
dieser Thatsache sowohl in England wie in 
Deutschland bei der Abnahme von 100 000 t 
Blocken, welche in ‘ Amerika zu Schienen 
verwalzt werden sollten, und bei denen eine be
stimmte chemische Zusammensetzung - vorge- 
schrieben war. In der That ist jetzt allent- 
halben Ebenmafsigkeit in der Fabrieation erreiclit, 
wenn wir von einigen neu entstandenen Stahl- 
werken absehen, welche naturlich nicht dieselben 
Erfąhrungen wie alte, lang bestehende Firmen 
haben konnen.

Die Gleichmafsigkeit in der Bessemerstahlpro- 
duction ist wirklichbewunderungswerth. Der einzige 
hartende Bestandtheil, welcher je nach der Hitze 
der Charge weehselt, ist Silicium. Bessemerstahl 
wird jetzt fiir Weifs- und Schiffsblecb mit einem 
sehr schwachen Wechsel an Kohlenstoff hergestellt. 
W ir sind jetzt unzweifelhaft so weit gekom- 
men, dafs die Eisenbahn-Ingenieure sich mit 
unbedingter Sicherheit auf die Ebenmafsigkeit des 
Materials yerlassen konnen. Dureh die Praxis 
hat sieli herausgestellt, dafs am besten der Ab
nutzung ein Stahl widerstehl, welcher eine mitt- 
lere Harte oder etwa 0,5 $  Kohlenstoff besitzt, 
vorausgesetzt, dafs Phosphor und Silicium nur 
in Minimalmengen yorhanden sind. Nach Sand
bergs Ansicht wiirde es den Schieneneonsumenten 
zum Vortheil gereiehen, wrenn sie die sogenannten 
„barbarischen“ Fallproben soweit einschranken 
wiirden, dafs die Fabrikanten eine etwas hartere 
Schiene ais die jetzt ubliehe herstellen konnen, 
welche aber dennoch eine yollkommene Sicher
heit gegen Bruch gewahrt. Die Ursachen, wel
che Bniiche veranlassen, sind grofse Geschwindig-
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keit, iibermafsige Beanspruchung mit zu schwerem 
rollenden Materiał, schlechter Unterbau, kaltes 
Klima und unrichtiges Schienenprofil. Ist eins 
dieser Gefahrsmomente anerkanntermafsen vor- 
handen, so ist es nothwendig, die scharfe Fall- 
probe beizubehalten , alsdann inufs aber eine 
weiche Schiene genommen werden, von wel
cher ein Masimum der Abnutzung zu erwarten 
ist. Es ist dies aber kein Grund, fur gute Ge
leise, welche sich in normalem Zustand befmden, 
etwas hartere Schienen auszuschliefsen, um eben 
in bezug auf die Abnutzung bessere Ergebnisse 
zu crzielen. Sandberg schlagt deshalb vor, dafs 
die Fallproben dem Gewicht der Schienen ange- 
palst werden miissen, ungefahr in der Weise, 
wie es in der am Schlufs dieses Aufsatzes stehen
den Tabelle (S . 7)angegebenist. Die Aufstellungder 
letzteren ist unter der Voraussetzung geschehen, 
dafs der Oberbau sich im Normalzustande 
befindet.

Die Belastungsprobe ist nach Sandbergs Da- 
fiirhalten streng zu lialten, jedoch sollte dabei 
kein Maximum der Durchbiegung vorgeschrieben 
werden, nur soli jede Schiene ein bestimmtes 
Gewicht ohne bleibende Durchbiegung zu tragen 
Y erm ogen. Je  hoher das Schienenprofil ist, desto 
widerstandsfahiger ist dasselbe bei der Belastungs- 
probe, desto elier aber wird dasselbe bei der 
Schlagprobe zu Bruch gehen.

U n r i c h t i g e  S c h i e n e n p r o f i l e .  In jun- 
gerer Zeit ist mehrfach das Schienenprofil erhoht 
worden, wahrend dasselbe Gewicht beibehalten 
worden ist. Man liefs sich hierbei von der Theorie 
leiten, dafs die Festigkeit im Quadrat zur Hóhe 
zunirnint. Es wiirde dieses richtig sein, wenn 
die Schiene einen Trager darstellte, welcher 
nur ruhige Belastung auszuhallęn hat; da aber 
die Schiene, ganz abgesehen von ihrer Abnutzung, 
Stofsen unterworfen ist, so hat man mit einer 
praktischen Grenze hinsichtlich der auf diesem 
Wege zu erzielenden Materialersparnifs zu rechnen. 
Ais Beispiel mogę hier ein falscli construirtes 
Schienenprofil angezogen werden, in welehem die 
Halfte des Materials im Kopfe, ein Viertel in 
einem diinnen Steg von grofser Hohe und ein 
Viertel in einem breiten und diinnen Fufs ver- 
theilt ist. Ein solches Profil kann in den heutigen 
schnell laufenden Walzwerken recht gut gewalzt 
werden. Wegen der grofsen Unterschiede in den 
Querschnittsdimensionen wird der Fufs mit einer 
weit geringeren Hitze das Caliber verlassen ais der 
Kopf, wogegen sich Sandbergs Normal - Profile von 
1870 und 1878, in welchen das Materiał zu einem 
Drittel im Kopf, einem Drittel im Steg und einem 
Drittel im Fufs vertheilt ist, in dieser Beziehung sich 
besser verhalten wird. Letztere sind nicht nur 
leichter zu walzen, sondern sie treten auch aus dem 
Fertigcaliber mit iiberall gleiehmafsiger Hitze her- 
aus. Ist das Materiał schlecht vertheilt, so ent- 
wickeln sich bei der Abkiihlung innere Spannun-

gen, welche man nicht wieder beseitigen kann, 
ein Uebel, welches mit der Hartę des Stahls zu- 
nimmt. Die Schienen kriimmen sich stark und 
miissen unter Pressen kalt gerichtet werden, wo
durch hiiufig Veranlassungen zu Briichen ent- 
stchen. Sandbergs Abnahme-Bucher w'eisen Falle 
auf, in denen bis zu 7 % Schienen wegen Ver- 
biegungen zuriiekgewiesen wurden. Es 'ergiebt 
sich hieraus, dafs das heutige Profil, welches die 
Hohe der Schienen unverhiiltnifsmafsig grofs macht, 
in sich selbst eine Quelle von nicht zu unter- 
schiitzenden Gefahren triigt, namlich die der inne
ren Spannungen, welche veranlassen kSnnen, dafs 
die Schiene unter einem verhaltnifsmafsig leichlen 
Stofse bricht, wenn eine schwere Locomotive 
mit grofser Geschwindigkeit dariiber lauft, eine 
Schwelle gesunken oder die Temperatur eine 
niedrige ist.

Ais ein Beispiel von einer solchen unrichtigen 
Materialersparnifs kann folgender Fali betrachtet 
werden. Bei dem vor 25 Jahren vorgenomme- 
nen Bau einer Eisenbahn wurden Eisenschienen 
von 31,5 kg verwandt, das Gewicht der Locomo- 
tive wTar 27 t und die Geschwindigkeit gering. 
Seit jener Zeit ist das Gewicht der Locomolive 
auf 40 t erhoht worden, wahrend die Geschwindig
keit um 50 und das Gewicht der Wagen um 
mehr ais das Doppelte gesteigerl wurde. Nichts- 
destoweniger ist die Schiene von 31,5 kg noch 
im Gebrauch, aber aus Stahl und mit einem 
hoheren Profil ais die urspriingliche Eisen- 
schiene. Um sich in einem solchen Falle vor 
Briichen der Schienen zu schiitzen, ist cs noth
wendig, sich strenger Schlagproben und eines 
weichen Stahls zu bedienen, wobei es aber un- 
vermeidlich ist, die Widerstandsfahigkeit auf Kosten 
der Abnutzung zu opfern. Die Einfiihrung der 
heutigen Walzwerkseinrichtungen hat die Eisen- 
bahnbaumeister in den Stand gesetzt, vortheil- 
haftere Schienenprofile, ais ihnen dies friiher tilog- 
lich war, walzen zu lassen. Wenn dieselben 
aber vorgehen, die Hohe unter Beibehaltung des- 
selben Gewichts zu vergrofsern, um den Anfor- 
derungen eines gesteigerten Verkehrs zu ent
sprechen und eine Schiene von grofserer Festig
keit zu erhalten, so kann hieraus nur eine Quelle 
von Gefahren entspringen.

Bei dem Entwurfe eines Schienenprofils sollte 
derEisenbahnbaumeister in allerersterLinie beriick- 
sichtigen, ob sieli dasselbe leicht walzen lafst; 
der Fali ist aber nicht seiten, dafs derselbe nie- 
mals gesehen hat, wie eine Schiene gewalzt wird : 
hieraus ist die grofse Zahl der auf dem Markte 
vorkommenden schlechten Schienenprofile er- 
kliirlich.

Groj fse der  A b n u t z u n g  v o n  S tah l-  
s ch i  en en. Gelegentlich einer der Institution 
of Civil-Engineers im Jahre 1868 gemachten Mit- 
theilung iiber die Fabrication und Abnutzung von 
Schienen entstand eine lebhafte Discussion, in
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welcher man zu dem Sehlusse gelangte, dafs 
Stahlschienen, soweit man damals Erfahrungen 
gcsammelt hatte, von neunmal so langer Dauer 
ais eiserne scien. Sandberg ist aus zwei Griin- 
den zweifelhaft, ob die mittlerweile geniachten 
Erfahrungen jene Verhaltnifszahl noch bestiitigen. 
Ais ersten Grund fiihrt er an, dafs die Stahl- 
schienen in letzter Zeit weicher gemacht worden 
sind ais damals und ais zweiten, dafs der den 
Schienen zugemuthete Verkehr bedeutend starker 
geworden ist, ohne dafs man das Gewicht der 
Schiene erb o h i hatte. Wenn die jetzt fabricirLen 
Stahlschienen dreimal so widerstandsfahig gegen Ab
nutzung sind ais eiserne, so wird dies nach seiner 
Meinung im allgemeinen Alles sein, was man von 
denselben erwarten kann. Nach der Berechnungeiner 
bekannten Autoritat halten Stahlschienen kaum 
langer ais Eisenscbienen. Das einzige Land, in 
welchem Eisenbahnen den veranderten Grund- 
lagen angepafst w'orden sind, ist England.

Festlande meistens Pufsschicnen von 30 kg haben, 
dereń Grundflache 101 mm breit ist. W ie kann 
man nun unter diesen Umstanden gleiche Re
sultate auf dem Festlande wie in England er
warten? Wenn man bei den Fufsschienen ein 
Viertel ihres Gewichtes fiir den Fufs an Stelle 
der in England gebrauchlichen Schienenstiihle 
rechnet, so mufsten die Eisenbahnen auf dem 
Festlande Schienen von 50 kg per Meter haben, 
um den englischen von 40 kg zu entsprechen, wobei 
immerhin noch die Breite der Grundflache nicht 
mehr ais die des halben Schienenstuhles betragen 
wiirde. Das Profil der grofseren engl. Eisenbahn
gesellschaften wiegt aufser den Stiihlen 40 bis 45 kg 
per Meter, aber man hort so selten von demVorhan- 
densein eines so schweren Schienenprofils, dafs erst 
vor kurzem in Amerika ein Fufsschienenprofil, wel
ches 40 kg wiegt, in der »Railway Gazette* ais 
etwas ganz Aufserordentliches ver6 ITentlicht wurde.

Wenn man einen Kostenvergleich zwischen
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Fig. 9. G raph ische  D ars te llu n g  der D u rch sch m tlsp re ise  von E isen- u nd  S tah lsc h ien e n  s e it  
dem  J a h re  1851 h is  1886 (die obere  L inie b e d e u te t S tah l, d ie un to ro  Eisen).

^ G e w i c h t  de r  zu r  E r n e u e r u n g  von  Ge- 
ljei sen m[it s ta r  kem V e r k e h r  b e s t i m m te n  
S t a h  1 s chi en e[n. Bei der Auswechslung eiserner 
Schienen durch solche aus Stahl erhohten die eng
lischen Ingenieure das Gewicht der Schienen um 
20 Es geschah dies in der Voraussicht des 
zukiinftigen Wachsthums des Verkehrs. Sie er
hielten ihre Schienen von Jahr zu Jahr billiger, 
bis der Preis der Stahlschienen niedriger ais der 
der Eisenschienen war (vergl. Fig. 9). Auf dem 
Continent hingegen wurde das Gewicht um 
2 0  verringert, um hierdurch den daraaligen 
hohen Preis des Stahles wett zu machen. Gleich- 
zeitig machtejjnan die Schienen liSher, anstatt 
ihi* Gewicht*zu yermehren. Das Ergebnifs dieses 
verschiedencn Vorgehens ist das, dafs, wahrend 
in England nunmehr die Hauptlinien fast voll- 
standig mit Schienen von 40 kg per Meter be- 
legt sind und Stiihle besitzen, dereń Grundflache 
mindestens 305 mm breit ist, die Linien auf dem

den englischen * Eisenbahnen und Geleisen mit 
Fufsschienen ziehen w ill, so mufs man bei 
ersteren die Kosten der Stiihle mit in Betracht 
ziehen; die Kosten fiir die Schienen, Schwellen, 
Laschen, Bolzen sind in beiden Fallen gleich 
hoch. Wenn man das Gewicht eines jeden 
Schienenstuhles zu 20 kg und den Preis derselben 
per Tonne ais die Halfte desjenigen einer Tonne 
Stahlsschienen annimmt und ferner einen Stuhl 
per Yard rechnet, so mufs man zu den Kosten 
der englischen Schienen den Betrag von weiteren
10 kg Stahlschienen addiren, um ihren Preis 
ais gleich hoch mit denjenigen einer Fufsschiene 
von 50 kg zu erhalten. Vergleichen w ir weiter 
die Beanspruchung der englischen Geleise mit 
derjenigen der continenlalen oder amerikanischen, 
so finden wir, dafs die Durchschnitlsgeschwindig- 
keit in England zweifellos grofser ist; es darf 
aber bierbei nicht aufser Acht gelassen werden, 
dafs auf den Geleisen mit Fufsschienen haufiger
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starko Geftille sind und infolgedessen an manchen 
Stellen die Geschwindigkeit gerade so grofs wie 
in England wird, wenn sie auch nicht so gleicli- 
formig ist. Die auf dem Festlande \erwendeten 
Maschinen sind liaufig schwerer ais in England 
und die der Schiene zugcmuthete Beansprucliung 
ist daher lifiuiig liier ebenso stark wie dort.

Hat man denn nun in England unnothig 
schwere Scbienen oder hat man auf dem Fest- 
lande Schienen, welche zu leicht sind? Die Ant- 
wort, wer von beiden auf dem richtigen Wege 
ist, kann weder riieksichtlich der Sicberheit noch 
der Oekonomie zweifelhaft sein. Seit der Ein- 
fiihrung der Stahlschienen in England ist daselbst 
die Zahl der Entgleisuńgen eine erheblich kleinere 
geworden und die Ausbesserungskosten des Ober- 
itaues und des rollenden Materials haben bedeu- 
teiul abgenommeu, wahrend gleichzeitig die Be- 
quemlichkeit fur den Reisenden grofser ais in 
irgend einem andern Lande ist. Da das englische 
Spriichwort ,time is money* auch auf dem 
Festlande mehr und mehr zur Geltung komtnt 
und da die Einrichtungen fur internationalen 
Durchgangsyerkehr mit schweretn rollenden Ma
teriał, wie Schlaf- und Uestaurationswagen allge- 
meiner eingefuhrt werden,. so kann die Zeit nicht 
fern sein. in der die Schienen von -50 kg sich 
ais zu leicht mindestens fiir die Hauptliuien er- 
weisen werden und in weicher das Bedurftdfs, 
dieselben durch starkere zu ersetzen, ein dritigen- 
vles werden wird. Diese Auswechselung der 
Schienen wird eine bedeutende Zeit. vielleicht 10 
Jahre. in Anspruch nehmen, bis sie Yollstitndig 
durchgefuhrt werden kanu. Mittlerweile wird der 
Yerkehr und ebenso auch die Geschwindigkeit 
bestandig wachsen. Aus den Statistiken geht 
hervor, dafs auf einigen Linien das Gewicht der 
Ziige sich im Laufe von 1 0  Jahren yerdoppelt 
hat. Wenn man daher bei der Auswechselung 
die gegenwartige SO kg Schiene durch eine solehe 
von 40 kg ersetzt, so kam* man sich leicht aus- 
rechnen, dafs bis zu der Zeit, in weicher sich 
der Ersatz votlzogen haben wird. die neue Schiene 
unterdefs schon wieder zu leicht geworden seta 
w in t Es wird daher fik  manche Strecke das 
Rathlichste sein, direct weiter zu gehen und so- 
fort mit kiilmem Griff eine Schiene von 30 kg 
z U wahlen. Yon den Miłlionen Tonnen, welche 
bisher nach Sandbergs Normalproiil gewalzt 
worden sind, haben die tnefeten bisher ein Ge
wicht von 34 bis 2 ?  kg und nur wenige eis 
solches yon 80 kg gehabt. Die Proiiie von 29- 
und S4 kg haben niemals Yerweud.ung gefunden, 
trotzdem sie mit den anderen im Jahre 1ST0 
Ycrofleutlicht wurden. Um mit den frflberen 
Profileu in Uebereinstimmung zu sein. wurde 
das Profil von 43- kg 130 mm Hohe und; Breite 
besitzen, wahrend das 5.0 kg- Profil 140 mm 
hoch sein und euien gleieh starken Kopf und 
Steg wie die englische einseiiige Stuhlschieae

haben wurde. Bei diesen schweren Schienen 
wiirden in Landern mit mildem Klima Laschen 
zu yerwenden sein, welche unterhalb der Schienen- 
basis fortgesetzt sind; solehe Yerlaschungen 
wurden dann von derselben Festigkeit sein wie 
die glatte Schiene. In Landern mit kaltem W in 
ter wiirden Winkellasehen anzuwenden sein, wo
bei man an den Stofsstellen zwar nur - 3 der 
Festigkeit der Schienen erreichen, aber immer- 
hin die Breite der Grundflache um etwa 76 mm 
yermehren wurde, so dafs doch die Grundflache 
im ganzen etwa 230 mm breiter werden wurde.

Indem Sandberg diese radicale Yetbesserungs- 
methode denjenigen Eisenbahn - Gesellschaften, 
welche Fufsschienen gebrauchen, Torschlagt, ist 
er sich Yolikommen bewufst, dafs er auf heftigen 
Widerspruch seitens der Eisenbahn’.'erwaltungen 
stofsen w ird; wenn dieselben aber die Sicherheit 
des reisenden Publikums reiflich in. Ueberlegung 
ziehen, (und gerade sie werden mturEeh bei dem 
Yorkommnifs eines UnglOcksfalles In erster Linie 
zur Verantwortung gezogen,) und wenn sie weiter 
die Erspamifs in der Unterhaltung des Geleises 
und des rollenden Materials in Betracht ziehen
— von der Bequemlichkeit bei der Reise gar 
nicht zu sprechen — so werden sie sich ail- 
mahlich zu diesen Anstchfcen bekehren und die 
wuoschenswecthen Aenderungen treffen, um den 
Anforderungen der Zukunft zu entsprechen, ehe 
es zu spat geworden ist.

M e t a 11 e n e S  c h w  e 11 e n. Es ist ein grofser 
Fehler, das Gewicht der Schienen. infolge der 
Aawendung metallener Schwellen zu verrmgern, 
wie man dies bei einigen Eisenbahnen gethan 
hat; denn das Metali der Schwelle kann nach 
keiner Richtung einen Ersatz fiir das Metali in 
der Schiene bilden. Die schwere Schiene hat 
die Eigenschaft, die Stofse der Fahrzeuge uber 
mebrere benachbarte Schwelle c zu ver theil en und 
dadurch die Wirkung auf die einzelne SchweLle 
abzuschwachen, wahrend bei der teichten, 
sch.wacheu Schiene die Stofse auf eine oder zwei 
Schwellen vereinigi werden. Aufserdem wird 
sich die Berubrungsstelle zwischen einer 
schmalen Fufssehieue und der Schwelle sehr 
schnell aboutzen; da das Metali: aber Flufseisen 
ist und nicht aus ubereicander gelagerten Schiehlen 
besteht, wie bei Schweifseisen., sondern eine 
bomogeue Masse biWet,. so wiru uer geringste 
Ansatz eines Sprunges zuia Bruche iuhreu. Eine 
schwere Fufeschiene ist daher ein uubediagtes 
Erfordernifs fur den Erfolg eines metalliscben 
©feeebaues, wenn derselbe eine angemessęue Beihe 
von. Jahren, sagen wir 30, ha!ten. soli,

Dank ihrer Schntzzelie zahlten die Yereinigteu 
Staaten in: Jahre fur alle verschiissene
Ejseeschieuea ebensovieI, ais damals in England 
neue Stahlschienen kosteten.. Weun ein solches 
Freisverhiiitni& aber auch nicht mehr vorkoinmen 
solite, so. wird das alte Materiał doch mindestens
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stets die Hiilfte des Werthes neuer Scliienen be- 
sitzen. Es ist dies natiirlich ein Grund mehr 
dafiir, bei dem Einlegen neuer Schienen nicht 
zu sparsam mit dem Materiał umzugehen.

Die Schwellen aus Schweifs- oder Flufseisen, 
welche jetzt eingefiihrt werden und welche an- 
nahernd per Tonne ebensoviel kosten und per 
Meile ebensoviel wiegen wie die Schienen selbst, 
werden voraussichtlich die Eisenbahnlinien des 
Festlandes auf die Hóhe der englischen bringen; 
iibrigens wird ferner die Anwendung yon flufs- 
eisernen Schwellen in England (denn ihre Ein- 
fiihrung daselbst ist ais bestimmt vorauszusehen) 
auch dort sowohl in bezug auf Oekonomie wie 
Sicherheit zum Yortheil gereichen.

Wenn man aber ais Folgę der Einfiihrung 
der Stahlschwellen an Gewicht sparen w ill, wie 
dies bei den Fufsschienen auf dem Festlande 
vielfaeh der Fali gewesen ist, so wird das Ergeb- 
nifs ein zweifelhaftes sein; und thatsachlich haben 
wenige Erfahrungsjahre auf dem Festlande hin- 
sichtlich der eisernen Schwellen gezeigt, dafs die 
Schienen zu leicht gemacht worden sind. —

Es ist zweifellos festgestellt, dafs Schwellen 
und Schienen aus Flufseisen viel schneller ais 
solche aus Schweifseisen roś ten. Warum dies
der Fali ist, ist noch nicht ganz klar. Die Ur- 
sache mag vielleicht daher riihren, dafs eiserne 
Schienen und Schwellen bei einer hoheren Tem
peratur, ais solche aus Stahl, gewalzt werden, 
und dafs erstere aufserdem mit einer aus Eisen- 
silicat bestehenden Schlacke umgeben sind, welche 
weder durch Wasser noch durch atmospliarische 
Luft angegriffen wird; dem gegeniiber wird der 
Slahlblock bei einer niedrigeren Temperatur und 
frei von Schlacke gewalzt, so dafs die reine 
metallisclie Oberflache des Stahles der Wirkung 
der Luft und der Feuchligkeit ausgesetzt ist, 
wenn die Stiicke vor ihrer Yenveńdung im Ge- 
leise in Haufen aufgeschichtet werden. (Yergleiche 
hierfiber das im Anhang Gesagte.)

G e w i c h t  der f iir  neue Gele ise  bestimni- 
ten Sta l i l s c l i ie nen .  Wenn man von dem Ge
wicht der Schienen hinsichtlich der Sicherheit und 
Oekonomie śpricht, so mufs man einen Unterschied 
machen zwischen solchen Schienen, welche zur 
Erneuerung von Gelcisen mit sleigendem Yerkehr, 
hoher Gesehwindigkeit und schwerem Gewicht 
des rollenden Materials bestiinnit sind und solchen. 
welche fiir neu zu erbauende Linien dienen. Im 
erslen Falle ist es dort, wo durch die Statislik 
nachgewiesen ist, dafs sich in 10 bis 20 Jahren 
der^Yerkehl gesteigert oder sogar verdoppelt hat, 
eine falsclie Sparsamkeit, die Schienen nicht 
Schwerer zu machen, und zwar ist es ralhłich, 
sofort damit zu beginnen, da eine yollstandige 
Auswechselung bekanntermafsen langcrer Zeit 
bedarf und aufserdem das Publik um sicherlich 
kein Entgegenkommen zeigen, sondern laglich 
grofsere Beąuemlichkeit und Falirgeschwindigkeit

yerlangen w ird, dies aber gleichbedeutend mit 
einer hoheren Beanspruchung der Schienen ist.

Bei Neuanlagen von Eisenbahnoberbau liegt 
der Fali ganz anders. Man mufs liierbei zwei 
Arten Geleise je nach den ortlichen Yerhaltnissen 
unterscheiden. Die erste Art ist fiir das flachę 
Land berechnet, wo nur geringe Kurven und 
Gefalle vorhanden sind und wo ein nicht zu 
slarker Yerkehr zu erwarten ist. Fur solche 
Yerhaltnisse geniigen leichte Schienen. selbst 
wenn das Geleise normale Spurweite besitzl. 
Im siidlichen Schweden sind z. B . viele Linien 
mit nonnalen Spurweiten rorhanden, welche mit 
Schienen von 15 bis 17,5 kg ausgeriistet sind 
und welche bedeutend weniger ais 2800 ufl per 
Kilom eter, das rollende Materiał einbegrifTen. 
kosten. Denrtoch konnen dieselben die Fahrzeuge 
der Staatseisenbaluien tragen und entsprechen 
allen Localanfordernissen. Freilicli ist die Ge- 
schwindigkeit gering, namlich 24 Kilometer in 
der Stunde.

Die andere Art voń Scliienen wegen mufs fur 
bergige Gegend geeignet sein, denn es ware eine 
sehr falsch angebrachte Sparsamkeit, dort leichte 
Schienen zu verwenden, wo die Gefalle steil, 
etwa 1 : 60, sind. Eine schwere Schiene ver- 
mindert thatsachlich die Kosten einer Eisenbahn- 
linie, sobald die Arbeit theuer und der Stahl 
billig ist. Hierfiber sagt Mais, Oherin- 
genieur der Stid-Auslraliscben Staatseisenbahnen, 
das folgende: -In England sind alle in dem
Betriebe der Eisenbalinen erfahrenen Fachmauner 
der Ansicht, dafs die Anlage von leichtem Ober- 
bau in bergiger Gegend, wo starkę Gefalle noth- 
wendigerweise vorkommen, eine libel angebrachte 
Sparsamkeit ist , da zur Ueberwindung steiler 
Steigungen schwere Maseliinen verwendet werden 
mussen und deshalb ein łeichter Oberbau nicht 
zulassig ist. Im Aachen Lande dagegen kann 
man sich eines leichten Oberbaues bedienen, 
wenn der Verkehr nicht erlieblich ist und keine 
starken Gefalle Yorkommen.“

In Amerika ist natiirlich die Yersuchung, am 
Gewicht der Schienen zu sparen, weil grofser 
ais in Europa, weil dort der Schienenpreis viel 
hoher ist. Infolge der 100 % Einfuhrzoll war 
dort der Schienenpreis lange Jahre hindurch 
doppelt so hoch ais hier, ist aber auch jetzt er- 
hehlich heruntergegangen. Es liegt daher die 
Yernuithung nahe, dafs die schlechten Ergebnisse 
hinsichtlich der Abnutzung der Stalilscliienen in 
Amerika, uber welche w ir jetzt klagen horen. in 
der Yerwendung von Scliienen ihre Ursache 
haben, die im YerhSltnifs zum rollenden Materiał, 
zur Gesehwindigkeit und zum Yerkehr zu leicht 
sind. Es ist ja richtig, dafs bei den anierikani- 
schen Locomotiven und Wagen das Gewicht auf 
eine grofsere Zahl Axen ais in Europa vertlieilt 
ist, und dafs die amerikanische Locomotivcon- 
struction dazu beitragt, bis zu einem gewissen



326 Nr. 5. „ S T A H L  UND EISEN." Mai 1886.

Mafse die Geleise zu schonen. Wegen der Stei
gerung der Geschwindigkeit beeinflufst aber das 
gesammte Gewicht der Maschinen und Wagcn 
die Schienen wiederum mehr, und es mufs daher 
die Dauer einer yerhaltnifsmafsig leicliten Schiene 
geringer ais diejenige einer sclnveren Schiene 
sein, wie solche in Europa, namentlich in Eng
land, in Gebrauch sind.

E rm afs igung  der Abnal imebedingungen 
f iir  S tah l sc l i i en en .  Hinsichtlich der Ab- 
nutzung von Stahlscliienen weifs Sandberg keinen 
besseren Yorschlag zu machen, ais die Yerwen- 
dung von barterem Stahl (wodurch natiirlich eine 
Herabsetzung in den Vorscliriften der Schlag- 
proben bedingt ist) und die gleiclizeitige W alii 
eines schweren Schienenprofils. Eine Erliohung 
der Hartę unter gleichzeitiger Beibehaltung des- 
selben Gewichtes wiirde in vielen Fallen dadurch 
verhangnifsvoll werden konnen, dafs sie zu 
Briichen und Ungliicksfallen fiihren konnte. Die 
Klage der Schienenfabricanten, dass es ein Fehler 
der Eisenbahnbaumeister sei, sie durch die Vor- 
schrift zu scharfer Abnahmepriifungen zu zwingen, 
eine zu weiche Schiene zu erzeugen, mag wahr 
genug gewesen sein, doch hatten erstere offen- 
bar recht, so lange in der Production noch 
Unsicherheit herrschte. Jetzt, wo wir in einer 
Zeit leben, in welcher die Fabrication allen An- 
fordernissen zu entsprechen • yermag, ist zu er- 
hollen, dafs der Uebergang von der weichen zur 
harten Schiene behufs Erzielung besserer Ab- 
nutzungs-Resultate sieli nach und nach vollziehen 
wird, nachdem selbstredend die Frage der Sicher
heit jeder andern, namentlich derjenigen der 
Oekonomie, vorangestellt ist.

Auf der einen Seite sind ais Factoren zu 
berueksichtigen: das Gewicht der Locomotiven 
und der Fahrzeuge, die Geschwindigkeit, ortliche 
Verhaltnisse und das Klima, alles Dinge, welche 
in das Ressort des Fuhrparkes fallen.

Auf der andern Seite mufs die Eisenbahn- 
verwaltung fiir unbedingte Sicherheit Sorge 
tragen, indem sie einen guten Oberbau, eine gute 
Schiene; ein gutes Schienenprofil von geniigen- 
dem Gewicht und geniigender Festigkeit, mittel- 
harten Schienenstahl und eine zuverlassige Yer- 
laschung zur Anwendung bringt.

Ungliicklicherweise gehen diese zwei Vcrwal- 
tungszweige, sowohl zum Schaden der Actionare, 
ais auch zur Gefalir des reisenden Pubtikums, 
nicht immer Hand in Hand. Bei den in Yor

schlag gebrachten Abanderungen ist der grofste 
Wunseh ihres Urhebers der, dafs zwischen den 
beiden Verwaltungszweigen vollkommene Einheit- 
lichkeit herrsche, und dafs die Versuchung, durch 
die Yerwendung einer hiirteren Schiene zu sparen, 
nicht auf Kosten der Sicherheit geschehen mag: 
In den meisten Fallen kann dies nur durch eine 
verhaltnifsmafsige Erliohung und Gewichtsyer- 
grofserung der Schienen selbst geschehen. In die
sem Sinne hat Sandberg die naehfolgende Tabelle 
zur Prufung von Stahlscliienen zusammengestellt, 
indem er sich der Hoffriung hingiebt, dafs die
selben sowohl dem Gonsumenten ais Producenten 
zum Nutzen gereichen wird.

S a n d b e r g s  V o r s c h l a g e  zu den Abnahme- 
proben  f iir  S t ah l s c l i i e n e n .
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Anhans:
E i n l e i t u n g .  Seit der YerofTentlichung der 

yorstebenden Abhandlung, w^elehe durch die ln- 
stitution of Ciyil Engineers vor 3 Monaten erfolgte, 
ist dieselbe durch die Fachpresse yon England,
Amerika, Frankreich, Deutschland und Schweden 
gegangen. Bei der Besprechung, welche sich an die

selbe gekniipft bat, hat sieb den dort vertretenen 
Ansichten kein Widerspruch von Erheblichkeit 
gezeigt, man mufste vielmelir ihre Biclitigkeit 
ganz oder wenigstens aber der Wahrheit nahe 
kommend anerkennen. Yon einigen Seiten ist der 
Yerfasserindessen darauf aufmerksam gemacht wor-
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den, sich nicht nur mil der Empfehlung śchwererer 
und harterer Schienen und stiirkerer Verlasehungen 
zu begniigen, sondern auch seine Verbesserungs- 
vorschlage zu pracisiren. Infolge dieser Anregung 
ist der nachstehende Anhang ais Erganzung der 
Hauptabhandlung geschrieben worden.

S c h w a c h e S c h i e n e n v e r b i n d u n g e n
und l e i c h t e  S c h i e n e n .  Warum versagen 
Schienenverbindungen? W eil sie nicht stark 
genug sind, war die Antwort eines Mitarbeiters 
der *Railroad Gazette«. Und warum yerschlei- 
fsen Schienen so schnell? W eil sie zu leicht 
sind. Diese einfacben Erklarungen kom men der 
Wahrheit so nahe wie moglich; ihr cinziger Fehler 
ist der zu grofser Einfachheit.

Man griff deshalb auf die Theorie zuriick, 
urn andere Erklarungen zu finden, aber auch 
ihr Ergebnifs wird trotz aller Bemiihungen stets 
dasselbe bleiben, namlich das. dafs die Schienen- 
verbindungen immer noch nachgeben, und dafs 
die Schienen sich stets weiter abnutzen werden. 
W ir sind in dieser Beziehung in Europa bis jetzt 
noch nicht bis zu dera kritischen Punktegekommeii, 
bei dem die Amerikaner angelangt sind, aber wir 
nahern uns demselben bedenklich. Es ist dies um so 
bedauerlicher, ais wir keinen hinreichenden Grund 
zur Ersparnifs von Materiał haben, auf weiehem 
kein oder nur ein geringer Zoll lastet. Wenn 
man einerseits auch zugiebt, dafs sowohl in 
Europa wie in Amerika die Fufsschiene die 
billigste und besle Schiene fiir ein dem Verkehr 
neu eroffnefes Land ist, so mufs man anderer
seits nicht verkennen, dafs seitdem sich der 
Yerkehr auf vielen Durchgangsstrecken verdrei- 
facht hat, das rollende Materiał an Gewdcht be- 
deutend zugenomtnen hat und die Geschwindig
keit grofser geworden ist, der Oberbau versliirkt 
werden mufs. „Verstarkung des Oberbaues“ ist 
aber das erlosende W ort fur uns, wir wollen 
nunmehr berechnen, ob es nicht wirthschaftlich 
richtig ist, einen starkeren Oberbau fiir derart 
beanspruchte Strecken zu nehmen und die Ver- 
wendung der leichteren Schiene auf Strecken 
mit geringerem Verkehr zu beschr/inken. W ir 
erinnern hierbei zunachst an die Thatsache, dafs 
viele wiederholte Erschutterungen das Materiał 
weit mehr beanspruchen ais eine standige Be- 
lastung und dafs sogar eine verhaltnifsmafsig 
geringe Beanspruchung, w-enn sie sich viele 
Millionen Małe wiederholt, zum Bruche fiibrt. 
Die Ergebnisse der iiblichen Prtifungsmethoden 
sind daher entfernt nicht mafsgebend fiir die tłiat- 
sachliche Beanspruchung der Schienen, welche 
dureh das Passiren von Millionen von Zugen her- 
'"orgerufen wird. Wenn z. B . eine Schiene bei 
der Ahnahmepriifung becjuem 30 t zu tragen 
vermag,“ -so kann sie nach millionenfacher Wie- 
derholung von Stofsen trotzdem unter einer Be- 
laslung von nur 5 t brechen. Es ist hierbei zu 
beriicksichtigen, dafs die Schwellen keineswegs

ais feste Unterlagen zu betrachten sind, sondern 
bei einer schwachen Schiene in das Fiillmaterial 
eingedriickt werden, ahnlich wie eine Feder unter 
der Belastung zusammengeht. Mit Bezug hier- 
auf wird von der »Railroad Gazette« darauf 
hingewiesen, dafs in Amerika der Mangel am 
Gewicht der Schienen dureh mehr Schwellen 
ausgeglichen wird, welche dort in 2 Fufs Ent
fernung, anstatt der in Europa iiblichen 3 Fufs, 
gelegt werden. Man mufs zugeben, dafs diese 
Schwellenvermehrung zu Gunsten des amerika- 
nischen Oberbaues spricht; in der Praxis ist die
selbe aber insofern weniger von Bedeutung, wreil 
bei der leichten Schiene die einzelne Schwelle 
durchgedriickt und aus ihrer Lage im Untergrunde 
gebracht wird. Ein weiterer Weg, durcli wel- 
chen die amerikanischen Eisenbahn-Ingenieure 
versucht haben, den Einflufs von unverh;iltnifs- 
miifsig . schwerem rollenden Materiał auf leichte 
Schwellen zu vermindern, ist der gewesen, das 
Gewicht der Locomotiven auf viele Axen und 
Rader, etwa 12 Stuek, zu vertheilen, wodurch 
man auch bei einem Gesammtgewicht der Loco- 
motive von 60 t zu einer niedrigeren Belastung, 
etwa 5 t, fiir jedes Rad kommt; ein solches 
Gewicht hielt man nicht zu vieł fiir eine Schiene 
von 30 kg. Diese Bereehnung ist aber nur fiir 
ruhige Belastung auf festen Stiitzen oder fiir 
eine stillstehende Locomotive zulassig; denn 
wenn dieselbe mit grofser Geschwindigkeit lauft, 
so hat die Schiene keine Zeit, nach dem Passiren s 
eines jeden Rades ihre urspriingliche Lage wie
der einzunehmen, es wird die Schwelle in den 
Untergrund eingedriickt und ruht deshalb das 
Gesammtgewicht der Locomotive auf der Schiene 
allein*

F a l s c h e  P r a x i s  bei dem E i s e n b a h n -  
be t r i eb .  Infolge der Verkehrssteigerung ist 
das Gewicht der Locomotive von 30 auf 60 t
gestiegen und das der Wagen von 10 auf 20 t,
wahrend fiir die Schienen das urspriingliche
Gewicht von 30 bis 35 kg per Meter beibe-
lialten worden ist. Mufs das unter solchen 
Umstanden zu Tage kommende Ergebnifs nicht 
verhangnifsvoll fiir die Schienenverbindung und 
den Verschleifs der Schienen sein?

W ir wollen nunmehr berechnen, was w ir 
thatsachlich benothigen, indem wir das in Amerika 
und auf dem europaischen Continent gebrauchliche 
Fufsschienenprofil mit der englisclien einseitigen 
Stuhlschiene (buli headed raił siehe B I. X V III 
Fig. 5, 6  und 7) vergleichen.

Englische Locomotiven wdegen durchschnitl- 
lich 40 t, und die Fahrzeuge sind leicht. Die 
dortige Schiene wiegt 40 bis 45 kg per Meter, 
welche in gufseiseren Stiihlen von 20 kg per 
Meter liegt, beide zusammen entspreeben einer 
Schiene von 55 kg per Meter, WTenn nun eine

* Vergl. auch die Abbildung Fig. 4, BI. XV III.
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Locomotive von 40 t eine Schiene von 55- kg 
erfordert, so miifste fiir eine Locomolive von 
60 t eine einhalbmal so schwere Schiene, d. i. 
75 bis 82,5 kg per Meter, genommen werden, 
um gleiche Festigkeit und Leistungsfahigkeit zu 
erreichen. Oder ist irgend ein Grund vorhan- 
den, warum der Stahl in dem einen Profil mehr 
ais in dem andern leisten soli? Im Gegentheil 
kann die Stuhlschiene aus barterem Materiał 
ais die Fufsschiene gewalzt werden, ohne dafs 
man das Vorkommen eines Bruchs zu befiirchten 
braucht. Es diirfte' daher cher richtig sein, dafs 
ein geringeres Gewicht der Stuhlschiene einem 
grofseren der Fufsschiene entspreche. Trotzdem 
begegnen wir gerade-der entgegengesetzen Prasis. 
Wenn wir das in Amerika und auf dem euro
paischen Kontinent iibliche Gewicht zu 30 bis 
35 kg schatzen, so ist dies noch nicht die Halfte 
von dem, was es gemafs der englischen Praxis 
haben sollte. Ist denn nun die englische Praxis 
falsch oder richtig? Die englischen Eisenbahnen 
repriisentiren ein ungeheures Kapitał, einige Ge- 
sellschaften haben allein mehr ais tausend Mili. 
angelegt, dereń Dividende durchschnittlich 6 bis 
7 % betragt. Neben dem guten Ertragnifs be- ■ 
sitzen aber die englischen Eisenbahnen den Vor- 
theil grofserer Sicherłieit und Beąuemlichkeit, 
ais dies auf mit Fufsschienen ausgeriistcten Ge- 
leisen der Fali ist.

W orin ist es denn nun eigentlich begriindet, 
dafs solch ein. enormer Unterschied in den fun- 
damentalen, technischen Principien im Bau und 
Betriebe von Eisenbahnen moglich geworden ist? 
In England lafst man leichte Locomotiven auf 
schwercn Schienen und in Amerika und auf dem 
europaischen Continent schwere Locomotiven auf 
leichten Schienen laufen. Wenn wir in beiden 
Landern die Reparaturkosten des rollenden Ma
terials und des Oberbaues vergleichen, so mufs 
der Unterschied ein ganz gewaltiger sein; denn 
wahrend die englischen Locomotiven und Wagen, 
infolge der Vollkommenheit ihrer Geleise unter 
sehr geringen Reparaturkosten im Jahre laufen 
konnen, * mufs das amerikanische und continen- 
tale rollende Materiał ohne Zweifel haufig und

* Die von den Locomotiven der Great Western 
Eisenbahn durchlaufenen Kilometerzahlen zwischen 
Werkstatten-Rcparaturen sind aus nachfolgender Ta
belle zu ersehen:

K ilom ete rzah l
K l a  s  s e.

hoch ste n ied rig ste D ureh-
s c h n it t

P ersonenzug-L ocom otiven .
7 fllfsige E x p re fśm aseh ine  m it 

ein  fachem  A ntrieh  . . . . 114 240 38 400 83 200
frJ s ip S sią d  g ekup p e lte  E sp re ls -  

m a s c h m e ................................ V II  360 33 600 86 720
5 fllfsige geku p p e lte  T en d er- 

m asch ine  . . . . . . . 150 400 41 600 76 800
G titerzug-M aschinen .

G ekuppelte  M aschine m . sechs 
5ftH sigen  R a d e m  . . . . 109 2S0 27 6S0 07 520

G ekuppelte  T en d erm asch in e  
m it sechs  4V afttfs. R lidern 89 120 27 200 53 600

'

liingere Zeit in den Reparaturwerkstiitten zu- 
bringen, von der Unterhaltung der Geleise gar 
nicht zu reden.

Werfen wir unsern Blick wiederum auf die 
Erhohung des Gewichtes der englischen Schienen. 
Keine gesetzlichen Bestimmungen haben die Un- 
ternehmer dazu gezwungen. Indem dieselben 
im Laufe von 20 Jahren das Gewicht von 35 
auf 45 kg erhohten, haben sie dies lediglich 
der cigenen Ersparnifs wegen gethan. Hierbei 
ist zu bedenken, dafs dort, wo vor 15 Jahren, 
bei einem Schienenpreise von 320 pio Tonne 
Sparsamkeit angebracht war, heutzutage bei 80 db  
pro Tonne von einer solchen sicher nicht mehr die 
Rede sein kann. Die thunlichste Venneidung von 
Unterhaltungsarbeiten aller Art ist jetzt die Lebens- 
frage des Eisenbahnbetriebes und wenn dieselben 
durch Vervollkommnung der Geleise zu einem 
Minimum gebracht werden, so wird die Eisen- 
bahngesellschaft nicht nur gule Ertragnisse er- 
zielen, sondern auch fiir die Sicherheit und Be
ąuemlichkeit der Reisenden sorgen. Bei der ge- 
genwartigen Lage der Dinge ist der arine Seliie- 
nenfabricant von zwei Seiten dem Feuer ausge- 
setzt. E r ist beschrankt auf ein sehr schmaeh- 
tiges Schienenprofil von leichtem Gewicht, aut 
chemische Zusammensetzung und mechanische 
Probe, und aufserdem mufs er noch Biirgschaft 
fiir die Dauer leisten: wenn er die Schienen
zu hart macht, so brechen sie unter dem 
schweren rollenden Materiał, wahrend sie in 
wenigen Jahren verschłissen sein werden, wenn 
er sie zu Weich macht. W ie soli derselbe sich 
aus dieser Verlegenheit retten ? Um seinen Ruf 
zu bewahren, mufs er sich natiirlich zur sicheren 
Seite hinhalten, aber das Ergebnifs kann fiir dic 
Eisenbahnen kein wirthschaftłich vortheilhaftes 
mehr sein. In Amerika, wo man infolge der 
50 Jo Eingangszoll sicherlich Yeranlassung zu 
Materialersparnifs hat, wird die Qualitiit immer 
eine grofse Rolle spielen, aber auch hier giebt 
es eine Grenze, bei welcher die Schiene iiber- 
lastet wird, und dann ist die einzigc Abhiilfe 
mehr Materiał.

Auf dem europaischen Continent steht eine 
grofse Anzahl der Eisenbahnen unter Staatsvcr- 
waltungen, welche zu schwerfallig sind, um ein
mal eingeschlagene Balinen zu verłassen. Die
selben ścień daran erinnert, dafs das Fufsschie- 
nenprofil keine Wunder zu leisten vermag, und 
dafs der einzige richtige Wcg sowohl bei den 
Fufsschienen, ais auch bei den Stuhlschienen 
der ist, geniigendes Materiał im Yerhiiltnifs zu 
der von derselben zu leistenden Arbeit in An
wendung zu bringen.

E i s e r n e  S c h w e l l e n .  Der Ersatz der hol
zernen Schwełle durch solche aus Eisen ist 
natiirlich eine jeweilige Orts- und Preisfrage. 
Der ungeheuer grofse Yerbrauch von Hołz in der 
Form von Schwellen und 'd ie schnelle Zer-
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stimmg derselben, namenllich in heifsen Lan
dem, rnacht cs unbedingt nothwendig, Metali 
an Stelle des Holzes zu nehmen; es isl deshalb 
das bcsle, sich den Verhaltnissen zu fiigen und 
dic Seliwclle sofort in der geeigneten Starkę zu 
wali len. Es darf bierbei nicht aufser Acht gc- 
lassen werden, dafs Ilolz liiglich theurer, das 
Metali taglich billiger wird. Namentlich in 
heifsen Laudern ist lelzteres ganz besonders vor- 
theilhaft.

Dic bereits oben ćrwiihntc Erscheinung, dafs 
Flufseisen schncller rostet ais Schweifseiscn, ist 
infolge des mehr und mehr um sich greifenden 
Ersatzes des lelzteren durch das erstere von 
grofser Bedeutung; sic hat in dem »Engineering 
and Mining Journal* eine anscheinend bessere 
Erklarung gefunden, ais oben gegeben wurde. 
Es wurde dort festgestcllt, dafs dic schnelle 
Yerrostung dcm Gehall an Mangan, einem 
aufserst leicht oxydirenden Metali , zuzu- 
schreibcn isl. Da wir Stahl mit sehr verschie- 
denem Mangangehall, etwa von 0,25 bis 1 fó 
haben, so wiirde es von Interesse sein, den 
Grad der Osydirbarkeit festzustellen, welcher fiir 
die beiden genannten Grenzen gilt. Derarlige 
vergleichendc Versnclie wurden nicht nur fiir 
Schienen und Schwel!cń> sondern auch fiir 
Kessel- und' Schiflsbleche und besonders fiir 
Briickencoiistruetioneii von hohem Werthe sein. 
Wenn die angegebene Erklarung der Versuche 
ihre Bestatigung finden wurden, so wiirde na- 
tiirlich ein Flufseisen mit dem Mindestgehalt an 
Mangan vorzuziehen sein.

Wenn gleiche Sicherheit erreicht werden soli, 
so mufs dic eiserne Schwellevon gleichen Grofscn- 
vcrbaltnisscn wie die hiilzcrne sein, um im Unlerbo- 
den eine ebenso grofse Oberfiache bedecken zu 
konnen. Vor Allem mufs aber die Schiene ge- 
niigende Festigkeit besitzen, uin die Belastung oder 
die Wirkung der Stofse der Fahrzeuge auf mehrere 
benachbarte Schwellen yertheiler. zu konnen, 
anstatl sie auf dereń eine oder zwei '/.u yereini- 
gen, wie es hei der leichten Schiene der Fali 
ist. Aus deinselben Grunde, aus welchem der
Sclunied fiir einen slarken Schlag mit dem
Hammer eines schwcren Ambosses bedarf, mufs 
bei einer schwcren Locomotivc die Schiene einen 
dicken Kopf haben.

Die grofse Anzahl der Schwellenconstructio- 
nen und der Befestigungsmethoden der Schienen 
auf denselben mufs fiir den lngenicur, welchcr 
aus denselben die W ahl vorzunehmen hal,
hoclist erstaunlich sein. Je einfacher dic Con- 
struction ist, desto besser ist sie. Mag aber
das System beschaffon sein, wic es w ill, cs wird 
stets sicher ganzlichen Mifserfolg zeigen, sobald 
es bei einer zu leichten Schiene angewandt 
wird. So verhaltnifsmaTsig jung die auf dem 
europaischen Continent gemachten Erfahrungen | 
auch noch sind, so haben sic dies schon zur ;

V.G

Gcniige bewiesen, denn es haben sich alsdann nichL 
nur dic Verbindungcn ais zu schwach erwiesen, 
sondern das ganze Geleise ist in einen ge- 
lockertcn Zustand gerathen.

U e b e r  d ie  F u f s s c h i e n e n  von  50 kg 
pro Meter.  In der Absicht, ein vollkommencs 
Geleise herzuslellen, hei welchem dic Starkę der 
Schiene im Yerh.iltnifs zum rollenden Materiał 
gemiifs .der Erfahrungen der englischen Praxis 
ist, welches einen starren Oberbau aus Eisen 
oder Stahl, und bei welchem ferner die Ver- 
laschung ebenso fest wic dic Schiene selbst ist. 
schlagl Sandberg dic Einfiihrung der Fiifsschicne 
von 50 kg vor, wie dieselbe in Fig. 1 auf 
Blatt X V III dargestellt isl. Die Verlaschung der 
Schicnen mufs je nach den Umstiinden (Klima
u. s. w.), gemiifs der Grundsiitze, welche der 
Verfasser weiter oben auseinander gesetzt hat, 
bestimmt werden. Sehr giinstig fiir die Ein 
fiihrung des schwcren Schienenprpfils ist der 
Umstand, dafs gegenwiirlig die eiUstchcnden 
Mchrkosten wegen des niedrigen Standes des 
Schienenpreises wenigstens in Europa hoclist 
unbedeutend sind. Wenn man aber auch an- 
nimmt, dafs das Gewicht der Schienen yon 
33 kg auf 50 kg oder 50 t mehr per engl, Meile 
gestcigert wiirde, so wurde das bei den gegen- 
warligen Schienenpreisen von etwa 80 <J(> per 
Tonne etwa -1000 db  pro cęgi. Meile (oder dic 
gleiche Summę proKilomeler unter Zugrundelegung 
eines Schienenpreises Jvo n  130 Jl>) ausmachcn, 
Eine solche Schiene hal aber cinc doppelte Ab- 
nutzungsflache ais die ,von 3-3 kg und mufs da
her auch zweimal so lange halten. Man mufs 
aber ferner die Ersparnifs in der Unlerhallung 
der Fahrzeuge und der Geleise und den Nutzcn 
von 50 fo aus dcm Ycrkauf deslj verschlis- 
senen Materials in Bcriicksichtigung ziehen. F iir 
Eisenbahnen ist es sicher cin Leichtes, einen 
Vcrsuch auf der am slarksten/beanspruchten 
Strecke ihrer Betriebslinicn zu machen, und liegt 
erst mchrjahrige Erfahrung vor, so ist eshochst 
wahrscheinlich, dafs sie nicht mehr zu den 
leichten Schienen zuriickgehcn werden. Das 
Schienenprofil von 50 kg wird billiger ais das 
der englischen einseitigen Schienen von 40 kg 
einschliefslich der Stiihle sein. Das auf Blatt 
X V III initgetheilte Profil ist nach denselben Grund- 
satzen wic Sandbergs friihere Normalprofile ent
worfen. Von lelzteren sind aber grofse Quanti- 
tiiten zur Zufriedenheit derConsumcntcn wie der 
Producenten zur Verwendung gelangt.

V e r s t ; i r k u n g  de r  S ch iene  nv er b in 
du ng. W as soli aber mit den bereits vorhan- 
denen scliwachen Schienen und Schienenverbin- 
dungen geschehen? Unmiiglich konnen diesel
ben alle auf einmal aufgenornmen und durch 
schwcre Schienen ersetzt werden. Die 
schwachstcn Punkte auf den jetzt yorhandenen 
Geleisen und Fufsschienen sind die Verbindun-

6
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gen, dereń Laschen von der unteren Seite des 
Schienenkopfes getragen werden. Wenn der 
W inkel desselbcn, wie vielfach auf dem euro- 
paischen Conhnent iiblich, 60 anstatt nur SO 
Grad ist, so arbeiten sich die Bolzen bestandig 
los und die Stofsschwellen geben nach. In sol
chen Fśillen ist nach Sandbergs Meinung das 
einzige Mittel zur Verstarkung des Stofses die 
Anwendung neuer starkerer Laschen. W ie schon 
weit|r oben dargelegt, ist der beste Weg hier- 
bei die Benutzung einer sich iiber beide Stofs
schwellen erstreckenden Unterlagsplatte. W o aber 
das Schienenprofil einen guten Verlaschungs- 
winkel besitzt, konnen starkere Laschen nach 
dem einen oder andern oben beschriebenen 
Systeme gebraucht werden. Unter allen Um- 
stiinden ist aber die Yerstiirkung der Verlascluing 
im Vergleich zur Anwendung einer schwereren 
Schiene nur ais ein Palliativmittel zu be- 
trachten.

S ch lu f s b e m e rk u n g e n .  W ir sind sornit 
zu dem Schlusse gelangt, dafs der praktische 
Vorschlag zur Verbesserung der gegenwartigen 
Lage der Dinge auf ubeiangestrengten Fufs- 
schienengeleisen in der Anwendung einer schweren 
Schiene besteht, welche sich mit der in der 
englischen Prasis gebrauchlichen Stuhlschiene 
yergleichen lafst. Eine Beise von London nach 
Schottland uud zuriick wird Jedermann yon der 
Zweckmafsigkeit hinsichtlich der Sicherheit und 
Beąuemlichkcit letzterer fiir den Reisenden Ober* 
zeugen. Auch wird er dabei zur Erkenntnifs 
gelangen, dafs in der Verwendung einer genti- 
geud schweren Fufsschiene das Geheimnifs eines 
endgiiltigen Erfolges des eisernen Oberbaues ist. 
Bei dem Yorschlage der Schiene von 50 kg ist 
Sandberg auf einen viel geringeren Widerspruch 
gestofsen, ais er halbwegs erwartet hat; denn 
eine plotzliche Gewichtsvermehrung um 50 $  
ist immerhin ein sehr entschiedener Schritt.

Auch haben sich schon verschiedene Eisen- 
bahnen, sowohl solche unter Slaalsverwaltung wie 
private bereit erkliirt, Versuche mit den Schienen 
von 50 kg anzuslellen. Yor allem betont Sand
berg aber, dafs er diese Vorschlage lediglich im 
Interesse des Eisenbalinbetriebes Y o rg eb rach t hat. 
E r wollte hierbei die Geleise aus Fufsschienen, 
welche infolge gesteigerten Yerkehrs zu leicht 
geworden sind, verbessern, dainit sie gleich gut 
wic die englischen wurden.

Wenn er die einseilige Stuhlschiene, d. h. 
also ein einfaches Nachahmen der englischen 
Geleiseconstruction, empfohlen hatte, so wiirde 
man in Amerika und auf dem europaischen Con- 
tinent kaum auf ilm gehort haben. In der An
wendung der Fufsschiene liegt an und fiir sich kein 
Fehler, aber kein Mensch kann erwarten, dafs die- 
selbe ebensoYiel aushalten soli wie die englisclie 
Stuhlschiene von doppeltcm Gewicht. In diejetzigen 
Verhaltnisse ist man dadurch gekommen, dafs 
man an dem Althergebrachteri zu selir festhielt 
und nicht deifi Fortschritt der Zeit riicksichtlich 
der Steigerung des Yerkehrs auf das Dreifache 
und der Erniedrigung des Schienenpreises auf 
ein Drittel folgte. Wenn andererseils gleichzei- 
lig die Schienenfabricanten in der gegenwartigen 
gedriickten Geschaftslage eine voriibergehende 
Steigerung ihrer Production erzielen, so diirfle 
dieser Umstand wohl kein Einwand gegen die 
Einfiihrung des schwereren Schienenprofils sein. 
Nur legt Sandberg dagegen Verwahr ein, dafs 
dies ein Grund zu seinem Vorschlag sei. Aufsei- 
dem wiirde der Gewinnst der Schienenwerke nur 
ein voriibergehender sein, denn jene Schienen 
wurden, einmal wegen des grofseren Materiał* 
aufwandes und ferner weil ihr Profil die Yer
wendung eines harteren und weniger schnell 
Yerschleifsenden Materials gestatten wiirde, min- 
destens doppelt so lange jialten.

Normalbediuguugen fiir die Lieferimg yon Eiseiiconstructionen 
fiir Briicken- und Hoclibau.

Aufgestellt vom Verbande deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine unter Mitwirkung 
des Yereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhlittenleute.*

I. Qualiłat der Materialien.
§ 1. Sclnyclfsciscn.

Das Eisen soli dicht, gul sta uch- und schweifsbar, 
weder kall- noch rothbruchig, noch langrissig sein, 
eine glatte Oberflache zeigen und darf weder Kanten- 
risse, noch oflene Schweifsnante oder sonstige unganze 
ytellen haben.

Yergl. Seite 372.

A. Zeri eifsproben.
Fur die Beurtheilung sind in erster Linie Deh- 

nungs- und Zerreifsproben mafsgebend. Die Dehnung 
ist auf eine Lange von 20 cm zu messen.

Die Versuchsstiieke sind von dem zu untersuclien- 
. den Eisen kalt abzutrennen und kalt zu bearbeiten. 

Es mussen mindestens betragen :
1. Boi F la ch e isen ,  W inke le isen , Faęoneisen 

und B le ch en ,  welche im wesentlichen nur in der 
Langsrichtung beansprucht werden,
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a) Zugfestigkeit in der Langsrichtung, wenn die 
Dicke betragt:
cc) 10 mm oder weniger, 3600 kg auf das qcm, 
(j) niehr ais 10 mm bis einschliefslich 15 nun, 

3500 kg auf das qcm,
7) mehr ais 15 mm bis einschliefslich 25 mm, 

3400 kg auf das qcm,
b) Die Dehnung bis spjjta Bruche, in allen Fallen 12°/o.

2. Bei B lechen  mit ausgesprochener Langsrichlung, 
welche vorwiegend B iegungśspannungon aufzu- 
nebmen haben, z. B. bei Stegblechen von Blech- 
triigern,
a) Zugfestigkeit in der Langsrichtung, 3500 kg auf 

das qcm,
b) Dehnung, 10 °/o;
c) Zugfestigkeit in der Quęrrichtung, 2800 kg auf 

das qcm,
d) Dehnung, 3 °/o.

3.Bei B lechen  ohne ausgesprochene Langsrichtung, 
welche rorwiegend durch Spannungen in v e r - 
schiedenen B ich tungen  beansprucht sind, wie 
z. B. bei Anschlufsblechen,
a) Zugfestigkeit in der Hauptwalzrichtung, 3500 kg 

auf das qcm,
b) Dehnung, 10 °/o;
c) Zugfestigkeit in der Querrichtung, 3000 kg auf 

das qcm,
d) Dehnung, 4 °/o.

4. Bei E isen  fu r Niete, Schrauben  und dergl.,
a) Zugfestigkeit in der Langsrichtung, 3800 kg auf 

das qcm,
b) Delmung bis zum Bruche, 18 °/o.

Diese Mindestbetrage der Zugfestigkeit sind so zu 
rerstehen, dafs die Versuchsstueke die angegebenen 
Belastungen fur die Dauer von 2 Minuten trngen 
mussen, ohne zu reifsen.

B. Sonst ige  Proben.
1. Bei F lacheisen, W inke le isen , Faęoneisen und 

B lechen :
Ausgesclmittene Langsstreifen von 30 bis 50 mm 

Breite, mit abgerundeten Kanten, mussen iiber eine 
Rundung von 13 mm Ilalbmesser winkelfiirmig ge- 
bogen werden konnen, ohne dafs sieli an der Biegungs- 
stelle ein Bi-uch im metallischen Eisen zeigt. Der 
Winkel a, welchen ein Schenkel bei der Biegung zu 
durchlaufen hat, betriigt in Graden

a)fiir B iegung in kaltem Zustande:
a — 50“ bei Eisenstarkeh d — 8 bis 11 mm,
a — 35° „ d =  12 „ 15 „
u =  25" „ „ d =  16 „2 0  „
a  =  15° „ „ d =  21 „ 25 „

b) far B i .egung  in  d u n k e lk i r s c h ro th e m  
Z u s ta n d e :
a — 120° beiEisenstarken d =  bis 25 mm, 
a — 90“ „ „ d =  uber 25 „
In rothwarmem Zustande mufs ein auf kaltem 

Wege abgetrennter, 30 bis 50 mm breiter Streifen 
eines Winkeleisens, Flacheisens oder Bleches mit der 
parallel zur Faser gefflhrten, nach einem Ilalbmesser 
von 15 mm abgerundeten Hammerfnire bis auf das 
P/sfache seiner Breite ausgebreitet werden kunnen, 
ohne Spuren von Trennung im Eisen zu zeigen.
2. Bei N i e t e i s e n :

Nieteisen soli kalt gebogen und mit dem Hammer 
zusammengesehlagen eine Schleife mit einem liehten 
Durchmesser gleich dem lialben Durchmesser des 
Rundeisens bilden konnen, ohne Spuren einer Tren
nung an der Biegungsstelle zu zeigen.

Ein Stuck Niet-Rundęisen mufs auf eine Lange 
gleich dem doppełten Durchmesser im warmen, der 
Yerwendung entsprechenden Zustande bis auf ein 
Drittel der .Lange sich zusammen stauchen lassen, 
ohne am Rande rissig zu werden.

§ 2. Gnfseisen.
Die aus Gufseisen bestehenden Theile mussen, 

wenn nicht Hartgufs oder andere Gattirungen aus- 
driicklicb voigeschrieben sind, aus grauem weichen 
Eisen sauber und fehlerfrei hergestellt sein.

Die Zugfestigkeit soli bei Gufseisen mindestens 
1200 kg auf das qcm betragen.

Es mufs moglich sein, mittelst eines gegen eine 
recbtwinkelige Kante des Gufsstfickes mit dem Hammer 
gefiihrten Schlages einen Eindruck zu erzielen, ohne 
dafs die Kante abspringt

Ein unbearbeiteter ąuadratischer Stab von 30 mm 
Seite, auf zwei. 1 m voneinander entfernten Stiitzen 
liegend, mufs eine alhnahlich bis zu450 kg zunehmende 
Belastung in der Mitte aufnehmen' kiinnen, bevor 
er bricht.

Die Differenz der Wanddicken eines Quersehnittes, 
dessen vorgeschriebener Flacheninhalt uberall minde
stens eingehalten sein mufs, darf bei Saulen bis zu
4 dcm mittlerem Durchmesser und 4 m Lange die 
Grofse von 5 mm nicht uberschreiten. Bei Saulen 
von grOfserem Durchmesser und grOfserer Lange wird 
die zuliissige Differenz fur jedes Decimeter Mehrdurch- 
messer und fiir jedes Meter Mehrlange um je '/* mm 
erlioht.

Die Waridstarke soli jedoch in keinem Falle 
weniger ais 10 mm betragen.

Sollen Saulen aufrecht gegossen werden, so ist 
das besonders anzugeben.

II. Herstellung der Eisenconstruction.

§ 3. Zeiclimmgcn mul I!crecliinii)gen.
Die dem Yertrage zu Grunde zu legenden Zeich- 

nungen, Gewichtsberechnnngen und vorhandenen sta- 
tischen Berechnungen, insoweit dieselben vom Besteller 
angefertigt worden sind, erhalt der Unternehmer bei 
der Zusclilagsertheilung. Gehen sie dem Unternehmer 
spiiter zu, so ruckt der Liefertermin entsprechend 
hinaus.

Sind diese Zeichnungen, abgesehen von Ueber- 
sichtsdarstellungen, ais Werkzeichnungen im Mafsstabe 
von mindestens ‘/2(> der natiirlichen Grofse fiir ganze 
Haupttriiger und V 10 his l /1 fiir einzelne Theile aus- 
gefuhrt, so werden keine weiteren Specialzeichnungen 
vom Unternehmer yerlangt.

lietzterer ist jedoch yerpflichtet, die Vertragszeich- 
nungen zu prufen, gefundene Fehler anzuzeigen und 
etwa yorkommende Unklarheilen, nach Verstandigung 
mit dem Besteller, zu beseitigen. In der Ausffihrung 
sich vorfindende Mangel kćinnen durch Unklarheit oder 
Unyollkommenheit der Zeichnungen nicht entschuldigt 
werden.

Abanderungeti der Construction, sowie Ab- 
weichungen yon der Zeichnung, welche der Unter
nehmer fur wiinschenswerth halt, hat derselbe reebt- 
zeitig schriftlich zu beantragen.

Aenderungen, welche der Besteller nach Abschlufs 
des Yertrages anordnen sollte, bat der Unternehmer 
auszufiihren. Ueber die ihm dafur etwa zu bewilligende 
Entschadigung bez. Fristyerlangerung ist wom8glich 
eine Yereinbarung vorher zu treffen.

Sind die fur die Yerdingung seitens des Bestellers 
gefertigten Zeichnungen nur allgemein gehalten, so 
ist der Unternehmer yerpflichtet, auf Grund der be- 
glaubigten Copien jener Verdingungszeichnungen die 
fur die Ausfiihrung der yon ihm ubernommenen A r
beiten erforderlichen Werkzeichnungen anfertigen zu 
lassen und diese mit seiner Unterschrift in zwei Exem- 
plaren dem Besteller so zeitig zur Genehmigung ein- 
zureicheu, dafs kein Aufenthalt der Arbeit eintritt. 
Ein revidirtes Exemplar, welches der Ausfiihrung und 
der Abnahme zu Grunde gelegt w ird, erhalt der Un
ternehmer, falls nicht in den besonderen Bedingungen
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eine andere Frist festgesetzt ist, spatestens żehri Tage 
nach der Einsendung zuriick. W ird der festgesetzte 
Zeitraum vom Besteller uberschritten, so soli dem 
Unternehmer eine der Ueberschreitung entsprechende 
Ilinausschiebung des Termins fur die Fertigstellung 
der Eisenconstruction gewahrt werden.

Sind Werkzeichnungen vom Unternehmer Yorzu- 
legen, so erfolgen Materialbeschaffung und Arbeiten, 
soweit die Abmessungen nicht schon durcli die Yer- 
dingungszeicbnungen klargestelit sind, vor Ruekem- 
pfang der revidirten Werkzeichnungen lediglich auf 
Gefahr des Unternehmers.

Werden nur uberscbliigig ermittelte Gewichtsver- 
zeichnisse ais fur die Yerdingung genugend erachtet, 
so bat der Unternehmor, auf Yerlangen, eine genaue 
Gewicbtsberechnung einzureicben.

Ais Einheitsgewichte sind anzunehmen: 
fur Gufseisen das cbin zu 7250 kg, ;
fur Schmiedeisen „ „ „ 7800 „
lur gewalzten Stahl. Flufseisen,

Gufsstahl das cbm zu 7850 „

§ 4. Bearbeitung.
Die sammtlichen Constructionstheile mussen genau 

den Zeichnungen entsprećlien und folgende Bedingun
gen orfullen:

1. Die durcii Nietung oder Verschraubung zu 
yereinigenden Eisentheile sind genau ausząrichten, so 
dafs die Fugen dicht schliefsen.

Das Yerstemmen der Fugen vor Prufung und Ab
nahme ist nicht geslattet.

2. Sammtliche Eisentheile mussen , enlsprechend 
den in den Zeichnungen angegebenen Dimensionen, 
aus dem Ganzen gewalzt bez. geschmiedet oder ge- 
gossen sein und durfeu nicht durcli Zusammen- 
sehweifsen einzelner Theile gebildet werden. Aus- 
nahmen sind besonders festzusteilen.

3. Alle Schrauben- und NiettOcher, mit Ausnahme 
derjenigen in Futterplatten, welche gelocht werden 
diirfen, sind zu bohren. Der an den LOchern ent- 
standene Grat mufs vor dem Zusaminenlegen und 
NMicn der Stncke sorgfaltig entfernt werden.

4. Die NietlOcher mussen den vorgescbriebenen 
Durehmesser und die in der Zeichnung vorgeschriebene 
Stellung und Versenkung erhalten.

5. Die zusammengehorigeń NietlOcher miissen gut 
aufeinamler passen. Yerschiebungen sind bis luich- 
stens 5°/o des Lochdurchrnessers zuliissig. Dieselben 
miissen jedoch durcli Aufreiben mit der Reibahle 
ausgeglichen werden. In derartig aufgeriebene 
Loclier sind entsprechend stiirkere Nietbolzen ein- 
zuziehen.

6. Die Niete sind in hellroth- warmem Zustande 
nach Befreiung von dem etwa anhaftenden Glulispane, 
in die gehorig gereinigten NietlOcher unter gutem 
Yorhalten (wo thunlich mit Nietwinden) einzuschiagen. 
Sie mussen die LSclier nach der Stauchung voll- 
standig ausfullen.

Setz- und Schliefskopf m ussen centrale Lage haben, 
gut und Yollanliegend ausgeschlagen sein, und es darf 
dabei keine Vertiefung entstehen. Der etwa en tstan - 
dene Bart ist sorgfaltig zu entfernen. Die Nietkupfe 
diirfen keinerlei Risse zeigen.

Ein  Yerstemmen der Niete ist nicht gestaltet.
Nach dem Vernieten ist zu untersuchen, ob die 

Niete vollkommeh festsitzeh und nicht jnellen. Alle 
nicht fest eingezogenen oder den sonstigen obenge- 
nannten Bedingungen nicht entsprechenden'Niete sind 
wieder herauszuscblagen und dureh votschriftsmafsige 
zu ersetzen. In keinem Falle ist ein Nachtreiben im 
kalten Zustande gestattet.

7. Die Yorkommenden Schraubengewinde mussen 
nach der Whitworthsclien Scala rein ausgeschnitten 
sein. Die Mullera durfen weder schloltern noch zu 
festen Gang haben. Die Kopfe und Muttern mussen

mit der ganzen zur Anlage bestimmten Flachę auf- 
liegen.

Bei schiefen Anlageflaelien sind die Kopfe, soweit 
sie nicht genau angepafst werden, ebenso wie die 
Muttern mit entsprechend schiefen Unterlagsplatten 
zu Yerschen.

Sind nach Angabe der Zeichnungen oder der Be
dingungen gedrehte Schraubenbolzen zu Yerwenden, 
so miissen diese in die fur sie bestimmten BóhrlScher 
genau passen.

8. Die Zusammenpassung der Constructionstheile 
hal auf sicheren Unterlagen zu geschehen. Hierbei 
ist darauf zu acliten, dafs keiner dieser Theile in 
eine eihseitige Spannung gezwangt wird, dafs die Yer
bindung derselben viehnelir gelost werden kann, ohne 
dafs die bezuglichen Slficke auseinander federn. 
Solllen bei der Yernietung einzelne Gonstructions- 
llieile sich verziehen, so mussen die Verbindungen 
gelost und die yorhandenen Fehler sorgfaltig beseitigt 
werden.

Das NieLen auf dcm Bauplatze ist sovicl wie 
irgend moglich zu heschninken.

§ 5. Itciuignng nnd Anstrich.
Vor dem Zusammensetzen der einzelnen Theile 

sind dieselben von allen Unreinheiten, sowie von Rost 
und Haminerschlag [zu befreien. Der Unternehmer 
ist gehalten, die von ihm beabsiclitigte Reinigungs- 
weise in der O (Ter te anzugeben, falls in den beson- 
deren Bedingungen nicht ein bestimmtes Verfaliren 
Yorgeschrieben ist oder der Unternehmer. von der 
Vorschrift abzuweichen wunscbt. Im Falle die Rei- 
nigung auf chemiscliem Wege staltfmdet, ist der Un
ternehmer fur das etwaige Nachroslen infolge nicht 
genugend sorgfTiltigen Enlfernens der Saure veranl- 
wortlich.

Die auf chemiscliem Wege gereinigten Stiicke 
(Platten, Stabe u. s. w.) .sind unmittelbar nacli der 
Reinigung mit einem AnsLriche von Leinolfirnifs in 
heifsem Zustande zu Yersehen. Derselbe mufs dunn- 
flussig und schnell trOcknend sein. Bis der Leinol
firnifs genugend angetrocknet ist, sind die gestrichencn 
Eisentheile in geeigneter Weise unter Sclmtz zu 
halten.

Bevor ein deckender Anstrich aufgebracht wird, 
ist dem Besteller entsprechendeMittheilung zu machen, 
damit derselbe die Reyision der Eisentheile vorher 
Yornehmen kann. Erst nach Erledigung der bei die
ser Yorlaufigen Abnahme fur erforderlich erachteten 
Nacharbeiten und nach Erneuerung des etwa beschil- 
digten Leinolfirnifs-Anstriches darf die Grun- 
dirung der Theile mit dem in den besonderen Be
dingungen vorgeschriebenen Grundanstriche erfolgen. 
Diejenigen Flachen, welche dureh andere verdeckl 
werden, sind vor der Zusannnenfuguug zu streichen.

In allen zwischen den Conslructionstheilen blei- 
benden freien Raumen, in denen sich Wasser an- 
sammeln kann, mufs fur besonders sorgltdtigen An
strich. sowie fur den Abflufs des Wassers durcli ent
sprechend gebohrte Locber Sorge getragen werden. 
Ist letzteres nicht arigangig, so ist der Raum, soweit 
thunlich, mit Asphaltkitt oder einem andern geeig- 
neten Materiale auszufflllen.

Nach erfolgter Aufstellung der Eisenconstruction 
sind die KOpfc der auf der Baustelle eingeschlagenen 
Niete von Rost zu reinigen und zu grundiren. 
Sammtliche Fugen sind sorgfaltig zu verkitten.

Die wciteren Anstriche sind, falls nicht beson- 
dere Yereinbarung erfolgt, von der Lieferung ausge- 
schlossen.

W ird eine Yerzinkung, Verzinnung oder Yer- 
bleiung von Eisentheilen Yorgeschrieben, so mufs 
dieselbe ais ein das Eisen volIstandig bedeckender 
gleichmafsiger, gut liaftender Ueberzug hergestellt 
werden.
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§ 6. Priifung wahrend der llerstc llu u g .
Dem Besteller steht das Recht zu, sich von der 

Yertragsmiifsigkeit der Materialień und der Arbeit 
durch Proben und durch fortwahrende oder perio- 
disclie Controle selbst oder durch sachverstandige 
Techniker zu iiberzeugen. Der Unternehmer hal da- 
fur zu sorgen, dals dem Besteller, sowie seinen Ver- 
Iretern hierbei stets und iiberall Zutritt zu den be- 
treffenden Werkstiitten gestattet werde'.

Den Controlirenden sind die zu den Próbni, und 
Untersuchungen nothwendigen Werkzeuge und Ar- 
beitskrafte unentgeltlich zur Verfugung zu stellen.

Bei der Ausschreibuug ist ńąher anzugeben, in 
welehem Umfange die Proben gewunscht werden.

Dio Revision des Materials erfolgt auf Yerlangen 
des Unternehmers auf den Hiiltenwerken.

Wenn der Unternehmer oder das betrelTende 
Hultenwerk die erforderlichen Einrichtuńgen fiir die 
vorgeschriebenen PrOfungen der zu verwendenden 
Materialień nicht zur Verfugung stellt, so kann der 
Besteller dieselben auf Kosten des Unternehmers an- 
derweit ausfuhren lassen.

Die Materialień zu den Proben hat der Unter
nehmer unentgeltlich zu lieiern.

Zu den Proben sind im allgemeinen abfallende 
Abschnitte und kleinere Stflcke zu yerwenderi, jedoch 
soli der controlirende Techniker in der Auswahl der 
Probestucke nicht beschrankt sein. Das ahgenommene 
yorschriflsmiifsige Materiał ist ais solches zu stcm- 
peln. Nicht yertragsmaisig befundene Theile sind so 
zu bezeichnen, dals dereń Verwerfung erkannt wer
den kann, ohne dals durch diese Bezeichnung das 
Materiał fiir andere Zwecke unbrauchbar gemachŁ 
wird.

Der Besteller ist berechtigt, die Erstattung der 
durch die Abnahme an einem andern Orte ais der 
Constructionswerkstatte erwaclisenen Extra-Reisekoston 
vom Unternehmer zu yerlangen.

Solllen bei der Revision der fertigen Construc- 
tionstheile, sei es in derWerkstatt oder wahrend der 
Aufstellung am Bauplatze, Miingel in der Ausfiihrung 
einzelner Śtiicke wahrgenommen werden, so ist der 
Unternehmer verpflichtet, die mangelhaften Stućke. 
auf eigene Kosten durch andere yorschriftsmSfsige zu 
ersetzen, ohne dafs ihm hieraus ein Anspruch auf 
Yerlangerung der festgesetzten Yollendungstermine 
oder auf Erlafs der Conyentionalstrafe erwachst.

Die Controle auf den Huttenwerken und in der 
Werkstatt des Unternehmers mufs entscheidend sein 
fiir die innere (Jualitiit des Materials. Bei der Auf
stellung kOnnen nur einzelrie Stiicke wegen iiufserer 
Fehler, die hier erst bemerkt werden, yerworfen 
werden.

§ 7. Auflagernng: der Briieken.
Die Auflagersteine fur die Construction werden 

dem Unternehmer in riehtigerHOhenlage uberwiesen; 
auch werden ihm die Mittellinie der Briickcn-Con- 
struction und dio Pfeilerachsen auf den Pfeilern 
durch deutliche Merkmale angegeben.

Fur die richtige Lage der Widerlagsmauern und 
Auflager zu einander haftet der Besteller. Es ist 
jedoch Sache des Unternehmers, dieselbe, vor Be- 
ginn der Aufstelhing, durch eigenesMessen nach den 
Zeiehnungen zu controliren, bei vorgefundenen Ab* 
weichungen an den Besteller zu berioiiten und den 
Entscheid abzuwarten.

Entsteht dadurch ein Aufenthalt in den Auf- 
stellungsarbeiten, so ist der hierbei dem Unternehmer 
erwachsende Schaden diesem zu yergflten.

Zu den Controlmessungen wird, auf Antrag. des 
Unternehmers, demselben seitens des baufiihrenden 
Beamteii unentgeltlich Beihfdfe geleistet.

Eine Verspatung gegeniiber der yertragsgemafsen 
Ueberweisung des zur Aufnahrne der Construction

bestimmten Mauerwerks, welche eine Verz5gerung in 
dem Beginne der Aufstellung nach sich zieht, hat 
eine entsprechcnde Versehiebung des Fertigstellungs- 
tennines der Eisenconstruction, sowie Ersatz eines 
etwaigen Schadens, unter Berucksichtigung der even- 
tuell eintretenden yerSnderten Verhfdtnisse (in be
zug auf Witterung, Lange des Arbeitstages u. s. w.), 
zur Folgę.

Die Aufstellung der Auflager soli so erfolgen, 
dafs die Druckabgabe auf dieselben und yon diesen 
auf die Unterlags- beziehentlich Wideriagssteine eine 
moglichst gleichmiifsige ist. Zu diesem Zwecke ist 
zwischen dio Lagerflachen der Grundplatten und die 
sbrgfaltig abgearbeiteten Auflager-beziehentlich Wider- 
lagssteine eine Zwischenlagc yon Cement, Blei oder 
einer entspreclienden harteren Legirung in geeigneter 
Weise einzubringen.

Die hierzu erforderlichen Maurer- und Steinmetz- 
arbeiten liefert der Besteller, ebenso das nothige 
Materiał (Cement, Blei oder eine Legirung), beides 
auf seine Kosten.

§ 8. Geriiste und A ufstellung.
Die fur die Aufstellung der Eisenconstruction zu 

wiihlende Methode, sowie dieConstraction derRustun- 
gen bleibt; soweit nicht bei der Ausschreibuug be- 
sondere Yorscbriften gegeben sind, dem Ermessen 
des Unternehmers iiberlassen; derselbe hat jedoch dem 
Besteller seine Absichten in dieser Beziehung, unter 
Yorlage der nóthigen Zeiehnungen, rechtzeitig zur 
Kenntnifsnabme mitzutheilen und Einwiinde des lelz- 
teren zu berucksichtigen.

Der Besteller ubernimmt durch seineZustimmung 
keine Verantwortlichkeit fur die Haltbarkeit der Ge*' 
rustcoiislruction, yiehnelir fallen alle bei den Auf* 
slellun^sarbeiten yorkommenden Unfiille und dereń 
Folgen lediglich dem Unternehmer zur Last.

Hebezeuge und sonstige zur Aufstellung erforder
lichen Gerathe hat der Unternehmer auf seine Kosten 
zu beschaffen und zu unterhalten.

Die Geriiste diii fen Yerkuhrsstrafsen und Ge- 
wasser nur so weit einengen, ais es die zustiindigen 
Behorden geslatten. Die Geriistconstructionen unter- 
liegen deshalb der durch den Besteller zu yermit- 
telnden Genehmigung der betreffenden Behorden. 
Der Besteller hat den Unternehmer bereits bei der 
Ausschreibung, jedoch ohne Verbindlichkeit, auf 
ilie besonderen Verhaltnisse in dieser Beziehung auf- 
merksam zu machen und Angaben iiber die Trans- 
poftwege zur Baustelle und ihre Yerbindung mit der 
betreflenden Eisenbalmstation, sowie uber die Boden- 
beschpflenheit (mit liucksicht auf Barjimarbeit), die 
\Vasserverhaltnisse (Hoch- und Niedrigwasser) und 
iiber Eisgang beizufugen.

Allen Anforderungen der zustiindigen Aufsichts- 
behorde hat der Unternehmer sich zu unterwerfen 
und iń der gestellten Frist nachzukominen, wfidri- 
genfalls der Besteller berechtigt ist, das Erforder- 
liehe ohne weiteres auf Rechnung des Unternehmers 
zu yeranlassen.

Yon der beybrslelieiiden Inangriffnahme des Ge- 
rustl)aues ist dem Besteller rechtzeitig Kenntnifs zu 
geben.

Dic Wiederentfernung der Geriiste und die Wie* 
derbeseitigung aller infolge der Aufstellungs-Arbei- 
teri entstandenen Yeriinderungen und Beschadigungen 
am Baue selbst oder an den benachbarten Grund- 
stiicken bat der Unternehmer auf seine Kosten mit 
mOglichster Beschleunigung zu bewirken.

III. Abnahme.
§ 9. Priifiing nacli VoIIendung.

A) A l lg e m e in  e U n ter su cli u ng.
Nach Vollendung der Eisenconstruction ist auf 

Grund einer auf alle Theile sich erstreckenden Un- 
tersuchung bezuglicli dereń yertragsmafsiger Her-
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stellung dem Unternehmer seitens des Bestellers eine 
schriftliclie Bescheinigung uber den Befund auszu- 
stellen, oder auf Verlangen eines der beiden Contra- 
henten eine beiderseits zu unterschreibende Verhand- 
lung aufzunehinen.

Mit der Beseitigung der etwa vorgefundenen 
Mangel hat der Unternehmer sofort zu beginnen.

Auf Verlangen des Unternehiners erfolgt die Un- 
tersuchung im Anschlufs an die Yollendungsarbeiten 
der Aufstellung.

Yoh dem in Aussicht stehenden Yollendungstage 
ist der Besteller bez. dessen Stellyprtreler vorber in 
Kenntnifs zu setzen.

B ) P ro  b eb e 1 as tu n gen.
Die Constructionen kOnnen auf Kosten des Be- 

steilers Probebelastungen unterworfen werden, welche 
wie folgt auszufuhren sind :

1. B e i E is e n  b a hnb n i ck e n.
Jedes Geleise der Brucke ist mit einem Zuge zu 

belasten, welcher den bei der Berechnung geinachten 
Annahmen milglichst entspricht. Dieser Zug ist in 
zweckentsprechender Stellung auf die Brucke zu brin- 
gen und einige Zeit auf derselben stehen zu lassen, 
wohei die Durchbiegung der Hauptlriiger ais Differenz 
der Senkungen der Tragermitte und der TriigersliUz- 
punkle sich ergiebt. Nach Entlastung ist die blei- 
beude Setzung festzustellen und die elastische Dnrdi- 
biegung zu berechnen.

Ferner ist die Brucke von deinselben Zuge mit 
der grofsten fflr die betreffende Eisenbahn zulassigen 
Gesehwindigkeit zu befatiren. und sind hierbei, wie 
Yorhin, die elastischen und die bleibenden Durch- 
biegungen der Haupttrager, sowie (soweit mSglich) 
die Seitenschwankungen der letzteren zu bestimmen.

Bei continuirlichen Tragern mussen die un- 
giinstigsten Combinationen der Belastungen einzelner 
OelTnungen beriicksichtigt werden.

2. B e i S t ra fs en b r i ic ke n .
a) Eine r u h e n d e ,  g le i c h fo r m ig e ,  der 

statischen Berechnung entsprechende Belastung ist, 
yon einem Ende der Brucke beginnend, auf die 
Fahrbahn und die Fufswege zu hringen und einige 
Zeit darauf zu belassen.

Die Durchbiegung der Haupttrager ist zu messen 
und hierauf die Brucke zu entlasten, wonacb die 
bleibende Durchbiegung ermittelt wird.

b) E in .L a s tw a g e n - Z u g , welcher den bei dem 
Entwurfe der Construction gemachten Annahmen ent
spricht, ist zuerst im Schritt auf die Brucke zu 
fahren und sodami einige Zeit auf derselhen zu be- 
lassen.

In beiden Fallen ist die elastische und die blei
bende Durchbiegung wie oben zu bestimmen.

c) Das beliebig schnelle Fahren von Fuhrwerken 
und das Marschiren von Menschen im Takte auf der 
Briicke ist bei denProben nicht ausgeschlossen, mufs 
jedoch, wenn beabsichtigt, in den besonderen Be- 
dingungen vorgesehen sein,

Bei continuirlichen Tragern ist die ungunstigste 
Combination der Belastungen der einzelnen Oefiiiun- 
gen zu berfleksiehtigen.

3. B e i H o c h b a u te n .
Die hierfur giiltigen Vorschriften sind in den 

besonderen Lieferungsbedingunggn festzustellen.
fi. E r g e b n is s e  der P . ro b e b e la s tu n g .
Eine geringe bleibende Durchbiegung der Ge- 

sammtconstruction nacli Entfernung der ersten Pro-

belast soli nicht der fehlerhaften Ausfuhrung zuge- 
schrieben werden, wenn hierbei eine Deformation 
einzelner Constructionslheile (Verbiegen der Vertica- 
len, Trennutig an den Verbindungsstellen, Ausweichen 
der gedruckten Theile und Aehnliches) nicht liach- 
gewiesen werden kann. Doch darf eine fernere blei
bende Durchbiegung bei anderweiten Yersuchen nicht 
wabrgenommen werden.

Uebersteigt die gemessene elastische Durchbie
gung die reclinerisch bestimnite, so berechtigt dies 
den Besteller nur in dem Falle zur Zuruckweisung 
der gelieferten Construction oder eines Theiles der
selben, wenn er itnsLande ist. den Nachweis zu 
fuhren, dafs die grofsere elastische Durchbiegung in 
Mangeln der Ausfuhrung oder des Materials ihren 
Grund hat.

Bei Beurlheihing der Probebelastungs-Ergebnisse 
ist auf Tem peratuTdifferenzen , sowie auf die un- 
gleichmafsige Erwarmung durch die Sonne Rucksicht 
zu nebnien.

Alle Mangel, welche bei der Probebelastung an 
der Eisenconstruction sieli herausstellen und welclib 
auf Fehler in der Ausfuhrung oder im Materiale zu- 
rflckzufabren sind, hal der Unternehmer innerhalb 
einer angemessenen, vom Besteller festzusetzenden 
Frist auf seine Kosten zu beseitigen, widrigenfalls 
dem Besteller das llechl zusteht, die erforderlichen 
Aenderuagen durch einen Andern, auf Koslen des 
Onternehmers, ausfuhren zu lassen.

§ 10. Abrcehnung.
Die Abrechnung erfolgt, wenn nicht Pausćhal- 

summe vereinbart ist, nach dem Gewichte. Zu die
sem Zwecke sollen satnmtliche Gonstructionstheilę 
gewogen werden. Ist dies nicht durchfuhrbar, so ist 
von den gleichen Conslructionstheilen eine vpin Iie- 
steller anzugebende und vom Unternehmer ais ge- 
liOgend anerkannte Anzahl zu verwiegen. Die liier- 
nach ermittelten Stuckgewichte sind der Berechnung 
des Gesammtgewichtes zu Grunde zu legen. Alle 
Verwiegungen sollen in Gegenwurt eines Beamten 
des Bestellers oder, mit Einverstandnifs des Be
stellers, durch einen offentlichen, zur Ausstellung von 

"Waageścheine.n berechtigten Beamten geschehen.
Hierbei wird jedoch nur ein Mehrgewicht bis 

3 %  bei Schweifseisen, bez. bis 5>ó bei Gufseisen, 
gegenuber dem berechneten Gesainmtgewrichte be 
zahlt. Mindergewicbt wird nicht mit hezahlt.

(lonslructionslheile mit einem Mehrgewichte uber
5 %  bei Schweifseisen, bez. 10 %  bei Gufseisen, 'oder 
einem Mindergewichte uber 2 %  gegen das berech- 
nete Gewicht kOnnen zuruckgewiesen werden.

Die Abnahme und Abrechnung der Arbeiten, so
wie die Zahlungen tinden innerhalb der im Yertrage 
festzusetzenden Fristen statt.

§ 11. Garantieplliclit.
Fur alle Schaden und Mangel, welche an dem 

Bauwerke infolge schlechten Materials oder fehler- 
hafter Ausfuhrung der Eisenconstruction enlstehen, 
bleiht der Unternehmer bjs zum Ablaufe eines Jahres 
nach stattgehabter Abnahme haftbar.

§ 12. ScJilufsbcsliniimuig.
Sollte der Unternehmer gegen eine der vur- 

stehenden Normalbedingungen Einwendungen erhęben 
wollen, so hat er diese schon bei Abgabe seiner 
Oflerte Yorzubringen.
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Die Frage der Bestrafung der Terimtreming* yon Gescliafts- 
imd Fabrikgelieimnisseii.

Die Frage einer strafrechtlichen Verfolgung 
und Bestrafung der widerrechtlichcn Aneignung 
und gewińnsiichligen Ausbeutung yon Geschafts- 
und Fabrikgeheimnissen war bei Codificalion des 
franzosiselien Reclils im erslen Jahrzehnt dieses 
Jabrhunderls unter dem jungen Kaiserreich Na
poleon I. ebenso eine Streitfrage lebhaft 1'iir ais 
wider sieli abspielender Discussion, ais sie es 
seit dem Jahre 1883 in Deutschland geworden 
ist und werden uiufste, seitdem mit dem Jahre 
1S79, bezw. mit der neuinaugurirteu Zoll- und 
Handelspolitik die ganze Stellung unserer Industrie 
sowohl auf dem inneren wie auf dem Weltmarkt 
eine andere wurde. In Frankrcich gewann dic 
Partei, welche f i i r  eine Bestrafung des betr. Vcr- 
gehens eintrat, ziemlich rasch die entscheidende 
Stimme, nicht blofs aus Grund der Stellung des 
Landes ais eines alten Industrielandes, sondern 
auch noch aus dem besonderen Grunde des bis 
dahin und noch viele weitere Jahrzehnle liiu- 
durch unbestriltenen Prestige in allen Mode- und 
Luxnsartikęfn. Je  souverainer dieses letztere 
Prestige war, nicht unwesentlich unterstiitzt theils 
durch die politisch tonangebende Rolle der Macht 
und den Glanz des franzosiselien Hofes bezw. 
der Hauplstadt, der „Promenado vonganz Europa", 
wie sich der Nationalokonom Roseher ausdriickt, 
desto mehr suchte die Industrie der iibrigen 
Staaten durch zahlreichc Commissionare in Paris 
sieli auf Schleichwegcn franzosische Muster, Mo- 
delle, Fabricationsrecepte, Yerfahrungs- und Be- 
handlungswcisen etc. zu verścliaITcn, desto zwcifel- 
loser sali der Franzosc die Nothwendigkeit einer 
entsprechenden Bedrohung dieses Unwesens im 
Strafcodex an, dessen Artikel 418 lautet:

„Tout dirccteur, cominis, ouvrier de fabrique, 
<[ui aura communique a des etrangers ou a des 
Franęais residant en pays etranger, des secrets 
de la fabriąue, oii il est employe, sera puni de la 
reclusion et d'une amende de cinq cents franes a 
vingt mille franes."

„S i lessecrets ont ćte communiąue a des Franęais 
residant en France, la peine sera d’un emprisonne- 
ment de trois mois a deux ans et d’une amende de 
seize franes a deux cents franes.“

An der Fassung tritt dreierlei ais bemerkens- 
werth hervor: 1. die Verschicdenheit der Bestrafung 
in dem Falle der Mitlheilung des Geheimnisses 
nach dem Auslande oder innerhalb Frankreichs 
(an einheimisclie Concurrenten), 2 . die soge- 
nannte Gumulation der Freiheits- und Geldstrafe,
3. die Stelle: „ou il est (nicht auch ćtc^t) em- 
ploye“ , was nach unserer Interpretation sagt, 
dafs die Bestrafung nur so lange eintritt, so lange

der Dienst, das Anit dauerl. (Eine Prajudicieii- 
sammiung franzosischer Gerichtshofe stellt uns 
nicht zu Gebote, aus der man yielleicht letzteren 
Punkt klarstellen- konnte.)

Es ist fiir die yorliegende Frage nicht ohne 
Bedeutung, dafs Lander mit so dichter Industrie 
wie das Konigreich Sachsen und die thiiringen- 
schen Staaten die Bestrafung des in Rede stehen
den Yergehens unter den deutschen Staaten zu- 
erst in ihr Gesctzbuch aufnahrnen. In dem
gemeinsamen Stralgesetzbuch dieser Staaten finden 
sich zwei diesbeziigliclie Paragraphen. Der Ar- 
tikcl 372 lautet:

„Verlet/.ung pflichtin iifsiger \rerschwie- 
genhei t. Personen, welche in Privatdienslen steli en, 
oder ais Arbeiter in Fabriken oder in anderen ge- 
werblichen Unternehmungen beschaftigt sind und 
dasjenige, was ilinen verm8gc ihres Dienstes oder 
ihrer Beschaftigung bekannt und anvertriuit worden 
ist und dessen Geheimbaltung ihnen obliegt, Anderen 
mittheilen, sind mit Gefiłngnils bis zu 4 Monaten 
oder Geldbufse bis zu 400 Thaler zu belegen."

Artikel 373:
„Unbetugtes E in d r in g e n  in fremde Ge- 

heimriisse. Die gleirhe Strafe trilTt diejenigen, 
welche auf unerlaubte Weise in fremde Geheimnissse 
eindringen."

Ob dic Praxis im Gebiete dieses bis 1S 71 
giiltigcn Sirafgesetzbuches sich lediglich an dic 
Bestrafung der Yergehcn w a h r e n d  der  D a u e r  
der  S t e l l u n g  in der geschadigten Fabrik ge- 
halten oder etwa eine kurze Verjahrung statnirt 
war, ist uns nicht bekannt. Ein  Punkt wird dem 
Leser in dem Paragraphen ais gegensatzlich gegen 
die franzosische Bestiinmung sofort in die Augen 
gefallen sein, namlich das A l t e r n a t i v e  der 
Strafen: der Verurtheilte kann zwischen Freiheits- 
und Geldstrafe willi len. Es ist dies jener senti- 
mentale Zug in der deutschen Gesetzgebung, der 
auch in der neueren, doch immerhin etwas mehr 
realiśtischen Zeit vielfach noch fortwirkt, dafs 
man dem uberfflhrten Gauner ja nicht zu viel 
anthuen mogę! Wenn es nach dem verstorbenen 
Lasker bei der Berathung des deutschen Straf- 
gesetzbuches, auf das wir gleicli kommen, ge- 
gangen ware, so hatte dasselbe iiberhaupt Fiirsorge 
treffen miissen, dafs jodem Verui theilteń taglich 
sein hinreichend abwechselndes Diner mit 5 oder 
mehr Gangen servirt wiirde.

Unser deutsches Strafgesetz hat das Yergelien 
ganzlieh ubersehen; ein Grund fur diese Unter- 
lassung ist aus den Motiven nicht zu erkennen, 
(Motive motiviren naturlich nur die §§ des 
Entwurfes) und selbst die Riicksprache hieruber 
mit dem Hauptreferenten ergab nur das negativQ



336 Nr. 5. „STAHL UND EISEN." Mai 1886.

Rpsultal, dafs cr sclber nicht begreife, wic man 
zu dieser Niwithcachiiihg der betr. Bcstimmung 
im franzosischcn Codo penal und siichsischen 
Gesetz gekommen soi; viellciclit aber habe die 
Schwierigkeit einer criminalricliterlich brauchbaren, 
corrccten und pracisen Fassung eines solchen 
Paragraplien dazu milbeigelragen, denn diese 
Schwierigkeit sei in der Tliat grofs, da man, 
wolle man nicht eine zu weit gehende Beslimmung 
aufnehmen, in der śchwer zu fmdenden Be- 
grenzung wiederum dic Erwartung vieler Indu-' 
striellen onttauscheii miisse.

Seit etwa drci Jahren hat sich mm die Frage 
mil wachsendcr Inlcnsilat in den Vordergruńd 
der Zeit- und Streilfragen, namentlich unter den 
Forderungen der Fachpresse gedrangt und isl es 
nach der heutigen Lage der Saehe zweilc-llos, 
dafs die Reichsrcgierung bczw. die gesetzgebenden 
Factoren Stellung zum Austrag derselben nchrnen 
mussen.

Don erslcn Anstofs zur Bewegung in Deulsch- 
land hat der Landgerichlsrath Ortloff in Weimar 
im Schmollerschen Jahrbuch fiir Geselzgcbimg 
und Yerwaltung (Bd. V II. Heft 2. 1888) gegeben, 
am flcifsigsten referirt iiber alle Auslassungen 
der Presse hat die Cheniiker-Zeitung in Cothcn, 
aus der die Entwicklung der Ansichten fiir und 
wider am besten zu ersehen ist. Der genannte 
Jurist findet die vielseitig voti den Fabricanten bc- 
klagle Liicke in unserm Strafgesetzbueh um so 
aufialliger, ais das Vcrgehen fraglicher Art friilier 
auch in Mittekleutschland strafbar war, und ais 
die Reichsgesetzgebung durch ihre mannigfachen 
Schutzgeselze den Erfindungen und dem geisligen 
Eigenlhum im Wege des Patent- und Musler- 
scliulzes, des Marken- und des SchutzCs gegen 
unbefugle Nachblldung und gegen Nachdruck 
Schulz zu gewahren versucht liat, theils durch 
Androhung von Strafcn, theils durch Zusicherung 
von Entscliiidigungen ohne Betrelung des kost- 
spieligen, iiberdies aber mćist erfolglosen Civil- 
processes. Das deutsche Strafgeselz bestrafl aller- 
dings den Verrath yon Geheimnissen, aber nur 
in engbegrcnztcr Weise, wenn der § 300 sagt:

„Rechlsanwiille, Advokaten,'Notare, Vertheidiger 
in Slrafsachen, Aerzle, Wundarzle, Hebammen, 
Apolhekor sowie die Gelndfen dieser Personen wer
den, wenn sie unbefugt Pmatgeheimnisse oflenbaren, 
die ihnen kraft ilires Amtes, Standes oder Gewerbes 
anvertraut sind, mit Geldstrafe bis zu 500 Thalern 
oder mit Gefangnifs bis zu 3 Monaten beslraft. Die 
Yerfolgung tritt nur auf Antrag ein.“

Hier sind also nur Personen mit Strafc be- 
droht, die eine Stellung o f f e n t l i c l i e n  Ver- 
t r a u e n s  innehaben und in dieser von besonders 
zu wahrenden Privatverhaltnissen Kenntnifs er
hielten. Aber nicht nur die beamteten Personen 
selber, sondern, was besonders hervorzuheben ist, 
auch »die G e h i i l f e n  d i e s e r  P e r s o n e n *  
sind unter die gleiche Strafe gestellt.

Es ist klar, dafs, wenn der Angestellle weifs,

dafs der Verrath von ihm ais Geheimnifs anver- 
trauten Dingen criminalrechtlich vcrfolgt wird, 
dies — was ihm ja vom Clief zum Ueberfiufs 
bei AntriU der Stellung noch besonders gesagt 
werden wird — doch bei bislang ehrenhaften 
Leuten noch eine ganz andere Bedeutung im 
praktischcn Lebcn gegen die Gefahr der Ver- 
fiihrung hat, ais etwa ein § des Anslellungseou- 
tractes, in welchem so nebenher u. a. auch das 
Yersprcchen der Geheimhaltung gegeben wird. 
Cautionen sind ohnehin nur bei tnancheu Ange- 
stellten Braucli, die Mehrzahl der Comptoirbe- 
amten diirfte kaum in der Lage sein, namhafte 
Cautionen zu erlegen, mindestens nicht ohne 
crhebliche Scliwicrigkeiten bei dereń Beschaffung. 
Dafs Cautionen im allgemeinen auch nicht abso
lut schiifzen, zeigt der Fali, dafs noch vor nicht 
so langer Zeit zwei Fabrikdirectoren mit Hinter- 
lassung der Einstellungssumme davongingen.

Man hat nun auf Befragen gescliadigter In- 
dustrieller aus Kreisen von Rechtskundigcn auf 
den »einfacben« Wcg der Schadenklage verwiesen. 
Nun ist. leider die crste Voraussetzung der Zah- 
lung einer Schadensumme bekanntlich dic, dafs 
der Verurtheille so viel besitzt. In den weit- 
meisten Fallen aber rnacht er »cinfach« die im 
alten sachsischcn Procefs vielbcruchtigte Einwcn- 
dung. die sogenannte Exceptio Bitterfeldensis 
gellend, namlich den Einwand leerer Taschen. 
Dann ist dic Lage des geschadigten Fabricanten 
doppelt schlimm: er komml nichl nur um dic 
gerichtlich ihm zugesprochene Ersatzsumme, 
sondern hat auch noch die nicht uncrheblichen 
Procefskostcn zu tragen, wahrend der Angcklagte
—  ihn auslacht.

Aus anderen Kreisen und zwar unerwarteter- 
weise nicht aus gelehrlcn, sondern commerziellcn 
ist eine ebenso. »cinfachc« Heilung des ganzen 
Uebels angerathen worden: „Erzieht Eurc Lcute 
zur Trcuc und Gewissenhaftigkcit, zahlt ihnen 
gule Gehalle, zollt ihren Leistungcn die nothige 
Anerkennung, event. mit gelegentliclicr Bclohnung, 
und Ihr werdet sie am besten gegen die Ver- 
suchung der Untreue stahlcn.* Wenn diese sehr 
weisen Satze die Morał in der W eit so (iberaus 
ein fach und leicht herstellen konnten, so stańcie 
es gut um die Strafrechtspflege, denn Falle von 
Diebstahl etc, seitens fiir treu und unbcdingt zu- 
verlassig gehaltenerDienstleute, Betrugvon alten An- 
gestcllten, Unterschlagungen grofser Summcn von 
Kassenbeamten, Bankdirectoren etc. etc. giibe es ja 
dann nicht mehr! Man braucht gar nicht Crimi- 
nalrichter wie Unterzeichncter gewesen zu sein, 
um aus der Erfahrung zu wissen, dafs sehr oft 
Leute, bis dahin tadellos brav und zuverlassig, 
auf den verschiedensten Wegen (der Ycrfiihrung, 
sclilechten Gesellschaft, holien Verspreęhungcn, 
der ii^ermafsigen Ausgaben und alhnahlichen 
Yerschuldung elc. etc.) schliefslich einen Treu- 
bruch veruben, vielleicht in einer leichtsinnigen
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Stunde, Leute, denen man, wie die gewohnliche 
Redewendung heifst, »scin ganzcs Verm6 gen« an- 
vertranen zu konnen geglaubt hatte.

Wiederum Andere halten die Forderung einer 
Erganzung unseres Strafgesetzes fiir unnothig, 
wenn man nur Gebrauch machen wolle vom 
Ehrenwort und von schriftlichen Versichcrungen 
auf Ehrenwort bei allen denjenigen Angestellten, 
welche im Dienst zur Kenntnifs der Geschafts- 
und Fabrikgeheimnisse gelangen. *Die Ehre sei 
ein festerer Schutz ais alle Religion; hinzu konnten 
dann noch treten bedungene Conventionalstrafen 
und Cautionen. W ir meinen, wenn dieser hochste 
Schutz, das Ehrenwort, wirklich die Probe 
sicher lialt, wie diese Leute glaubeti, so bediirfte 
es doch nicht noch der Yerankerung des Ehren- 
worts mit Conventionalstrafen und Gautionen, 
die nirgends sehr hoch sein konnen, wenn sic 
von Abhangigen geleistet %verden sollen.

Ais weiteres Gegenmittel ist endlich noch 
eidliches Angelobnifs vor Gericht, die Geheimnisse 
zu wahren, anempfohlen worden, „wozu die Be- 
reitschaft nicht abzulchnen die Gerichte im Justiz- 
verwaltungswege aufzufordern sein wurden“ . Es 
haben aber seitdem bedeutende Strafrechtslehrer 
dagegen  ̂geltend gemacht, dafs solche promisso- 
rische Eide keine Gultigkeit haben.

Der genannte Dr. Ortloff hielt diesen Au-wcg 
fiir moglich, indem er auf § 162 des, Strafgesetz- 
buches hinwies, welcher lautet:

„Wer vorsiitzlich einer durch eidliches AngelSb- 
nifs vor Gericht bestellten Sicherheit oder dem in 
einem Offenbarungseide gegebenen Yersprechen zu- 
widerhandell, wird mit GeRingnifs bis zu zwei Jah
ren bestraft.1'

Ein Eidesvcrsprechen aber fordert stets die 
Unterlagc ganz bestimmter, event. klar und fafs- 
bar zu definirender Handlungen. Nun ist aber 
die Meinung der lndustriellen iiber den Begriff 
»Fabrik- und Geschaftsgeheimnifs« durchaus noch 
verschieden und konnten also leicht ,Verurthei- 
lungen vorkommen, auf welche auch der redlichste 
Beamte eines Geschiifts nicht gefafst ware. Wenn 
irgendwo, so mufs bei Eiden fiir den Schworen- 
den ganz zweifellos feststehen, was er beschwort. 
Der erste Staatsanwalt Sachsens hielt deshalb 
Uebertrelungen solcher allgemeiner eidlicher Zu- 
sagen fiir nicht straffiillig, was auch Ortloff an- 
ffihrt. »Jedenfalls«, fiigt derselbe trotz alledem 
hinzu, »ist dieses Sicherungsmittel zu versuchen«. 
Es ist letztere Bemerkung ein Kennzeichen der 
Lage bezw. der Schutz- und Rathlosigkeit. Man 
schliigt eben, wie w ir sehen, alle moglichen 
mehr oder minder unverwendbaren Auswege vor, 
der Jurist durchsucht das ganze Civil- und Krimi- 
nalrecht, um Stiitzen fiir die bedrohte Geheim- 
haltung aufzufinden — ohne Erfolg!

Seit dem Ortloffschen Artikel ist die Bewegung 
eigentlich erst in iebhafteren Flufs gekommen, die 
Klage uber dieSchutzlosigkeit allgemeiner geworden.

V.6

Aus der Textilindustrie kommen solche Klagen von 
Greiz, aus der Tabaksindustrie von Gera, aus der 
Farberei von Apolda, aus der Porzellanfabrication 
namentlich aus Thiiringen etc. Es scheint nach 
diesen Anzeiehen, dafs der Yerrath von Geheim- 
nissen geradezu ein Gegenstand perfider Speculation 
und eines Systems von Erschleichungen ist, bezw. 
dafs theils der Concurrent (oft selbst der nachste 
Nachbar —  es liegen uns Falle vor — ) unab- 
lassig die vorgeschrittenere Fabrik der Spionage 
unterwirft, theils auch Agenten und Commissionare 
die Auskundschaftung von Geheimnissen zum 
Specialgeschaft fiir ihre Committenten machen, 
sich in jedmoglicher Weise an Beamte und An- 
gestellte aller Art heranzuschleichen und diese 
durch Bestechungen zu Mittheilungen zu verleiten 
suchen. Dafs dieses Geschaft mit Erfolg betrieben 
wird, zeigen eben die Klagen. Selbst wenn man 
von unseren deutschen Beamten und Angestellten 
im allgemeinen gewifs nur eine gute Meinung zu 
haben berechtigt ist, so bleibt doch immer das 
W ort vom riiudigen Schaf in der Herde wahr, 
wie andererseits die Macht des Goldes auf nicht 
ganz feste, oder auf jungę, leichtlebige Naturen 
heute, wie vor Jahrtausenden seine unheilvolle 
Gewalt ausiibt. Deshalb erscheint der Verleiter, 
der Anstifter, mindestens ebenso strafbar wie 
der Verfiihrte und folgt liieraus, dafs die ge- 
wiinschte Erganzung unseres Strafgesetzes diesen 
Punkt nicht iibersehen darf, wie der franzosische 
Gode pćnal.

Die Beispiele der Veruntreuung sind nach- 
gerade zahllos. Die Fabrication des Ultramarin- 
Blau und -Griin lieferte, im Besitz der chemischen 
Mischungsrecepte, noch vor 10 bis 15 Jahren den 
grofsten Theil des Bedarfs sowohl fiir Deutsch
land ais das Ausland. Das Geheimnifs ist ver- 
rathen worden, eine Reihe neuer Fabriken sind 
bei uns wie in Frankreich, England etc. ent- 
standen, ja cs concurriren heute die auslandischen 
Fabriken auf unserm Markte mit nicht unbe- 
deutendem Antheil an der Versorgung der Textil- 
industrie.

Die citirte »Ghemiker-Ztg.« (Red. Dr. Krause, 
Gothen) weist in einem besonderen Artikel auf 
die seit neuerer Zeit aufwuchernde »Goncurrence 
deloyale* hin, welche der jetzigen Forderung 
der lndustriellen fortw-ahrend neuen Grund bietet, 
die legislatorische Losung der Frage immer dringen- 
der zu fordem. Das Markenschutzgeselz sei fiir 
die Falle arglistiger und betriigerischer Entwen- 
dung weder mafsgebend noch hinreichend, wes- 
halb man schon verschiedentlich die Frage auf- 
geworfen habe, ob nicht zur Erreichung eines 
wirksamen Schutzes gegen Veruntreuung von 
Geheimnissen bestimmte Praktiken der Erschlei- 
chung aus dem weiten Kreise der Falle herausge- 
griffen, specialisict und ais unter die allgemeine 
Betrugsklage fallend gestellt werden sollten. Yor- 
erst musse das Reichsgericht von der Auffassung

7
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zuriickkommen, dafs, abgeselien von der Firma, 
„das Waarenzeichen das einzige Mittel ist, um 
sich gegen ein illoyales Verfahren zu schiitźen. “ 
Die franzosisehen und englischen Gericlitshófe 
betrachten ais Concurrence dćloyale schon die 
Anwendung von Enveloppen und Prospecten iihn- 
lichcr Art, Farbę und Verzierung bei gleichen Er- 
zengnissen, Nachahmung der Circulare, Annoncen 
oder der Vignetten auf den Geschiiftsbriefen und 
Faciu ren, die Nachahmung einer specifischen, im 
Verkehr ais das Wahrzeichen eines Producenten 
anerkannten Art der Verpackung, den Verkauf 
von Flaschenweinen mit fremder Etiquette, die 
Aufnahme einer Person in das Geschaft, blofs um 
den Namen des Strohmannes auf Firma, Rech- 
nungen und Etiąuetten zur Tauschung der Kund- 
schaft zu verwerthen und zahlreiche andere Fiille. 
W ir citiren dies nur, um zu zeigen, dafs man 
im Auslande in betrefT des Schutzes viel weiter 
gelit ais bei uns.

W as nun den obigen Wunsch betrifft (wenn wir 
richtig verstanden haben), „aus den weiten Kreisen 
(flagrante) Fiille herauszugreifen, zu specialisiren” 
bezw. ais straffallig aufzufiihren, so sind w ir nicht 
einverstanden, denn eine Gesetzbestimmung darf 
nie casuistisch gefast werden. Was den weiteren 
Punkt oder Wunsch in betrefT der Rechtsprechung 
des Reichsgerichts angeht, so konnen wir nur 
sagen, dafs der hochste Gerichlshof sich lediglich 
an dic Gesetze, soweit sie eben schon yorhanden 
und auf geselzlichem Wege zur Giiltigkeit gelangt 
sind, halten mufs, nicht aber Einflufs gestatten 
darf den zwar fast allgemeinen, iibrigens doch 
anderseits nicht unbestrittenen Anlorderungen 
der Industrie, so schwerwiegend auch die 
Grunde fiir Ausfullung der Lucke in der bis- 
herigen Gesetzgebung erseheinen niogen. Ist die 
Strafbarkeit der fraglichen Veruntreuung gesetzlich 
festgestellt, dann wird natiirlich auch das Reichs- 
gericht danach entscheiden.

Von anderen Industriellęn wird besonders hin- 
gewiesen auf die Schwierigkeit der Beweismittel- 
Beschaffung gegen den Angeklagten. So mache 
heutzutage die Ver6 ffentliehung der ertheilten Pa
tente die Kenntnifs derselben allen zuganglich, 
die Nachahmung also leicht. Der Bauber konne 
aber nur schwer belangt werden, ein fach weil 
derselbe den Geschadigten nicht in die Fabrik 
liineinlasse, wenn letzterer die Thatsache zur 
Substantiirung der Klage feststellen wolle. Auf 
eine blofse Vermuthung oder discrete Mittbeilung 
hin, dafs X. dem Kliiger das Patent gestohlen, 
konne bei der Staatsanwaltschaft ein Antrag 
nicht gestellt werden. „Tritt nun kiinftig noch 
der strafrechtliche Schutz der Fabrikgeheimnisse 

■ hinzu, so werden sammtliche Beamte der Fa
briken fortan doppelt streng auf Geheimlialtung 
angewiesen werden und die Rauber konnen dann 
sorgloser wie je sich Erfindungen etc. anderer zu 
nutze machen. W as die deutsche Industrie braucht,

das sind Saehverstandigen-Commissionen, die auf An
trag zu jeder Zeit in Verdachtsfiillen Haussuchung 
halten diirfen und so feststellen konnen, ob ein 
Geheimnifs veruntreut ist. Yielleicht wurden solehe 
Commissionen am besten gebildet aus , Dampf- 
kesselrevisions-Ingenieuren oder den staatlich an- 
gestellten Fabrikinspectoren oder aus den ver- 
schiedenen Bezirksvereinen deutsclier Ingenieure 
und Chemiker zusammengesetzt.“

Es bedarf unsererseits hierzu kaum der Be- 
merkuńg, dafs diese Forderung weit iiber das 
Ziel hinausschiefsl. Wohin sollte eine Einriehtung 
fiihrcn, die mittelsl dieser Sachvcrstiindigen-Com- 
mission auf Antrag jederzeit in Verdachtsfallen 
Haussuchung vornehmen konnte, auf irgend ein 
Geriicht, eine boswillige Ansehwarzung hin, hinter 
der gelegentlich auch Privatfeindschaft oder un- 
lautere Concurrenz steckt. Haussuchungen sind 
keine harmlose Mafsregel der polizeirichterlichen 
Executive fiir den Betroffenen und seinen 
Namen!

Moglich, dafs, wie von anderer Seite gesagt 
wird, an manchem Namen „nicht mehr viel zu 
ruiniren ist.“ Diese' pessimistische Aeufserung hat, 
wie wir annehmen, doch nur eine sehr einge- 
schriinkte Geltung. Nach den in den letzten 
Jahren veroffentlichten Fallen tragt allerdings des 
weite Gewissen der Concurrenzfabriken einen nicht 
geringen Theil der Schuld des ganzen Unwesens. 
Wenn nach Mittheilungen Chefs ihreTechniker noch 
obendrein glanzend belolinen, wenn es diesen 
gelungen, das Geheimnifs des Mitwerbers zu er- 
schleichen, so weisen Fiille dieser Art eben nur 
auf den einzigen Ausweg hin, auf das strafrecht
liche Verfahren, welches die Namen solcher Leute 
an die ofTentliche Glocke bringt.

Der »Verband keramischer Gewerke in Deutsch- 
land« (Verein der Porzellan- und Steingutfabriken) 
beschlofs bereits im Jahre 1883, die Sache einer 
gesetzlichen Regelung in die Hand zu nehmen, 
reichte beim Reichsjustizamt und Reichstag eine 
demgemafse Petition ein und wiederholte dieselbe 
in den folgenden Jahren. Bei einer Riickspraclic 
iiber die Petition mit dem Staatssecretiir Exc. 
Minister von Schelling theiltc derselbe dem Unter- 
zeichneten mit, dafs, nach der Reihe der Eingaben 
zu schliefsen, das Unwesen in fraglicher Riclitung 
ebenso grofs zu sein scheine wie der Wunsch. 
demselben im Strafwege einen Darnin entgegen- 
gesetzt zu selien. Die Hauptschwierigkeit sei die 
Fassung eines dahin gerichteten Ergiinzungs- 
paragraphen.

W ir waren hierauf nicht unvorbereitet, denn 
diese Schwierigkeit beruht theils in der Noth- 
wendigkeit klarer Begriffsbestimmung, wie nicht 
minder in der Eingrenzung des Bereiches der 
Strafbarkeit. Yiele Stimmen aus industriellen 
Kreisen gehen, wie wir schon sahen, viel zu 
weit und ist gerade dieser Mangel der nothigen 
Beschriinkung die Yeranlassung zur Opposition
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gegen die Bewegung geworden, namentlich seitens 
commercieller Kreise.

Behordlicherseits war lange Zeit uber einen 
Fortgang der Angelegenheit nichts zu horen — 
der Reichstag hatte die Petitionen der Regierung 
zur Kenntnirsnahme Sberwiesen, diese ausgangs 
vorigen Jahres eine Handelskammer-Enquete ein- 
geleitet, — weshalb der Abgeordnete von Buol 
in der Reichstagssitzung vom 1. December 1885 
die Regierung iiber den Stand der Sache inter- 
pellirte, worauf der Staatssecretiir von Botticher 
die Antwort ertheilte, die Reichsregierung habe 
die Bundesregierungen aufgefordert, Erhebungen 
dariiber anzustellen, ob ein Bediirfnifs der E r 
ganzung des Strafgesetzes in der bezeichncten 
Richtung vorhanden sei. Diese Erhebungen seien 
noch nicht abgeschlossen. Nach den bisher ein- 
gelangten Berichten gingen die Meinungen aus- 
einander etc. Die Frage sei demnach zunachst 
noch eine offene, aber im Flufs und werde also 
in kurzer Zeit zur Entscheidung komrnen.

Von den Ilandelskammern haben sich (ob 
absolut oder begrenzt, ist uns unbekannt) fu r 
Erganzung des Strafgesetzes bezw. des § 300 
ausgesprochen die Kammern von Bochum, So
lingen, Karlsruhe, Mannheim, Offenbach u. a. m., 
einzelnen Kammern sind strafliche Vorgiinge, wie 
die in Rede stehenden, iiberhaupt nicht bekannt, 
wieder andere halten die vorhandenen Schutzge- 
setze (Patent-, Muster-, Marken-Gesetz) fiir vollig 
ausreicliend, weitere Gesetze wurden nur Streit 
zwischen Chef und Angestellte tragen; wiederum 
andere bejahen die Nothwendigkeit einer straf- 
rechtlichen Bestimmung, fiirehten aber, dafs eine 
praktisch brauchbare Fassung des verlangten 
Strafparagraphen bei dem weiten Kreis und der 
grofsen Verschiedenheit der Falle nicht ge
funden werden diirfte. Die Kam mer von Mann- 
heim bejaht, fordert aber gleichzeitig die Aus- 
fiillung verschiedener Liicken auch im Patent-, 
Muster- und Markenschutzgesetz. Ais »Betriebs- 
geheimnisse* konnten nur jene Einrichtungen und 
Betriebsweisen angesehen werden, welche neu, 
originell und fiir Industrie und Gewerbe wichtig 
seien; die Yerletzung des Geheimnisses miisse ais 
widerrechtlich sich qualificiren und konne nur 
da eine strafrechtliche Yerfolgung eintreten, wo 
die Verletzung eine wissentliche, absichtliche und 
gewinnsuchtige sei, (sonst nur die civilrechtliche 
Verantwortung platzgreifen). Der Anstifter sei 
gleich strafbar und erscheirte es gleichgiiltig, ob 
das Vergehen wahrend der Dienstzeit oder nach 
derselben verubt worden sei, (nach der Entlassung). 
Die Mainzer Kammer halt einen besonderen straf- 
rechtlichen Schutz in der angegebenen Richtung 
nicht fiir nothwendig, da sich Abhiilfe fur die 
lautgewordene gesetzliche Liicke durch Erganzung 
des Patent-, Muster-, und Markenschutzgesetzes 
schaffen lasse, bezw. durch Privatvertrage.

Das Konigl. Commerz- Collegium zu Altona

hat an den Justizminister auf dessen Anfrage 
dahin beriehlet, dafs sammtliche befragte Firmen 
zwar den Verrath von Fabrikgeheimnissen fur 
eine grofse geschaftliche Gefahr hielten, dafs aber 
der Erlafs einer strafrechtlichen Bestimmung da
gegen die Sachlage nicht bessern werde, weil 
die gegebenen Falls unvermeidliche Untersuchung 
und óffentliche Gerichtsverhandlung das Geheim- 
nifs noch viel mehr in die Oeffentlichkeit bringen 
wiirde, ais dies durch den Yerrath eines Einzelnen 
gesclielien konne.

W ir iibergehen die lange Reihe der iibrigen 
Yoten und wollen nur noch einen Augenblick 
bei dem Urtheil der Miinchener Kammer verw’eilen. 
Dieselbe hat sich am eingehendsten mil der Frage 
beschaftigt, d. li. dem Rauin nach, im umgekehr- 
ten Verhaltnifs zur Griindlichkeit und Sachlichkeit. 
Nach ihrem Votum, das entśehieden gegen eine 
strafrechtliche Verfolgung des fraglichen Verraths. 
auftritt, geniigen die vorhandenen mehrgenannten 
drei Schutzgesetze „allen billigen Anforderungen“ , 
bei einer weiteren Verscharfung seien Angestellte 
wie Arbeiter „ihres Lebens nicht mehr sicher", 
da sie „aus den Verfolgungen gar nicht mehr 
herauskSmen." Niemand konne sich mehr selbst- 
standig machen, aus Furcht, bei seinem Geschafts- 
betriebe irgend etwas anzuwenden, was er in 
einem andern gelernt; die Verscharfung \verde 
die Kapitalkraftigen noch mehr starken gegen 
die Kapitalschwachen, ais es schon ohnehin der 
der Fali sei. Die Mafsregel sei undurchfiihrbar 
und der Ausbildung der Leute hinderlich. Was 
solle daraus werden, wenn ein Apothekerlehrling 
spater nicht einmal die erlernten Raucherkerzen- 
recepte benutzen sollte? Das Gesetz werde sich 
ais ein vexatorisches Polizeigesetz schiiinmster 
Art erweisen. Der ganze Vortheil einer straf- 
reclitlichen Verfolgung des Vergehens komme 
vielleicht 20 Fabriken zugut. Die Grenze des 
noch erlaubten Gebrauchs erlernter Dinge und 
des schon verbotenen Mifsbrauches sei gar nicht 
durchfuhrbar.

Die Minoritat konnte mit ihren Gegenvorstel- 
lungen nicht durchdringeu, es wurde also mit 
Mehrheit beschlossen, der Regierung zu antworten, 
dafs die Kammer Wahrnehmungen, die fiir die 
Einfiihrung von Schutzmafsregeln zur Wahrung 
von Geschiifts- und Fabrikgeheimnissen sprachen, 
nicht gemacht hat und dafs sie sich von solchen 
auch absolut keinen Erfolg versprechen konne.

. Wenn sich die Herren von der Miinchener 
Kammer vorher die drei mehrgenannten Schutz
gesetze etwas naher angesehen hatten — was 
auch anderen Kammern sehr zu empfehlen ge
wesen ware — wurden sie sofort erkannt haben, 
dafs der grofste Theil der von der Fachpresse 
angefiihrten schmahlichen Veruntreuungen von 
gelieimgebaltenen Verfahrungsweisen oder soge- 
nannten »Vortheilen« etc. gar nicht unter das 
eine oder das andere Gesetz subsumirt werden
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kann, noch patentfahig ist etc., Vortheilen von 
oft grofsem geschaftlichen Werth fiir denjenigen, 
der sie gefunden und auszunutzen versteht. Es
ist das von viclen Seiten, u. A. auch von Herrn 
Generaldirector Heidemann in seinem Exposć 
fiir den Yerein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirthschaftlichen Intercssen in Rheinland und 
Westfalen hervorgehoben worden (s. „M itth.“ des 
Yereins Nr. 2 u. 3 v. 1886 S, 121). Der 
Ingenieur - Yerein (Vortrag des Rechtsanwalts
Hentig) hat dies leider iibersehen. Wenn ein
Beamter genau weifs, was zu den Geheimnissen 
der Fabrik gehort, so ist er auch »seines Lebens 
sicher« wie jeder Andere, der das Eigenthum 
Anderer ais ehrlicher Mann respectirt. Dafs Riiu- 
cherkerzchen und Laxirpulver nicht zum »Fabrik- 
geheimnifs« im rechtlichen Sinne erhoben 
werden konnen, bedarf keines Worles. Es
kommt vor Allem auf die B e g r e n z u n g  der 
Straffalligkeit an, auf die Begrenzung nach Art 
und Zeit, worauf wir weiter unten kommen. 
Der Schaden, den ein boswilliger Verrath, be- 
gangen in gewinnsiichtiger Absicht, einem Eta- 
blissement zufiigen kann, kann unter Umstanden 
fiir das Geschaft geradezu ruinos sein; der oft 
mit erstaunlichem Raffinement ausgeftihrte Ver- 
rath iibertrifft den einfachen Diebstahl in den 
meisten Fallen in der verwerflichen Gesinnung 
und Absicht. Eine beriihmte deutsche Porzellan- 
Manufactur sali langere Zeit die neuesten Muster, 
wenn die ersten Stiicke ais gelungen angesehen, 
aber noch nicht zum Schutz eingereicht waren, 
alsbald an Pariser Schaufenstern, von einer fran- 
zosischen Fabrik nachgeahmt, nach kurzem auch 
ais »Pariser Nouveautós« in Berlin importirt. 
Der Franzose unterhielt seinen Lieferanten in 
der Manufactur im Arbeitskittel; ein Goncurrent 
und Nachbar in einem Thiiringenschen Orte ver- 
schaffte sich eine Zeit lang sammtliche neue De- 
corationsweisen des Porzellans, Farbenmischungs- 
methoden, Kundenverzeichnisse, Preiscourante, 
die ihm fiir guten Judaslohn ein bestochener 
Commis jederzeit zur Verfiigung stellte. So oft 
der Principal eine Weile abwesend, schlich 
dieser sich in das reservirte Zimmer des Chefs 
und schrieb sich das Gewunschte aus dessen 
Biichern ab, naturlich im Pollen Bewufstsein der 
Widerrechtlichkeit und in sehr klarer Ab
sicht der Bereicherung dureh die Bestechungs- 
sumrae.

Ich mochte wohl den Herrn Rechtsanwalt 
um Auskunft iiber folgenden Fa li fragen, der 
bei zwei Yersicherungsanstalten vorgekomtnen 
ist. Die eine derselben dehnt jetzt das Ver- 
sicherungsgeschaft auf die siidamerikanischen 
Hiifen aus. Es war hierfiir nothig, einen eigenen 
Agenten hiniiber zu senden, um in den einzelnen 
yerschiedenen Staaten die gesetzlichen Bestim- 
mungen iiber Havarie grofse, besondere, ki eine 
Havarie etc., Havarie-Vergiitung, -Yertheilung,

-Berechtigung, -Dispaęhe, -Sicherstellung, -Ver- 
jahrung, Havariegelder, Wechsel-, Handela- und 
Hafenrecht und zalilreiche einschlagende Normon 
und Usancen etc. zu sammeln, mit Hiilfe der 
Gonsuln und anderer Krafte ins Deutsche zu 
iibersetzen und diese gradezu enorme Sammel- 
arbeit hier in Deutschland redigirt drucken zu 
lassen, um sie an die Agenten zu yęrtheilen. 
Die Spesensumme war naturlich eine sehr be
deutende.

Dic andere betreibt das Seeversicherungsge- 
schaft in den nordischen Yerbindungen mit 
Skandinavien, Rufsland, sie bedarf der genauen 
Sammlung aller Handels- und seerechtlichen 
Bestimmungen und gewohnheitsmafsigen Rechts- 
iibungen in den Hiifen sowie der detaillirten 
Kenntnifs der Seewege, Verfrachterfirmen etc.

Beiden Versicherungsgesellscbaften passirte 
das Malheur, dafs Beamte sich der Materialien 
bemachtigten und sie —  ihr unsauberes Ge
schaft gleich en gros anfassend —  den iibrigen 
Versicherungsgesellschaften lieferungsweise offerir- 
ten, fiir ein Billiges!

Es wiire sehr interessant fiir Juristen und 
in der Rechtskunde viel bewanderte Geschafts- 
leute, hier zu erfahren, sowohl von dem Ge
nannten ais der Munchener und anderen, 
den strafrechtlichen Schutz ablebnenden Handels- 
kammern, wie auch in diesen Fallen „das Patent- 
gesetz geniigt" oder „eine Erganzung des Patent-, 
Muster- und Markenschutzes* oder „gute Ilono- 
rare. Anerkennung der Beamtenleistungen und 
gute Behandlung“ etc. und wie sonst die leicht- 
hingeworfenen Phrasen heifsen mogen. Natiir- 
lich ist es sehr beąuem, iiber die schwierige 
legislatorische Losung der Aufgabe auf diese 
Weise hinweg zu voltigircn, w ir meinen aber, 
dafs es dann doch besser ware, die Frage 
ernsteren Leuten zu iiberlassen, anstatt absurd 
zu werden. Der Staatsanwalt hat in beiden 
Fallen auf den Strafantrag geantwortet, dafs er 
im Mangel einer strafrechtlichen Bestimmung 
zu seinem Bedauern selbst in diesem Falle 
eines so groben Vertrauensbruches nicht in der 
Lage sei, dem Antrage weitere Folgę zu geben.

W as bilft dem Geschadigtcn der einzig iibrig 
bleibende Weg, den Beamten brevi manu zur 
Thflr hinauszuwerfen, da schon die Goncurrenz- 
gesellschaften an ihrer Thiir warteten, das ge- 
wissenlose Subject bei sich auf das Freundlichste 
willkommen zu heifsen?

Dic Frage der Ausdehnung und Grenzen der 
zu statuirenden Strafbarkeit vorlaufig beiseite 
gelassen, mufs doch Jeder sagen, dafs solche 
Falle von Yerrath noch mit Straf losigkeit 
zu pramiiren unserm sittlichen Gefiihl ent
gegen ist.

Man hat vorgeschlagen, Verfuhrte und An- 
stifter vor ein Schieds- oder Ehrengericht zu 
steilen, wie solche Einrichtungen sich ja auch
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irn Offiziers- und Anwaltstande bewiihrt hiitten. 
W ir halten die Parallele aus verschiedenen Griin- 
den fiir nicht berechtigt, gar nicht zu reden da- 
von, dafs hier eine »Ausstofsung« zu verhiingen, 
da es sich um ein Gewerbe handelt, keinen 
Sinn hiitte.

Wenn selbst die Gehulfen. Schreiber etc. der 
oben angefuhrten Beamten offentlicher Vertrauens- 
stellung (§ 300 unseres Strafgeset7.es) fiir die 
Ausplauderung von ihnen zur Kenntnifs gelang- 
ten Privatverhaltnissen zur Strafe gezogen und mit 
bis 500 Thaler oder 3 Monat Gefiingnifs gestrafl 
werden konnen, so erkennt also schon bisher 
das Gesetz den Verrath von Privatgeheimnissen, 
wenn auch bislang in gewisser Begrenzung, ais 
straflallig an.

In neuester Zeit ist aber vom Gesetzgeber 
auf diesem Wege noch ein weiterer Schritt vor- 
warts gethan worden in § 83 des Unfallver- 
sicherungsgesetzes, welcher dem Betriebsunter- 
nehmer, wenn er die Verletzung eines Fabrik- 
geheinmisses oder die Scluidigung seiner luteressen 
infolge der Besichtigung des Betriebes durch 
den Beauftragten der Genossenschaft befiirchtet, 
das wichtige Recht giebt, die Besichtigung durch 
andere Sachverstandige verlangen zu diirfen.

Weiter verpflicbtet der § 84 die Genossen- 
schaftsvorstande und dereń Beauftragte, iiber die 
Thatsachen, welche durch die Ueberwachung 
und Controle der Betriebe zu ihrer Kenntnifs 
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und 
sich der Nachahmung der zu ihrer Kenntnifs ge- 
langten Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, 
so l a ng e  s ie  G e h e i m n i f s  sind, zu ent- 
halten.

In § 107 werden die oben erwahnten Per- 
sonen, wenn sie unbefugt solche Betriebsgeheim- 
nisse oflenbaren, die kraft ihres Amtes oder Auf- 
trages zu ihrer Kenntnifs gelangt sind, mit Geld- 
strafe bis zu 1500 Mark oder Gefiingnifs bis 
drei Monaten bedroht. Geschielit diese Mitthei1 
lung absichtlich, oder aber ahmen die fraglichen 
Personen selbst derartige geheimgehaltene Be- 
triebseinrichtungen nach, so tritt ausschliefslich 
Gefiingnifsstrafe ein, rieben welcher auf Ver- 
lust der burgerlichen Elirenrechte erkannt wer
den kann.

Die Unfallversicherungs-Gesellschaften sind 
i b r e m  Z w e c k  na ch  allerdings Einrichtungen 
offenllich-rechtlichen Cbarakters, ihrer Organisa- 
tion nach aber nichts Anderes ais controlirte 
Privatgesellschaften, welche ais solche ihr Bureau- 
Personal, somit auch dic obengenannten Beauf
tragten durchaus frei und selbstandig wahlen; 
kurz, der Beauftragte ist Privatbeamter der Ge
sellschaft, wie jeder Coinmis oder Techniker 
einer Actiengesellschaft etc., das citirte Gesetz 
aber stellt den von ihm begangenen absichtlichen 
Yerrath von Fabrikgeheimnissen bezw. dereń 
Ausbeutung hier unter Geld- event. Gefang-

nifsstrafe oder event. unter letztere (nicht 
alternativ).

Das Princip der Strafbarkeit des Yerraths 
von Privatgeheimnissen ist also entschieden vom 
Gesetzgeber anerkannt, der Bereich der letzteren 
hat jetzt eine wesentliehe Erweiterung erfahren, 
nicht mehr um das »ob« handelt es sich, son
dern um die Grenzen! Hier aber liegt fiir den 
Laien und die sachgemafse Erledigung der Frage 
im gesetzgeberischen Wege eine Gefahr. W ir 
hatten schon zu erwahnen, dafs vielseitig weit 
iiber das Ziel hinausgeschossen wird, so dafs, 
wollte der Gesetzgeber allen diesen weiten Wtin- 
sehen gentigen, unausgesetzt eine Menge Denuncia- 
tionen und Processe spielen wurden, die in der 
That dazu fuhrten, dafs Niemand »seines Lebens 
sicher« ware.

Ausgeschlossen von den strafreehtlichen Fol- 
gen mussen bleiben alle Fiille, in welchen ein 
Angestellter den Dienst wechselt und das, was 
er in der alten Stellung gelernt hat, nunmehr 
auch in der neuen venverthet. So schlimm und 
folgenreich das auch sein mag, so wenig kann 
das Strafgesetz eine so weilreichende Aus- 
dehnung haben, um die Anwendung von Erlern- 
tem zu verbieten und unter Strafe zu stellen. 
Man denke z. B. an Reisende im Besitz der 
Kundenverzeichnisse und Preislislen.

Weiter mufs straflos bleiben, wenn ein Be- 
amter sich selbst etablirt und nunmehr seine 
Kenntnifs von »Geheimnissen« welche nicht ge- 
schiitzt sind, fiir sich verwerthet. Hier hilft, 
soli ein Schutz statuirt werden, nur der An- 
stellungsvertrag, also das Versprechen, sich 
binnen einer bestimmten Zeit und in bestimmter 
Gegend nicht zu etabliren, im Zuwiderhandlungs- 
falle aber eine Convenlionalstrafe von . . . .  Mark 
zu zahlen. Der Civilweg bietet hier den schon 
bestehenden und, wird die Contractsklausel 
richtig gefafst, auch geniigenden Schutz, da man 
sie auch auf den »nachweisbaren« Schaden aus- 
dehnen kann. — Eine vollkommen allen Scha
den abwehrende Gesetzerganzung lafst sich eben 
nicht finden.

Es versteht sich ferner von selbst, dafs nicht 
Alles und Jedes, was in Fabriken und Geschiif- 
ten, sagen wir Specielles, Individuelles, Neues 
etc., in Uebung und Gebrauch ist, den Namen 
»Geschaftsgeheinmifs« beanspruchen darf, sondern 
nur das, was ais Besonderes, Eigenthiimliches, 
Neues, einen namhafteren Werth fiir das speeielle 
Geschaft hat und beim Betriebe ais Geheimnifs 
betrachlet und bezeichnet wird.

Strafbar also kann nur sein der Ver- 
t r a u e n s b r u c h  in b e t r u g e r i s c h e r , ge- 
w i n n s i i c h t i g e r  A b s i c h t ,  begangen im 
Dienst, und die Yerleitung hierzu. Wenn dieses 
entscheidende criminalistische Moment nicht vot- 
handen ist, so liegt eine Straffalligkeit nicht vor. 
Der Anstifter ist gleich strafbar.
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Der Unterzeichnete formulirte nach diesen 
Erwiigungen fiir die Petition im Reichstage und 
die Einreielnmg einer Yorstellung beim Reichs- 
justizamte folgende von einem der ersten Crimi- 
nalislen Deutschlands und Mitarbeiter am deut
schen Strafgesetzbuche, dem vor kurzem ge- 
storbenen Generalstaatsanwalte v. Schwąrze in 
Dresden, gebilligte Erganzungssiitze zu § 300 
des Gesetzes:

Al. 2. P e r s o n e n ,  w e l c h e  a is  D i rec to-  
ren ,  Gonipto i r-  und t e c h n i s c h e  B o a m t e  
od e r  A r b e i t e r  i n F a h r i k e n ,  g e w e r b l i c h e n  
U n t e r n e h m u n g e n  od e r  k a u f m a n n i s c h e n  
Ges ch a f t  en a n g e s t e l l t  s i n d  und dasje- 
n i g e , was  ih n en  v e r m o g e i h r e s  D i e n s t e s 
od e r  i h r e r  B e s c h a f t i g u n g  b e k a n n t  od er  
a n v e r t r a u l ode r  s o n s t vo n  i h n e n  in Er- 
f a h r u n g  g e b r a c h t w o r d e n  i s l  u n d d e s s e n  
6 eh e imh a 11 u ng i h n e n  o b l i e g t ,  bezw. was 
s ie  s i c h  a u f u n e r l a u b t e  W e i s  e i n g e w i n n-

su ch t ig e r  W e ise  ane ignen , an Andere  
o ffenb aren ,  werden  mit G e ld s t ra fe  bis
.......... oder G e fan g n i fs s tra fe  b i s .............
bestraft.

Al. 3. W e r  den E n ts c h lu fs ,  dieses
V e r g e h e n (A 1. 2) z u v e r 3 b e n , durchHand- 
1 u n g e n b e t h ii t i g t hat, w e lche  den Ver- 
s u c h z u d e m s e 1 b e n i n v o 1 v i r e n , is t  mit 
e iner G e ld s t r a fe  b i s .......... oder Gefang
n i fs s t r a fe  b i s .......... zu bestrafen.

Das ve rsu ch te  Vergehen ist m i ld e r  
z u bestra fen  ais das v o 11 c n d e t e.

Al. 4. W e r  einen A ń de rn  z u. dem in 
Al. 2 genann ten  V ergehen  durch Ge- 
schenke oder V e rsp rechen  oder durch 
ande re  M i 11 e 1 z u bestim m en v e r su c h t 
oder b e s t i m m t hat, w ird  a is A n s t i f t e r  
mit de rse lben  S t ra fe  b es tra f t ,  welche 
in A 1. 2 und 3 angedroht ist.

Berlin, am 20. April 1886.
Prof. Jul. Frilliauf.

Ueber die Scliulyorbildung' der Teclmiker.
Von J. Schlink.

F iir die diesjalirige Delegirten-Yersammlung des deutschen Realschuimannervereins in Dortmund 
bestimmter Yortrag, der jedoch vom Verfasser zuriickgezogen wurde, weil mafsgebende Mitglieder 
starken Widerspruch und den Zwecken des Yereins wenig forderliche Erorterungen befiirchteten.

M. H .! Der Vorstand Ihres Vereins wiinschte 
fiir die lieutige Tagesordnung in zweiter Reihe 
eine Besprechung der Stellung des Technikers zur 
Realschulfrage und bat mich, ais einen inmitten 
der industriellen Praxis stehenden Fachmann, um 
Uebernalnne der Einleitung. Dieser ehrenvollen 
Aufforderung bin ich zwar gern nachgekommen, 
mufs aber ausdriicklich bemerken, dafs die Kiirze 
der zur Yorbereitung gewiihrten Frist und die 
Anspriiche einer ziemlich umfangrcichen Berufs- 
thatigkeit m ir nicht gestatteten, den Gegenstand 
mit derjenigen Griindlichkeit und Abrundung zu 
behandeln, welche die Wichtigkeit der Sache und 
eine so hochansehnliclie Yersammlung erheisclien. 
Ich bitte deshalb um giitige Naclisiclit.

Yon dem Zeitpunkte an, wo die Technik iiber- 
haupt eine unbestrittene Bedeutung erlangte, wurde 
in ihren Kreisen der Scliulvorbildungsfrage stets 
die regste Beaclitung gezollt. Namentlich be- 
schiiftigte sich der iiber 5500 Mitglieder zahlende 
Yerein deutscher Ingenieure unausgesetzt in Be- 
zirks- und Hauptversammlungen da mit. wie die 
yerschiedenen Jahrgange , seiner weitverbreiteten 
Zeitschrift beweisen, die ein sehr reiehhaltiges 
Materiał entlialten. Auf der letzten Hauptversamm- 
lung in Stettin beantragten zwei Bezirksyereine, j 
der Yerein mijge das Yerlangen aussprechen, den | 
Besuch technischer Ilochschulen von der Absol- | 
\irung eines Realgymnasiums abhangig zu machen. !

Dem Antrage wurde jedoch yorlaufig keine Folgę 
gegeben, sondern die ganze Schulfrage dem Ber- 
liner Bezirksyerein, ais einem der zahlreichsten 
und berufenen Sachkenner in sich scliliefsenden, 
zur noclnnaligen Bearbeitung iiberwiesen. Yor 
einigen Tagen hat die von genanntem Bezirks- 
verein gewahlte Gommission das Ergebnifs ihrer 
Thatigkeit ver61Ientlicht und soli dasselbe der 
nachsten Hauptversammlung in Goblenz zur Be- 
schlufsfassung unterbreitet werden. Da ich diesen 
Yerhandlungen ganz fernslehe, nicht befugt bin, 
den Verein hier zu vertreten, so mufs ich mich 
auf Darlegung meiner eigenen Ansicliten be- 
scliranken, die allerdings von den landlaufigen 
manigfach abweichen, hoffe jedoch, dafs aus dem 
Schofse der Versammlung die hochst beachtens- 
werthen Thesen der Commission und dereń treff- 
liche Begriindung die verdiente Anerkennung 
finden, um so mehr, da der eudgiiltige Beschlufs 
des Gesammtvereins sicherlich eine grofse Trag- 
weite haben wird.

Zur Beurtheilung von Yorschlagen iiber die 
beste Schulbildung des Technikers bedarf es wohl 
einer Feststellung der geistigen Bedurfnisse des 
Standes. Unzweifelhaft beruht die gesammte 

i Technik auf bewulster oder unbewufsler Anwen- 
j dung der Grundsatze von Mathematik und Natur-
i wissenschałten, aber das ist auch der Fali beim 

Klein gewerbe und Hand werk. Der Backer, Bier-
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brauer, Branntweinbrenner, Gerber bedient śich 
yerwickelter chemisclier Processe, der Schmied, 
Schlosser, Schreiner, Dreehsler in eigener hiius- 
lichcr Werkstatte bearbeitet dieselben Stoffe, wie 
sein Genosse in der grofsten Maschinenbau-Anstalt, 
nur in klemei’em Mafsstabc und mit unvollkomme- 
neren technischen und wirthschafllichen Hiilfs- 
raitteln. Ein  grundsatzlicher Unterschied besteht 
kaum, der Kleinbetrieb geht allmahlich in die Grofs- 
industrie mit zahllosen Zwischenstufen uber. Man 
kann nicht behaupten, dafs ohne theoretische 
Kenntnisse ein tuclitiger Techniker undenkbar sei. 
Fur kein anderes Fach gilt in gleichem Mafse 
das W ó r t : Probirt geht iiber Studirt. Nicht .nur 
verdanken wir reinen Empirikern die wichtigsten 
Erfindungen und Fortschritte, sondern auch hochst 
bedeutende Industriezweige berulien lediglich auf 
nach und nach ausgebildeter Erfahrhng. Es ist 
dies sogar Regel. und das Entgegengesetzte Aus
nahme.

Die neuerdings oft wiederholte Behauptung, 
dafs Deutschland seinen unbestrittenen industriellen 
Aufschwung in den letzten Jahren, welcher jedoch 
theilweise mit grofsen Geldopfern erkauft 
wurde, der bei uns gepflegten theoretischen Aus- 
bildung verdanke, ist meines Eraclitens eine ebenso 
kiilme, schwer erweisbare Redewendung wie die 
vom preufsischen Yolksschulmeister, der den Sieg 
Yon Sadowa errungen haben soli. Deutscher 
Handel lind deutsche Gewerbtbatigkeit hoben 
sieli infolge der staatlichen Festigung unseres 
Vaterlandes, des Verschwindens der vielen hem- 
menden Schranken in Handel und W andel, des 
erwachlen Unternehmungsgeistes and last not 
least infolge der giinstigen wirthschaftlichen 
Grundlagen, wie u. A. billige, geniigsame Arbeits- 
kriifte und grofse, unterirdische Schiitze. Deutsch
land steht beziiglich seiner Kohlen und Roheisen- 
production an dritter Stelle, nur von England 
und den Yereinigten Staaten (iberragt. Bedenken 
Sic, meine Herren, dafs, ein kleiner Landstrich 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund 1/15 der ganzen 
Kohlenmenge des Erdenruiides fordert, dafs 
ferner durch die Wiedergewjnnung Lothringens 
das bedeutendste Eisensteinrorkommen des eu.ro- 
piiisclien Festlandes nunmebr imierhalb deutscher 
Grenzen liegt. Kohle und Eisen gelten aber ais 
Mafsstab fiir die Gesammtindustrie eines Lan- 
des. — Ein anderer Haupt-Umstand zur Be- 
forderung und Hebung der Industrie kommt all
mahlich auch bei uns zu immer grofserer Er- 
kenntnifs und Anwendung. Es ist dies die enge 
Specialisirung, die Beschrankung auf wenige E r 
zeugnisse, dereń Herstellung der Fabricant mit 
Aufgebot aller technischen und wirthschaftlichen 
Hiilfsmiłtel betreibt, und dadurch auf in- und aus- 
Htndischen Markten seinen Wettbewerbern eb'en- 
burtig bleibt oder sie sogar schliigt. Herr Re- 
gierungsmaschinenmeister Leifsner sprach kiirzlich 
im Yerein deutscher Maschinen - Ingenieure iiber

die' gćschaftliclien Grundsatze des Betriebes ameri- 
kanischer Maschinenfabriken, insbesondere der- 
jenigen fiir Herstellung yon Eisenbahnbetriebsma- 
terial und sagte u. A .: , Durch die, in der
neuesten Zeit erfolgte Erweiterung unserer Zoll- 
und politischen Grenzen ist der Grund auch fiir 
Erweiterung unserer Handelsbeziehungen gelegt, 
und es ist ja seit. dieser Zeit schon elii selir 
erfreulicher Umscliwung im Sinne des Fort- 
schritts zu einer lebhafteren Pflege des technischen 
Geschaftsbetriebes bei uns zu yerzeichnen. IIolTen 
wir, dafs durch Erscliliefsung weiterer Absatz- 
gebiete die Móglichkeit zu immer einseitigerei: 
Specialisirung unserer Erzeugnisse, welche ais 
erste Bedingung der Wettbewerbungsfiihigkeit auf 
dcm Weltmarkte angeselien werden mufs, ge- 
boten wird. Amerika befand sich von seinen 
altesten culturgeschichlichen Zeiten an und be- 
findet sich auch noch heute den meisten euro
paischen Landern und besonders unserm Yaler- 
lande gegeniiber insofern in einer giinstigen Lage, 
ais dort nicht allein alle diejenigen Yerhiiltnisse, 
welche bei uns der Entwicklung der Industrie 
hinderlieh im Wege standen, nicht yorlianden, 
sondern die beslehenden im Gegentheil fiir das 
Gedeihen derselben von forderlichstem Einflufe 
waren. “

,Be i Betrachtung des heutigen herrorragen- 
den Standes der amerikanischen Maschinen-Indu- 
strie unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der 
kurzeń Zeit ihres Beslehens driingte sich die 
Frage auf:

„Welche Ursachen haben in Amerika die 
raschen Fortschritte im Maschinenwesen hervor* 
gerufen, welchen eigenthiimlichen Umstanden ist 
das machtvolle Emporstreben der amerikanischen 
Maschinenindustrie und ihr steigender Einflufs 
auf dem Weltmarkt zuzuschreiben? W ie kann 
ein Land, in welehem die Arbeitslohne doppelt 
bis dreifach so hoeh sind, ais in Europa, mit 
diesem in einen erfolgreichen industriellen Wett- 
kampf eintreten?“

Diese Frage beantwortete der Vortragende an 
der Hand von Thatsachen durch den śchlagenden 
Beweis, dafs die Losung des Rathsels lediglich 
in der dort iiberall durchgefiihrten Specialisirung 
liegt. Ganz dieselben Ansichten iiufserte bereits 
1877 Professor Radinger in seinem Berichte 
iiber die Ausstellung zu Philadelphia. Ais Ur- 
sache der geradezu verbluffenden Fortschritte der 
Amerikaner im Maschinenwesen bezeichnete er: 
„d ie  w e i tg e h e n d s te  T h e i lu n g  der A r 
be it ,  den B e t r i e b  der S p e c i a l i t a t . L Uebri- 
gens erstreckt sich dieser Grundsatz keines- 
wegs nur auf das Maschinenwesen, sondern im 
allgemeinen auf das gesammte Gebiet der Indu
strie und gleicht den bekannten Mangel Amerikas 
an theoretischer Bildung aus.

„In  Amerika hat fast keine Fabrik einen 
eigentlich wissenschaftlich gebildeten Ingenieur.
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sondern besteht meist aus einem oder mehreren 
»Gentlemcn«, d. i. den Besitzern, die anfangs ais 
eine bescheidene Company von Schlossergehiilfen 
begonnen und es nun zu Herren gebracht haben; 
sie halten sich jetzt die Buchhalter, WęrkfGlirer 
und Arbeiter und nur, wenn es hoch kommt, 
einen (meist deutschen) »Zeichncnmann«, und 
wo dieser fehlt, fehlen auch meist dic Zeich- 
nungen, denn die Gentlemen bauen die Specialitat 
fort, mit der sie sich aufgeschwungen haben, 
und andern nur seiten ihren S til.“ — Selbst- 
verstandlich giebt es auch ruhmliche Ausnahmen, 
namentlich die ganz grofsen Fabriken nahern sich 
den europiiischen Einrichtungen, halten aber an 
der eingefulirten Specialitat selbst wahrend schlechter 
Zeit mit grundsatzlicher Zahigkeit fest.

Unstreitig ist Mr. George Corliss in Providence 
R. J. der bedeutendste unter den lebenden Ma- 
schineningenieuren, man verdankt ihm die balin- 
brechende Erfindung der sogenannten Pracisions- 
steuerungen, welche den heutigen Dampfmaschinen- 
bau beherrschen. Seine grofse, 1400 pferdige 
Dampfmasehine auf der Centennial- Ausstellung 
in Philadelphia war ein technisclies Wunderwerk, 
namentlich erregte das riesige Zalinrad, welches 
die ganze Kraft absolut stofs- und geriiuschlos 
auf eine raschlaufende, unterirdische Transmissi- 
onswelle iibertrug, gerechtes Erstaunen. . Die 
Zahnformen spielen in der Maschinenlehre eine 
wichtige Rolle und benothigen zum theoretischen 
Yerstandnifs Vertrautheit mit den Abwickelungs- 
curven des Kreises, wie Cycloiden, Epicycloiden, 
Evolvęnten u. s. w. Diese Dinge kummern je
doch den beruhmten Amerikaner wenig, denn 
Prof. Radinger erzahlt: , Nun war es eine gliick- 
liche Stunde, in der ich Mr. Corliss traf und ihn 
bei der Maschine iiber diese Zahnformen, von 
der ich fruher einen Abdruck nahrn, befragte. 
Ueber die Cycloiden - Construction erging er sich 
dabei wohl eben nicht, aber er theilte mir mit, 
was ich spater in seiner Fabrik bestatigt fand, 
dafs er einen alten Arbeiter bat, welclier die 
Zahne dadurch formt, dafs er friilier die Kopf- 
form nach dem Geftihle nimmt, und nun an 
Bleclischablonen in naturlicher Grofse die Wurzel- 
form dazu aufsuclit. Dazu benotbigt er die Zeit 
einiger Tage, aber dann sind die Zahnformen 
gut und drei oder vier Zillnie dauernd im gleich- 
zeitigen Eingriff.“ Im  weiteren berichtet Professor 
Radinger iiber die hochst sorgfaltige Bearbeitung 
des Rades, worin der Schwerpunkt des Erfolges 
liegt, was jedoch mit der Theorie gar nichts zu 
thun hat. In unmittelbarer Nahe des Rades 
bohrte ganz ungestórt ein Uhrmacher und ein 
Nadelfabricant mittelst Dianianten Stahl und die 
harten Steine fiir die Nadelóhre und Uhrlager, 
wahrend dicht nebenan ein Mechaniker Muster 
von vorgelegten Zeiclmungen mit vergrofsernden 
Fuhlhebeln iibertragend in kupferne Druckwalzen 
schnitt. wobei selbst unter dem Mikroskop keine

Vibration der (einstgesclinittenen Linien zu be- 
merken war.

,Hiernach wird die Behauptung wohl nur ge- 
recht sein, dafs dies das beste Grofszahnrad war, 
welches je von Menschen gemacht wurde."

Ejne derartige iiberlegene Routine fordert zur 
strengsten Prufung unserer deutschen Verlmlt- 
nisse heraus; es ware jedoch falsch, sie ais allein- 
giiltig in Amerika darzustellen, denn „die Industrie 
entbehrt trotzdem nicht der wissenschaftlichen 
Durchgeistung und Fiihrung, und wenn auch 
dereń Principien nicht so zum Gemeingut wurden, 
und die gebildeten Ingenieure diinner gesaet sind 
ais bei uns, so haben sich leztere dafiir ebenso 
hoch vollendet specialisirt, wie dies mit jedem 
Zweig menschlichen Konnens in Amerika ge- 
schieht, und sehen einer ebenso lohnenden Arbeit 
entgegen, wie irgend ein Fabricant. Die Vor- 
berechnungen und der Entwurf der Piane oder 
die nachtragliche Untersuchung wichtiger Ma
schinen, chemische Analysen, Festigkeits|)roben, 
Tabellen - Ausrechnungen u. s. w. werden von 
»Consulting Engineers« oder von Facliprofessorcn 
in einer Griindlichkeit vorgenommen, welche den 
Europaer beinahe beschamt. “

Uebrigens sind dort Staat und reiche Burger 
unausgesetzt beflissen, durch Grundung von hohe- 
ren Schulen dem gefiihlten Mangel an theoretischer 
Bildung abzuhelfen, wobei jedoch zu bemerken 
ist, dafs manche der dort bestehenden Colleges 
Institutes und selbst Universities in Mathematik 
und Naturwissenschaften kaum mehr lehren ais 
Sie, meine Herren, auf Ihren oberen Kląssen. 
Derartige technische Anstalten gehen seiten iiber 
die Aufgabe einer besseren deutschen Gewerb- 
oder Fachschule hinaus.

Absichtlich habe ich die technischen Zustande 
Nordamerikas besonders hervorgehoben, weil kein 
anderes Land der Erde eine gl.eich grofsartige 
industrielle Entwicklung gegenwartig zeigt und 
es deshalb von grofster Wichtigkeit ist, die Ver- 
haltnisse zu kennen, unter denen sich der Auf- 
schwung vollzieht. Die Vereinigten Staaten und 
Deutschland sind wahrscheinlich berufen, Englands 
industrielle Allmacht zu brechen. Beide Yolker 
miissen voneinander lernen, denn es fiihren da 
wohl kaum zwei verschiedene Wege zum selben 
Ziele. Amerika bedarf der wissenschaftlichen Er- 
ganzung, Deutschland der praktischen und wirtli- 
schaftlichen.

Unsere technischen Lehrstiihle sind jedoch 
theilweise anderer Ansicht, man hofft den lawinen- 
liaft wachsenden, in einer Siindfluth von Vervoll- 
kommnungen und Erfmdungen hereinbrechenden 
Untcmchtsstoff durch neue Lehrmethoden be- 
waltigen und ihm die Merkmale einer reinen 
Wissenschaft verleihen zu konnen. Gelegentlich 
der Besprechung einer, yon heworragenden Do- 
centen empfohlenen streng wissenschaftlichen Be-
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handlung der mechanischen Technologie, schlofs 
der referirende Gelehite mit den W orten:

„Ich glaube sogar, dals es dann moglich wird, 
das hochste Ziel zu erreichen, namlich die Ma- 
schinenwissenschaft nach und nach z u einer reinen 
Wisseńschaft zu gestalten. Die Reihenfolge fiir 
das mechanisch - teclmologische Studium wiirde 
sein: 1. die Arithmetik ais die Lehre von der 
Grofse iiberhaupt; 2. die Geometrie, die sich 
nur mit den Raumgrófsen befafst. Kommt der 
Begriff der Bewegung und Zeit hinzu, so erhalten 
wir 3. die allgemeine Bewegungslehre. Durch 
Hinzufiigung der Begriffe von Masse und Kraft 
entsteht 4. die Mechanik (dic Dynamik und ais 
specieller Fali die Statik). Unter der Annahme, 
dafs ein Korper, der in Bewegung geselzt wird, 
durch einen andern in bestimmter Weise gefiihrt 
wird, erhalten w ir den Begriff der Fiihruhg, 
welcher dic Grundlage bildet fiir 5. die Kinematik. 
Zugleich entwickelt sich aus den Grundbegriffen 
der Mechanik heraus 6 . die Physik, die ja zum 
grofsen Theil lieute schon ais reine Wisseńschaft 
zu betrachten ist. Aus dem Studium der phy- 
sikalischen Eigenschaften miifste sieli dann wohl 
die allgemeine oder synthetische Technologie auf- 
bauen und diese in Verbindung mit der Kinematik 
wiirde einen grofsen Theil des gesammten Ma- 
schinenwesens auf rein synthetischem Wcge er
geben. Wenn man mit dem noch iibrigen Theile 
des Maschinenwesens, fiir den sich die Relativ- 
bewegungen noch' leichter ableiten und die Wir- 
kungen der Krafte bestimmen lassen, in gleicher 
Weise behandelte, so wiirde fiir unsere ganze 
Maschinenwissenschaft Erhebliches gewonnen 
sein. “

Ein begeisterter Jiinger der Kinematik pries 
die neue Lehre in folgender iiberschwenglicher 
W eise:

„Es eroffnet sich also- dem denkenden Gon- 
structeur eine fast unabsehbare Perspective wissen- 
schaftliclien Schaffens und ich kann mir nicht 
versagen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, 
in der alle durchgebildeten Maschinenconstructeure 
sich die Kinematik anwendungsfuhig zu eigen ge
macht haben werden u. s. w. Der Constructeur 
wird dann nicht mehr, wie es jetzt noch durch
schnittlich geschieht, behufs Herstellung einer 
Maschine miihsam probeln, oder die Literatur 
nach gemiinztem Kleingeld durchstobern, wird 
vielmehr die von der Wisseńschaft dargebotenen 
Goldbarren nehmen und auf der Pragmaschine 
seiner geistigen Durchbildung in Goldgeld ver- 
wandcln. “

Ich habe mich seiner Zeit mit riicksichtsloser 
Offenheit gegen diese Yersuche gestraubt, Dinge, 
welche nur wirthscbaftlichen Zwecken dienen, in 
exacte Wissenscliaften umwandeln zu wollen, dar
auf hingewiesen, dafs das Streben der Technik 
endgultig im Gelderwerb gipfelt und theoretisches 
Wissen nur insoweit dabei zur Geltung kommt, 

V .  6

ais es das praktische Konnen untersttitzt und 
fórdert. Glauben Sie, meine Herren, dafs ein 
begabter Hochschiiler, der mit jugendlichem 
Feuereifer einer solch universellen Behandlung 
des Lehrstoffs gefolgt ist, spater Lust und Liebe 
noch versp(ire, sein ganzes Dichten und Trachten 
Tag und Nacht einem einzigen, vielleicht recht 
uninteressanten Gegenstande zu widmen und bei 
dessen wirthschaftlicher Ausbeutung alle geistigen 
und leiblichen Krafte aufgehen zu lassen? Ich 
mocht’s bezweifeln, aber der ziihe, geriebene 
Yankee, den kein iiberfliissiges Wissen beschwert, 
der nur an seine geliebte Specialitat denkt, der 
thut’s und wird sicher den gelehrten Concurren- 
ten auf dem Weltmarkte sclilagen. „Darwinismus 
herrsclit im gewerblichen Leben wie in der Natur, 
so peinlich und unerfreulich diese Wahrheit auch 
sein mag. Der Geschiekteste wird leben bleiben 
und der Schwache zu Grunde gehen“ , sagte 
Dr. Percy, der beriihmte englisehe Metallurge, in 
seiner Antrittsrede ais Prasident des Iron and 
Steel Institute. Es ist eine eigenthiimliche E r
scheinung, dafs manche der besten Hochschiiler 
sich in der Praxis unbehaglich fiihlten und ins 
technische Lehrfach iibertraten.

Deutschland glaubte einst, durch zahlreiehe 
Griindungen von Polytechniken sich eine industri- 
elle Zukunft sichern zu konnen; der unvermeid- 
liche Riickschlag ist eingetreten, denn nicht 
wenige dieser Anstalten kranken an bedenk- 
lichem Schiilermangel. Aachen zahlt bei 51
Lehrkraften 127 wirkliche Studirende, 37 Hospi- 
tanten und 13 Gaste, also auf einen Lehrer
etwa 3 ^ 2  Zuhorer. An anderen Orten ist’s 
nicht besser bestellt. Diese Milsstande sind auf 
die Dauer unhaltbar. Im Landtage des Grofs- 
herzogthums Hessen wurde bereits vor mehreren 
Jahren die Aufhebung der teehnischen Hoch-
schule zu Darmstadt von einer zahlreichen Min- 
derheit beantragt und wohl nur aus Local-
patriotismus abgelehnt. Ich beklage diese That- 
sachen keineswegs, sehe vielmehr daiin die noth- 
wendigen Folgen friiherer Ueberstiirzung und das 
allmahliche Bahnbrechen der richtigen Erkennt- 
nifs. F iir eine grofse Zahl von Technikern ist 
die Hochschule ganz entbehrlich, fiir manche 
die Studienzeit zu lang bemessen und nur fur 
einen gewissen Theil der jetzt meist libliche 
4 jahrige Besuch unbedingt erforderlich.

In England und Amerika tritt der kiinftige 
Techniker meist unmittelbar aus der Schule in 
die Praxis ais Zógling (pupil) bei einem Civil- 
ingenieur oder industriellen Werke. Diese Er- 
ziehungsart schafft ausgezeichnete Specialisten, 
hat aber in den genannten Landern den Grund- 
fehler, dafs die jungen Leute zu geringe Schul- 
biidung besitzen, infolgedessen kaum in der 
Lage sind, durch eigenes Studium die theoreti- 
schen Liicken auszufiillen. Dieser Mangel wird 
allgemein anerkannt und sucht man demseiben

8
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nach Moglichkeit abzuhelfen, ist jedoch durchaus 
nicht geneigt, das bewahrte alte System ganzlich 
zu yerlassen, sondern will es nur verbessern.

Im Augustheft des ersten Jahrgangs (1881) 
der Zeitschrift »Stahl und Eisen« habe ich den
selben Gegenstand behandelt und einen Vergleieh 
zwischen beiden Erziehungssystemen gezogen, 
ein paar bestimmte Falle annelunend:

„Zwei gleichaltrige und gleichbegabte Abi- 
turienten einer Realschule I. Ordnung — damals 
trugen Ihre Anstalten noch diesen Namen — 
bcabsichtigen Maschinen techniker zu werden. 
A besueht eine technische Hochschule und 
maeht den jetzt gebrauchlichen vierjahrigen 
Cursus durch, hort also beispielsweise nach 
dem Aachener Studienplane folgende Vorlesungen.
1. Jah r: hohere Mathematik I, darstellende Geo
metrie, Mechanik 1, Experimentalphysik, Elemente 
der Chemie, Elemente der Mineralogie, Elemente 
der Geognosie, Technologie I, Bauconstruction I.
2. Jahr: hohere Mathematik II, Geometrie der 
Lage und Graphostatik, Mechanik II, mechanische 
Warmetheorie , beschreibende Maschinenlehre, 
Maschinenelemente, Maschinen zum Heben von 
Lasten, hohere Bauconstruction mit matliema- 
tischer Begriindung, technische Chemie. 3. Jahr: 
theoretische Maschinenlehre, Kinematik, Techno
logie II, elektrisclie Telegraphie, praktische Geo
metrie I, Construction einfacher Gebaude, Heizung 
und Ventilation, Bau der Dampfmaschinen und 
Kessel, Wasserrader, Maschinen zum Heben von 
Lasten. 4. Jahr: Bau der Dampfmaschinen und 
Kessel, Locomotivbau und Eisenschiffbau, Fabrik- 
anlagen, eiserne Brucken, Wege- und Eisenbahn- 
bau II, gewerbliche Betriebslehre, Figuren- und 
Landschaftszeichnen. Gelegenheit zum Maschinen- 
zeichnen ist gegeben im 2. Jahre zwei Stun
den, im 3. vier Stunden, im 4. sechs Stunden 
wóchentlich bei Anwesenheit eines Assistenten.

Nach beendetem Studium soli der sofortige 
Eintritt in eine Maschinenfabrik gelingen. Das 
erste Jahr, vielleicht auch das zweite, wird sicher- 
lich durch Einarbeiten in die praktische Beschaf- 
tigung beanspruclit, daher von einer erheblichen 
Leistung und entsprechenden Besoldung kaum 
die Rede sein kann. Der fiir die Diisseldorfer 
Gewerbeausstellung bearbeitete Specialkatalog der 
technischen Hochschule zu Aachen giebt Seite 37 
an: „Die im weiteren zum Studium wie fiir 
Unterhalt und Wohnung erforderlichen Mittel be- 
•laufen sich. je nach den Anspriichen, auf 900 
und daruber.” Unter Beriicksichtigung der Ferien 
und sonstiger, unvermeidlicher Auslagen diirfte 
1250 vft> jahrlich oder rot. 5000 *M  fiir das 
vierjahrige Studium nicht zu hoch gegriffen sein. 
Dazu soli ein Zuschufs in den beiden ersten 
praktischen Jahren von im ganzen 1000 
kommen, so dafs votn Abgange yon der Realschule 
bis zur vollen Unterlialtungsfahigkeit sechs Jahre

Zeit und ein Geldaufwand von 6000 er
forderlich waren.

B tritt aus der Realschule in die Maschinen- 
fabrik, wird wahrend einer gewissen Zeit zur 
allgemeinen Orientirung in den Werkstatten be- 
schaftigt und dann aufs technische Bureau gc- 
nomrnen, um dort von der Pike an zu dienen. 
Die tagliehe Bureauzeit von mindestens 8  Stunden 
mufs nolens volens eingehalten wTerden, fiir tiicli- 
tiges Arbeiten sorgen die bureauleitendenlngenieure 
zur Geniige ; auf Sauberkeit, Richtigkeit und Deut- 
lichkeit der Zeichnungen wird naturgemiifs ein 
viel grofserer Werth ais bei den Constructions- 
iibungen der Schule gelegt, daher dieser sehr 
wichtige Theil der technischen Erzieliung den 
Polytecliniken weit iiberlegen ist. Die unmittel- 
bare Verbindung der Constructionsbureaus mit 
den Werkstatten befordert dic Ausbildung der 
jungen Leute ungemein, vor dereń Augen die 
Maschinen entstehen, zuerst auf dem Papier, 
dann in Modellen, Gufs- und Schrniedestiicken 
bis zur vollen Fertigstellung. Jede Unklarheit 
iiber Einzelheiten kann sofort durch eigene An- 
schauung und Erkundigung beseitigt werden. Die 
yollstiindige Ausbildung einer Realschule I. Ord
nung befiihigt den strebsamen Jungling durch 
Selbststudium, alles das zu lernen, was er fiir 
seine spatere Laufbahn nothwendig liat, sogar 
daruber hinaus. Das Verstandnifs der Lehrbiicher 
iiber hohere Mathematik, Naturwissenschaften, 
Statik, Mechanik, Maschinenbau, Technologie, 
Ingenieur- und Bauwesen, allgemeine Wissen- 
schaften u. s. w. unterliegt keiner Schwierigkeit, 
so dafs der Lernbegierige in der Lage ist, jede 
fiihlbare Liicke durch eigenes Studium zu er- 
giinzen.

Mit einer yierjiibrigen Lehrzeit diirfte dic 
volle Unterlialtungsfahigkeit erreicht sein, bei einem 
Geldaufwande von 1100 -f- 700 -(- 500 +  200 =  
2500 J(>. Der Lehrling wiirde an Gehalt em- 
pfangen : das 1. Jahr nichts, das 2. Jahr 400 
das 3. Jahr 600 IM, das 4. Jahr 900 Der 
Unterschied von 1250 — 1100 =  150 J(> des 
jahrliehen Unterhalts gegen den Polyteehniker ist 
durch den W egfall der Studiengelder begriindet, 
die Seite 37 des oben genannten Specialkatalogs 
auf 148 -Jii jahrlich geschatzt worden, B ge- 
braucht demnach zwei Jahre und 3500 -J(> 
weniger ais A bis zur vollen Erhaltungsfahigkeit; 
auf Anrathen seiner bisherigen Vorgesetzten geht 
er nach England, wo gewandte deutsche Zeichner 
gern aufgenommen werden und bei bescheidenen 
Anspruchen ihren Lebensunterhalt reichlich ver- 
dienen, nach zweijahrigem Aufenthaite kehrt er 
von dort zuriick und bewirbt sich m it A gleich- 
zeitig um eine etwas selbstandigere, auskommlichc 
Stelle. Ich frage, wen wird man yorziehen. denjenigen 
mit vierjahrigem theoretischen Studium und zwei- 
jahriger Praxis oder den mit sechsjahriger Prasis, 
davon zwei Jahre im Auslande, mit vollstandiger Be-
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herrschung der englischen Sprache? Die Zeit ver- 
wiseht allmahlich ganz die Unterschiede zwischen 
unseren beiden Concurrenten, und hiingt dasYoran- 
kommen spater lediglich von specieller Befahigung 
und Gliick ab, dabei wird aber Herrn A sehr wenig 
mehr von seiner akademischen Bildung iibrig 
geblieben sein, er vie1mehr wie jeder iiltere, im 
Betriebe steckende Techniker sein Augenmerk 
auf die rauhe, in erster Reihe nach Geldverdienst 
fragende Praxis richten.

Nach dem Aachener Studienplan horen Hiitten- 
leute bei vierjahrigem Studium im ersten Jah re : 
hohere Mathematik I, Mechanik I, Experimentał- 
physik, darstellende Geometrie, Experimental- 
chemie, qualitative Chemie, Bauconstruction I, 
Technologie I, im zweiten Jahre: Geognosie I, 
Kry stall ographie, Mineralogie, Palaontologie, tech- 
nische Chemie, quantitative Chemie, beschreibende 
Maschinenlehre,Heizung und Ventilation,Maschinen- 
elemente, Maschinen zum I-Ieben von Lasten, im 
dritten Jahre: Geognosie II, minerałogisches und 
krystallographisches Publikum, allgemeine Hiitten- 
kunde, Hiiltenanlagen, theoretische Maschinenlehre, 
Wasserriider elc., im yierten Jahre: hiittenman- 
nische Probirkunst, Technologie II, mineralogisches 
und krystallographisches Publikum, Bau derDampf- 
maschinen und Kessel, Construction einfacher Ge- 
baude. Die freien Stunden sind zu Arbeiten im 
Laboratorium bestimmt. Im Programm ist auch 
ein nur dreijiihriges Studium fiir I-Iiittenleute vor- 
gesehen, wahrscheinlich wird aber das vierjahrige 
besonders empfohlen. Bis zur vóllen Erhaltungs- 
fahigkeit stellt sich der Aufwand an Zeit und 
Geld keinesfalls geringer ais beim Maschinen- 
techniker, zwei Jahre praktische Thatigkeit nach 
beendetem yierjahrigen Studium sind sicher er
forderlich, bis der angehende Hiittenmann A so 
viel leistet, dafs er von seinem Yerdienste einiger- 
mafsen anstandig leben kann. Die jungen Leute 
haben seiten die nothige Sicherheit im Analysi- 
ren, sondern mussen sich diese erst unter Leitung 
des Laboratoriumyorstehers auf der Hiitte er- 
werben, den iibrigen Betrieben stehen sie anfang- 
lich noch fremder und unbehiilflicher gegenuber, 
so dafs eine nutzbringende Thatigkeit sich nur a ll
mahlich entwickelt.

Ohne alle Vorkenntnisse der analytischen 
Chemie in die Praxis einzutreten, wurden w ir dem 
Musterknaben B nicht empfehlen, dagegen geniigt 
der 1- bis l 1/2-jahrige Besuch eines zuverliissigen 
Laboratoriums, ob dies eine Privat-, Uniyersitats- 
oder andere Anstalt, ist gleichgiiltig. Darauf- 
folgende dreijahrige Praxis auf einem Hiitten- 
werke, theils im Laboratorium, theils im Betriebe 
neben geniigendem Selbststudium siehern dem 
strebsamen Lehrling yolle Erhaltungsfahig- 
keit und seine Zukunft. Mehrjahriger Besuch 
des Auslandes, wo eine, den Lebensunterhalt 
deckende Thatigkeit unschwer zu erlangen ist, 
eracliten wir auch hier fiir sehr erspriefslich.

Im grofsen Ganzen werden sich dieselben Erspar-, 
nisse an Zeit und Geld ergeben wie beim Ma- 
schinentechniker. W ir fragen wiederum, wer er- 
lialt den Vorzug bei gleichzeitiger Bewerbung um 
eine selbstiindige Stellung, der Hiittenmann mit 
vierjahrigem theoretischen Studium und zwei- 
jahriger Praxis oder der andere mit fiinfjahriger 
Praxis, darunter zwei Jahre im Auslande, und mit 
Beherrschung fremder Sprachen?“ *

Erfahrung und Selbststudium bahnen dem 
Techniker die Wege des Fortschritts und Er- 
folges. Keine akademische Vorbildung bietet da- 
fiir vollen Ersatz. Unter diesen Voraussetzungen 
gewinnt Ihre Aufgabe, meine Herren, eine emi- 
nente Tragweite und Wichtigkeit. Sie sollen 
dem Techniker das theoretische Riistzeug, die 
wissenschaflliche Grundlage verleihen, welche 
ihm, bei frflhem Eintritt in diePraxis und eigenem 
Nachdenken, das nothwendige prineipielle Ver- 
stiindnifs erschliefsen. Meines Erachtens miifsten 
Ihre Ziele noch weiter wie gegenwartig gesteckt 
werden. Ware es moglich, einer Anzahl yon 
Realschulen eine einjahrige Selecla anzuhangen, 
welche sich unter Ausschlufs jeglicher Behand- 
lung yon technischen Specialfachern, was alles 
der Praxis vorbehalten bleiben soli —  mit Ein- 
fiihrung in die hohere Mathematik, Statik, Mecha
nik, analytiscbe Chemie und mit ausgewahlten 
Kapiteln der Physik beschaftigte, wo aufserdem 
yielleicht wirkliche Sprechiibungen in FranzSsisch 
und Englisch staltfanden, dann konnten sich 
unsere Hochschulen wohl auf die Ausbildung eines 
nicht allzu zahlreichen Generalstabes beschranken, 
ebenso wie in unserm Heere auch nicht alle 
Offiziere zu Taktikern und Strategen erzogen 
werden.

H iilt man den Standpunkt der Niitzlichkeit 
allein fest, so ist eine Oberrealschule die geeig- 
netste Bildungsanstalt fiir den Techniker und so
gar noch eine Vereinfachung des Lehrplanes 
dcnkbar. Die franzosische Sprache hat fiir den 
Techniker kaum einen grofsen, praktischen Werth 
und yęrliert taglich noch ań Bedeutung, wahrend 
die englische wohl ais zukiinftige Weltsprache im 
Geschaftsverkelir bezeiclmet werden darf. Aufser 
in Grofsbrilannien, Nordamerika, Australien gilt 
Englisch in beinahe allen Hauptseehafen, in Siid- 
und Westafrika, in ganz Indien, an der chinesi- 
schen und japanischen Kiiste. Der grofste Theil 
des Welthandels bedient sich der englischen 
Sprache.

Sicherlich stofst der radicale Yorschlag einer 
Ausschhefsung desFranzosischen auf gerechtfertigte 
Bedenken, jedoch sprechen die Gegengriinde auch 
theilweise fiir Beibehaltung von Latein. So lange 
die Mehrzahl der Gebildeten in dem Anbringen

* Wir haben die ganze Stelle hier wiederholt, 
weil die betr. Nummer des 1. .Jahrgangs unserer 
Zeitschrift nur einem geringen Theile des jetzigen 
Leserkreises bekannt ist. Die Iied.
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eines żierlichen, nach Umstanden auch abge- 
droschenen Citates aus den alten Classikern, die 
Kennzeichen hoherer Geistescultur erblicken, mufs 
man mit diesen Anschauungen rechnen. Vernunft 
und Sittlichkeit beherrschen keineswegs allein die 
W e it; Sitten und Gebrauche spielen eine grofse 
Rolle, sind unter Umstanden sogar allmachtig, 
zwingen uns Frackund Cylinderhut, unseren Frauen 
Krinoline oder Tourniire auf, so geschmacklos 
und unzweckmafsig diese Trachlen auch sein 
mogen. Latein ist eine uralte Mode, die tief im 
Volke wurzelt. Die lateinlose Oberrealschule mag 
die Anstalt der Zukunft sein, die der Gegen wart 
ist sie noch nicht. Im politischen und socialen 
Leben beruhen die meisten Errungenschaften auf 
Compromissen, auf gegenseitiger Nachgiebigkeit. 
Heute gilt es, die Alleinherrschaft des humanisti- 
schen Gymnasiums zu brechen und eine zweck- 
mafsige Uebergangsform lebensfahig zu machen. 
Taktische Griinde scheinen lnir dafiir zu sprechen,

einstweilen alle Anstrengungen auf Gewinnung der 
weitesten Berechtigung des Realgymnasiums zu 
richten, die Frage der Oberrealschule aber zu 
vertagen, sie wirtłj dereinst sicher ihre Losung 
finden, vielleicht jedoch in einer von den heutigen 
Vorschlagen abweichenden Geslalt.

Schliefslich seien mir zur Vermeidung von 
Mifsverstandnissen zwei Bemerkungen ge- 
stattet :
1. Wenn lediglich der nackte Niitzlichkeitsstand- 

punkt liervorgehoben wurde, so soli die Be
rechtigung idealer Ziele docli keineswegs ver- 
kannt werden.

2. Die geiiufserten Meinungen beziehen sich haupt- 
sachlich nur auf die Privatindustrie und nicht 
auf Staatstechniker. Die letzteren mogen ihre 
Wiinsche selbst vertreten, das europaische 
Festland behauptet in dieser Beziehung eine 
Ausnahmestellung gegeniiber anderen Landern.

Die Arbeitseinstellung' in Deeazeville.*

Die im Januar in Decazeville ausgebrochene 
Arbeitseinstellung ist die dritte seit dem Be- 
stehen der »Berg- und Hiitlenwerksgesellschaft 
des Aveyron«, wTelche im dortigen Becken Koh- 
lenbergbau betreibt. Den zwei friiheren Ar- 
beitseinstellungen, welche in den Jahren 1858 
und 1868 stattfanden, lagen Ursachen zu Grunde, 
wTelche klar und offenkundig sind. So war 
namentlich die Arbeitseinstellung vom Jahre 
1868, welche eine allgemeine war, dureh eine 
Mafsregel seitens der Gesellschaft verursacht 
worden, w’elche eine Gesammt-Lohnherabsetzung 
um 10 $  bezweckte. Nach Yerlauf von 40 Ta- 
gen willigten die feiernden Arbeiter in . die Be
dingungen ein und nahmen die Arbeit wieder 
auf. Wenn man dagegen nach dem Ursprung 
der neuerlichen Arbeitseinstellung forscht, so ist 
dafiir keine in gleicher Weise handgreifliche Ur- 
sache zu finden, sie ist vielmelir vollig unver- 
muthet ausgebrochen.

Ueber die Lage und die allgemeinen Ver- 
hiiltnisse des Kohlenbeckens schrieb die »K6 lni-

* Wer die Arbeiterunruhen in Decazeville und 
die damit verquickten politischen Vorgange in der 
franzSsischen Presse nur einigermafsen yerfolgt hat, 
wird uber dieVerschiedenheit der Auffassung erstaunt 
gewesen sein, welche man dort uber dieselben je 
nach der politischen Parteistellung hat. W ir sind 
daher um so erfreuter, in der Lage zu sein, in obigem 
Aufsatze eine durchaus objectir und unparteiisch 
gehaltene Darstellung der YorgSnge zu ver5flentlichen, 
fiir welche wir das volle Interesse unserer Leser in An- 
spruch nehmen zu konnen glauben.

Die Redaction.

sehe Zeitung« vom 10. Marz u. A. : „Der viel- 
genannte Bergwerksbezirk von Decazeville liegt 
im siidlichen Frankreich, fast gleich weit von 
den Stadten Lyon, Bordeaux und Marseille ent
fernt, und bildet den nordlichen Theil des Ar- 
rondissements Villefranche de Rouergue, in dem 
mit mineralischen Scliatzen reich gesegneten 
Departement Aveyron. Es finden sich in Avey- 
ron unter anderm grofse Lager von Kupfererz, 
silberhaltigem Blei, Spiefsglanz, Eisen, Queck- 
silber, Schwefelzink; Gyps, Marmor, Granit, Por- 
phyr, Serpentin, Topfererde werden in grofsen 
Mengen gewonnen; dem Boden entspringen zahl- 
reiche Mineraląuellen, darunter kohlensaure, 
schwefel-, eisen- und salzhaltige. Dieser natiir- 
liche Reichthum hat den yerschiedenen Zweigen 
der Metallindustrie des Departements einen mach- 
tigen Aufschwung gegeben, zumal in dem Ar- 
rondissement Villefranche, das eine grofse An- 
zahl von Eisen- und Kupferschmelzen, Hammer- 
werken, Eisengiefsereien, Kesselfabriken und 
Glockengiefsereien zahlt. Das Aveyron gehort 
zu denjenigen franzosischen Departements, welche 
die grdfste Ausbeute an Steinkohlen bieten. Die 
bedeutendsten Kohlenlager liegen bei Aubin, 
Decazeville, Cransac und Viviez und sind unter 
dem Namen der Rohlengruben von Rodez 
(Hauptstadt des Departements) bekannt. In die
ser Gegend finden sich ebenfalls die reichsten 
Eisenbergwerke, die sehr viele Hochofen, Hani- 
merwerke und andere zur Verarbeitung des 
Eisens dienende Anlagen ins Leben gerufen haben. 
Der von den Arbeiter-Unruhen betroffene Bezirk
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liegt zwischen den ein Viereck bildenden Ort- 
schaften Aubin, Decazeville, Firm y und Cransae, 
die je 5 bis 6  km voneinander entfernt sind. Um 
ein Bild von der Art und der Bedeutung des 
Bergwerksbetriebs in dieser Gegend zu geben, 
lassen wir hier einige Ausztige aus einem bei 
Jules RoufT in Paris erschienenengrofsen W erke: 
La France Illustrće, par V. A. Malte-Brun, fol
gen. Aubin, ein Stadtchen von ungefahr 10 000 
Einwohnern, ist besonders durch die benachbar- 
ten machtigen Kohlengruben bekannt. Die 
Machtigkeit der Schichten betragt an den aus- 
gebeuteten Stellen 2, 4, 7, 10, 15, 25 bis zu 
30 und 50 m. Langflammende Fettkohlen wer
den gefordert, die in der Regel gegen 40 $  
Koks liefern, der immer stark poroś er
scheint. Die Art der Gewinnung ist zweierlei. 
Die eine Art besteht darin, dafs die geringe Erd- 
kruste, die iiber der Steinkohle lagert, .wegge- 
raumt, die Kohlensclnchten in weiter Ausdeh
nung blofsgelegt und zum Abbau fertiggestellt 
werden. An den Forderstellen wird die Kohle 
in machtigen Blocken in Waggons verladen, 
welche dann auf einer sanft abschiissigen Eisen
bahn ihren Weg ins Thal nehmen. Die andere 
Art besteht darin, dafs Stollen in den Berg ge- 
trieben werden, und zwar dereń mehrere iiber- 
einander, von der Thalsohle bis zum Gipfel der 
Anhohen. Die Kohle besitzt hier eine solehe 
Festigkeit, dafs es fast nirgendwo einer Anweri- 
dung von Holzsliitzen bedarf; man konnte die 
Anlagen gewissermafsen Kohlenbriiehe nennen. 
An verschiedenen Stellen hat man jedoch auch 
Schachte von 15 bis zu 90 m Tiefe angelegt. 
aus welchen die Kohle durch Dampfmaschinen 
von 12 bis 15 Pferdekraften ans Tageslicht ge
fordert wird. Die sammtlichen Gruben, ebenso 
die verschiedenen Eisenwerkc, Schieferbruehe, 
Scliwefel- und Alaungruben, werden von der 
Bahngesellschaft Paris-Orleans ausgebeutet, die 
sie vom Staate gepachtet hat. Der Verwal- 
tungsbericht fiir das Jahr 1877 meldet, dafs in 
demselben 190 804 t Kohlen, 880 800 kg silber- 
haltiges Bleierz gefordert und 29 898 t Schienen 
erzeugt worden sind. Im Jahre 1879 betrug 
die Production 188 900 t Kohlen, 1 2  596 t 
Eisenschienen, 2 1  293 Staldschienen und 895 780 
kg silberhaltiges Bleierz. — Der Ort Cransae. 
(ungefahr 5000 Einwohner) besitzt zwei heifse 
Mineraląuellen. Nordwestlich von Cransae, zwi
schen diesem Orte und Decazeville, liegt ein
134 m hoher bren^ender B e r g ................... ...
seit Jahrliunderten brennt hier ununterbrochen 
ein maehtiger Kohlenberg. — Decazeville, ein 
Stadtchen jiingeren Ursprungs mit ungefahr 1 0  0 0 0  
Einwohnern, liegt im Mittelpunkte eines frueht- 
baren Thales, an einem kleinen Zuflusse des 
Lot; der Ort verdankt sein Bestehen und seine 
Bedeutung den im Jahre 1830 vom Herzog 
Decazes angelegten Hammerwerken. Die friihere

Bergwerksgesellschaft von Deeazeville und Firm y 
(letzterer Ort zahlt etwa 3000 Einwohner und 
ist 5 km von Decazeville entfernt) war, nachdem 
sie langere Zeit mit bedeutendem Gewinn gear- 
beitet hatte, zu Grunde gegangen und im Jahre 
1868 durch die jetzige >Bcrg- und Huttenwerks- 
gesellschaft des Aveyron« ersetzt worden.

Diese Verwaltung hat eine neue gedeihliche 
Entwicklung fiir den ganzen Bezirk geschaffen 
und seither ist die Bevólkerung stetig und raseli 
gewachsen. Um anniihernd einen BegrifT von 
der Ausdehnung dieses gewerblichen Unternehmens 
zu geben, geniigt es, die einzelnen Werke auf- 
zuziihlen. Die Gesellsehaft besitzt 5 Hochofen, 
30 Puddelofen, 12 Schmelzofen, 6  Dampfhammer, 
8  Walzwerkc,' 20 Dampfmaschinen von zusammen 
1200 Pferdekraften. Jahrlich werden 26 000 t 
Rohgufs hergestellt, abgesehen von einer grofsen 
Menge von Schienen und Stabeisen. Die Boden- 
schatze aus den reichen Kohlen- und Eisenerz- 
lagern werden durch eine von der Gesellsehaft 
angelegte Eisenbahn mit mehr ais 70 km Schienen- 
geleise befordert. Yon den nachstgelegenen 
Kohlenflotzen hat das eine, von Lagrange, eine 
Machtigkeit von 50 bis 60 m ; ein anderes mit 
Tagebau betriebenes bei Lavaisse, 4 km von 
Decazeville, Durchsehnitt 35 m ; aufser diesen 
beiden ist noch eine Menge anderer nahegelegenen 
Kohlengruben, theils mit Tief-, theils mit Tage
bau, der Gesellsehaft von Decazeville unterstellt. 
Die Gesammtzahl der in den Gruben und Hiitten- 
werken beschaftigten Arbeiter betragt 4500. Die 
Gesellsehaft hat nichts versaumt, was zum sitt- 
lichen und religiosen sowie zum leibliehen W ohl 
ihrer Angestellten dienlich ersehien. F iir den 
Unterricht sorgen ausgezeichnet geleitete Knaben- 
und Madchen-Freischulen; es besteht ein Asyl 
fiir Arbeitsunfabige, ein Hiilfsverein auf Gegen- 
seitigkeit u. s. w. In dieser Gegend, die vor 
kurzer Zeit noch eine vollkommene Einode war, 
herrscht jetzt ein reges Leben; in einem Zeit- 
raume von einem halben Jahrhundert hat hier 
der Gewerbfleifs einen wichtigen Mittclpunkt ge
schaffen, der Tausenden von Arbeitern ihren 
Lebensunterhalt gewahrt. “

W ie aus obiger Schildęrung hervorgeht, ist 
das Kohlenbecken von Decazeville abgelegen. Es 
ist weit von allen dichten Bevólkerungsstatten ent
fernt und infolgedessen in keiner Beriihrung mit den 
Einwohnerschaften grófserer Industriestadte. Die 
Arbeiter sind daselbst ansassig und in den meisten 
Fallen Besitzer kleiner Grundstiicke, so dafs sie 
nebon ihrer Beschaftigung im Bergbau noch etwas 
Ackerbau betreiben. Der Geschaftsbetrieb in 
Decazeville ging regelmafsig und man darf wohl 
sagen besser ais im iibrigen Frankreich. Die 
1967 im Bergbau beschaftigten Arbeiter waren 
Tag fiir Tag beschaftigt und die Gesellsehaft hatte 
weder die Lohne noch die Arbeitszeit herabge- 
setzt, noch auch nur einen Arbeiter entlassen.
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Die Lohne waren im gegenwartigen Jahre gerade 
so hoch wie in den Jahren 1885 und 1884, und 
man kann fiiglich behaupten, dafś zu der Zeit, 
ais in Deeazeville die Arbeit eingestellt wurde, 
es weńige Kohlenbezirke sowohl in Frankreich, 
wie in Belgien oder Deutsebland gab, wo die 
Lage der Arbeiter eine gleich ertragliche war.
Die thatsachlichen Lohnsatze fiir den Arbeiter* 
stamm, d. b. die standig angestellten Arbeiter 
waren folgende: Im Jahre 1882 4 fr. 28 c., 
in 1883 4 fr. 18 c. und in den Jahren 
1884, 1885 und 1886 4 fr. 11 c. Die
unregelmiifsig beschaftigten Arbeiter verdienten 
im Jahre 1882 3 fr. 14 e., im Jahre 1883
3 fr. 0,2 . c. und in den Jahren 1884, 
1885 und 1886 3 fr. 23 c.

In den Kohlengruben des nordlichen Frank* 
reiebs betragt hingegen der mittlere Tagelohn der 
Bergleute 3' fr. 30 c. Wenn man von den 
in Decazeville ausgezahlten Lohnen das Mittel 
ziebt, so erlialt man 3 fr. 6 6  c. in 1882, 3 fr.
63 c. in 1883 und 3 fr. 72 c. in 1884, 1885
und 1886. Es waren somit die Grubenarbeiter 
in Decazeville besser ais ihre Kameraden im nord
lichen Frankreich bezahlt.

Allerdings verdient hier eingeschailet zu wer
den, dafs die Abbauarbeiten in Decazeville hocbst 
miihśamer Natur sind, indem dieselben in Stollen 
vor sich gehen, wo 37 bis 40 ° C. Warme 
herrschen, wo hiiufig Brande eintreten, und wo 
fast stets sciilechte Luft vorhanden ist. Infolge- 
dessen bedeutet der oben angegebene durch- 
schnittliche Lohnsatz keinen solchen Reinertrag wie 
in anderen Gegenden. Wenn z. B. in einzelnen 
Stollen der Lohn ein sehr hoher ist, so ist er 
dahingegen in anderen unzureichend.

W as die Art und Weise der Lohnung anbe- 
langt, so erfolgt dieselbe monatlich. De? Lolm 
setzt sich aus zwei Theilen zusammen, von denen 
der erste aus einem festen Satz pro Tragkorb 
(benne) gebrochener Kohle und der zwei te aus 
einem veranderlichen Satze besteht, der sich nach 
dem Mafse des Vordringens vor Ort richtet. Der 
letztere Factor hangt sowohl von der Geschick- 
lichkeit des Arbeiters ais auch von der Natur 
des im Abbau begriffenen Flotzes ab. Sind die 
Schwierigkeiten, unter denen die hauptsachlichste 
das iiberaus baufige Vorkommen von Branden 
ist, erhebliche, so ist der von den Arbeitern 
verdiente Lohn bisweilen thatsachlich ungeniigend, 
wahrend an anderen Stellen ein ziemlich hoher 
Verdienst erzielt wird.

Die Lohnung erfolgt erst am letzten Sonntag 
des Monats, welcher dem Monate folgt, in dem 
die Arbeit geleistet wurde. Der Grund hierfiir 
liegt darin, dafs man feststellen mufs, um wie 
viel Meter die Arbeit vorgedrungen und welche 
Ausbeute an Koblen zu Tage gebracht worden 
ist. Es ist hierzu eine vollstandige Aufserbetrieb- 
setzung der Arbeiten in den Stollen erforderlich.

Diese Lohnungsweise, die wohl auch geandert 
werden konnte, bildet einen der Hauptbeschwerde- 
punkte der Grubenarbeiter vón Decazeville, wel
che schon seit langer Zeit verlangen, wie in 
England, d. h. alle 14 Tage, bezahlt zu werden.

Den von den Streikenden gestellten Forderun- 
gen gegenuber mussen w ir die finanzielle Lage 
der Gesellschaft in Betracht ziehen. Dieselbe 
befindet sich, nachdem sie seit den 17 Jahren 
ihres Bestehens ein Durchschnittsertragnifs von 
4 fr. 55 c. ausgeworfen hat, beute in wenig 
glanzenden Yęrhaltnissen, da sie in den Jahren
1884 bis 1885 gar keine Dividende hat auskehren 
konnen.

Im ganzen haben die 13 000 Actien żu je  
500 Frcs der Gesellschaft, welche den Bergbau 
von Decazeville betreibt, in den letzten 10 Jahren 
niemals einen so hohen Zinsgenufs gewahrt, wie 
das in Frankreich in sonstigen gewerblichen 
Unternehmungen angelegte Kapitał im Durch- 
schnitt aufbringt. In den Jahren 1884 und 1885 
erhielten die Actionare keinen Heller anstatt der 
erhofften Dividende —  trotzdem aber gelang es 
der Unternelnnung, deren Kapitał kein Ertragnifs 
mehr abwirft, welche aber von der socialistischen 
Presse ais Aussaugerin der Arbeiter dargestellt 
wird, fiir den Lebensunterliałt ihrer ungefahr 
200 Arbeiter zu sorgen, indem sie ihnen die 
Moglichkeit eines taglichen Lolmerwerbs von 4 
Frcs. verscbaffte.

Ferner darf nicht vergessen werden, dafs in 
Decazeville ein Hfilfsverein besteht, d. h. eine im 
Jahre 1880 gegriindete Genossenschaft, welche 
den Arbeitern Brod, Fleisch und andere Lebens- 
mittel zu moglichst billigen Preisen liefert. Der 
Yerein, welcher ungefahr 600 Mitglieder, hier- 
unter 550 Grubenarbeiter besitzt, wird durch eine 
selbstgewahlte Verwaltung geleitet und besitzt 
durchaus keinen obligatorischen Charakter, da es 
den Arbeitern anheim gestellt ist, nach Belieben 
ein- und auszutreten. Trotzdem bildet das Be- 
stelien dieses Hiilfsvereins, welcher natiirlich den 
Ladenbesitzern von Decazeville ein Dorn im Auge 
ist, einen der gegenwartigen Beschwerdepunkte 
der Streikenden. —■

Wenn wir uns nun bemuhen, den Anfaugen 
der Arbeitseinstellung nachzuforschen, so liegen 
dieselben sehr im Dunkeln. Dieselbe ist in der 
That mehr auf die Aufwiegelung durch socialisti- 
sche Fiihrer ais auf eine eigentliche Lohnfrage 
zuriickzufubren. In dem Augenblicke, wo die 
Arbeit eingestellt wurde, formulirten die Gruben
arbeiter indessen mehrere Anspriiche, unter denen 
die hauptsachlichsten waren: 1. 14 tagige
Lohnung, 2. Aufhebung des Hiilfsvereins, 3. 
Herabsetzung der Arbeitszeit auf 8 Stunden und
4. Feststellung eines niedrigsten Lohnsatzes.

Kein Vorzeichen liefs indessen eine Ahnung 
von dem Auftreten ernsterer Streitigkeiten zwischen 
den Arbeitern und der Yerwaltung aufkommen.



Mai 1886. „STAHL UND EISEN." Nr. 5. 351

Die Arbeit nahm ihren regelmafsigen Lauf, ais 
plótzlich am 26. Januar, Morgens um 6  Uhr, 
eine Zahl von Bergleuten ihre Arbeitsstatte ver- 
liefsen. Es ging alsdann das vor sich, was bei 
ahnlichen Vorkommnissen stets einzutręten pflegt: 
Landstreicher, welche durch offentliche Unord- 
nung nur gewinnen konnen, schlossen sich sofort 
den feiernden Arbcitern an. Die Stadt Decazeville 
enthalt namlich, wie hier eingeschaltet zu wer
den verdient, eine grofse Zahl iibel beriichtigter 
Individuen, weil die Stadt einer der von der 
Polizei fur nach Abbiifsung ihrer Strafzeit ent- 
lassene Straflinge bestimmten Aufenthaltsorte ist, 
Diese Bandę trieb sich den ganzen Tag auf der 
Strafse und in .den Wirthshausern herum. Sie 
bestand aus etwa' 20 Arbeitern der Grube von 
Palayrets, ebensoviel entlassenen Straflingen und 
einer Anzahl Kinder, im ganzen aus etwa 100 
Kopfen, der Haufe zog von Schacht zu Schacht 
und forderte alle Grubenarbeiter auf zu feiern, 
ehe letztere sich eines Grundes dazu bewufst 
geworden waren. Dann walzte sich der Zug nach 
dem Verwaltungsgebaude des Bergwerksbetriebes, 
wo man den Unterdirector, Ingenieur Watrin, 
fand, der bedrolit wurde, rnitgeschleppt zu wer
den. Unter diesen Umstanden entschied sich 
derselbe, den Streikenden nach dcm Rathhause 
zu folgen, um dort uber ihre Forderungen zu 
verhandeln. H ier begann das Trauerspiel, im 
Yerlaufe dessen Watrin den Tod fand, —  ein 
Trauerspiel, welches leicht hatte ungeschehen 
bleiben konnen, wenn die Beliorden mehr That- 
kraft entwickelt hatten. Der Unterprafect, wel
cher sich aufserhalb Decazeville befand, ist um 
8  Uhr telegraphisch benachrichtigt worden, ebenso 
der Prafect des Departements. Der erstere bleibt 
ruhig in Villefranche, der letztere in Rodez. Sie 
schicken weder Soldaten noch Gensdarmen. Der 
Biirgermeister von Decazeville, ein ehemaliger, 
wenig bekannter Deputirter, welcher nach Po- 
pularitat hascht und die Arbeiterbevolkerung 
nicht gegen sich einnehmen will, fordert die 
Streikenden auf, Abgeordnete zu ernennen und 
giebt ihnen gleichzeitig unvorsichtige Versprechun- 
gen. Die von den Abgeordneten formulirten 
Forderungen bestehen in Lohnerholiung und 
Aenderung der ‘ Arbeiterordnung. Aufserdem 
verlangen die Streikenden die sofortige Entlassung 
des Ingenieurs W atrin. Bald gewinnt der to- 
bende Haufe die Herrschaft iiber die Abgeord
neten, welche zu einer friedlichen Besprechung 
der formulirten Forderung sich geneigt zeigen. 
Der Ingenieur Watrin wird erschlagen und 
unter den Fiifsen der wiithenden Menge zer- 
treten, wahrend der Biirgermeister einer Verhinde- 
rung dieses Mordes ohnmachtig gegeniiber steht.

Nach dem Tode von Watrin verlangen die 
Streikenden die Entlassung des Oberingenieurs 
Blazy, worauf sich die Gesellschaft nicht ein- 
lassen will.

Wenige Tage nach diesen Ereignissen ver- 
liefsen der Deputirte Basly, ein fruherer Gru
benarbeiter und nachmaliger W irth  in Anzin, 
woselbst er zu einer Arbeitseinstellung aufwiegelte, 
der Redacteur des »Cri du peuple*, Duc-Quercv, 
und andere socialistische Fiibrer Paris und 
kamen in Decazeville an, wo sie Versammlungen 
abhielten und den Widerstand bis zum Aeufser- 
sten predigten. Unter diesen Verhaltnissen war 
es vom Beginne der Arbeitseinstellung nicht 
moglich, einen Vergleich zu erzielen, denn die 
durch die politischen Agitatoren aufgewiegelten 
Streikenden errichteten sofort eine chinesische 
Mauer zwischen sich und der Verwaltung. Die ge- 
nannten revolutionaren Personlichkeiten, welche mit 
den Grubenarbeitern von Decazeville sonst absolut 
nichtszu thun haben, hatten es bald verstanden, die 
Interessen derselben griindlich mit ihren eigenen 
zu ver\vickeln. Wenn man sieht, mit welcher 
Schnelligkeit die Streikenden heftig und unum- 
ganglich wurden, so merkt man sofort, dafs die 
Arbeitseinstellung durch socialistische Comiles 
vorher iiberlegt worden war. Die Berg- und 
Hiittenwerksgesellschaft des Aveyron ist von den
selben deshalb gewahlt worden, weil ihnen be
kannt war, dafs dieselbe sich in finanzieller Be
ziehung in einer weniger gunstigen Lage ais die 
anderen Gesellschaften befand und sie eben in
folge des Umstandes hofften, dieselbe um so 
leichter zur Nachgiebigkeil zu bewegen. —

Die Lohnfrage kommt bei der Arbeitsein
stellung von Decazeville also offenbar erst in 
•zweiter Linie, dagegen spielen die socialistisclien 
Umtriebe die erste Rolle. Gerade dieser Umstand 
verdient ganz besondere Betonung, da er einen 
viel ernsthafteren Hintergrund hat, ais man im 
allgemeinen und namentlich in Deutschland an- 
nimmt. Zuerst war nur die Berg- und Hutten- 
werksgesellschaft des Aveyron in Mitleidenschaft 
gezogen, heute sind es alle Unternehmungen 
gleicher Art; denn nach den Vorgangen in 
Decazeville kann in Frankreich unter den heuti- 
gen Verhiillnissen keine Unlernebmung dem Be
ginne einer Arbeitseinstellung auf ihrem Werke ohne 
Besorgnifs entgegen sehen. Eine Reihe von De- 
putirten und berufsmafsigen Wiihlern tritt geradezu 
vergiftend zwischen die Arbeitgeber und die Ar- 
beitnehmer. Wenn spatere Arbeitseinstellungen 
in Frankreich einen ahnlichen Verlauf nehmen 
sollten wie diejenige von Decazeville, so wiirde 
die Beschaffung grofser Kapitalien fiir Bergwerks- 
unternehmungen von Tag zu Tag schwieriger 
werden. Die Arbeiter wollen dcm auslandischen 
Wettbewerb, welcher den franzosischen Berg- 
werksbetrieb zu weniger gewinnbringenden Unter
nehmungen gestaltet und ihre Forderungen ver- 
mindert hat, nicht genugend Rechnung tragen. 
So ist die Forderung in Decazeville von 360 452 t 
Kohlen in 1883 auf 323 465 in 1884 gefallen 
und der Riickgang ist im Jahre 1885 noch fort-
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geschritten. Aufserdem ist die Gewinnve.rtheilung 
fiir 1884/85 auf Nuli herabgesunken, so dafs 
die Actionare noch schlimnier daran sind ais die 
Arbeiter, denn sie erhalten gar nichts.

W as aber in der Arbeitseinstellung von De- 
cazeville ais das bedenklichste Moment erscheint, 
das ist weder die Haltung der Arbeiter noch der Todt- 
schlag, so bedauernswerth letzterer an und fiir sich 
auch ist, es istvielmehr in erster Linie das Benehmen 
der Staatsbehorden, welche weder eine Yorsichts- 
mafsregel getroffen, noch zur Verhutung der 
Greuelthaten eine Hand geruhrt haben. Hierzu 
ist ferner das Auftreten einer Reihe von Depu- 
tirten und eine Anzahl von Antragen, welche letztere 
der Regierung zugemuthet haben, zu rechnen. 
Nach dem Tode des Ingenieurs Watrin will der 
Prafect des Aveyron nicht zugeben, dafs man die 
Leiclie in Decazeville bestatte, und es bedarf 
dringlicher Yorstellungen seitens des Vorsitzenden 
der Actien - Gesellschaft, eines friiheren Finanz- 
ministers und Prasidenten des Senats, um dem 
von den Grubenarbeitern ermordeten Beamten ein 
anstandiges Begrabnifs zu sichern. Aber der 
Prafect des Aveyron leistet noch Aergeres. E r lafst 
eine Bekanntmachung anschlagen, in welcher er 
den Arbeitern ankiindigt, dafs durch Ermafsigung 
der Eisenbabntarife iiber Bordeaux den Gruben von 
Decazeville neue Absatzgebiete eroffnet wurden, 
eine Frage, iiber welche die Kammer ganz allein 
zu beschliefsen hat. Aufserdem sagt der Pra
fect den Arbeitern noch eine Menge anderer 
Versprechungen zu, die er naturlich nicht halten 
kann, da ihre Erfiillung nicht von ihm, sondern 
von der Verwaltung der Gesellschaft abhiingig 
ist. Letztere war aber damals nicht in der Lage, 
Zugestandnisse irgend welcher Art zu gewahren. 
Schliefslich zeigt sich der Prafect aus politischen 
Griinden in dem Begehren,die Entlassungdes zweiten 
Unterdirectors Blazy betreffend, noch eifriger ais 
die Streikenden selbst. Hiennit noch nicht ge
nug, empfangt er auch "von Amtswegen Basly 
und Camelinat, die Deputirten der rotlien Partei, 
von denen der eine sozusagen ein Anarchist und 
der andere ein ehemaliges Mitglied der Pariser 
Conmiune ist. Jene beiden Deputirten, welche 
nach Decazeville ohne Auftrag und ohne iibliche Ur- 
lauBsbcwilligunggekommen sind, wohnenVersamm- 
lungen bei, in denen man die Auflosung der Gruben- 
gesellschaft verlangt, die Beamten derselben mit 
Tod bedroht und die Regierung beschimpft.

In seinen dort gehaltenen Reden kiindigt der 
Deputirte Basly hochtrabend an, dafs er das 
Ministerium interpelliren wiirde, und die rote 
Presse beeilte sich, dieser parlamentarischen De- 
monstration eine ubertriebene Wichtigkeit beizu- 
messen.

Endlich naht der 11. Februar, der Tag, an 
welehem die Interpellation Baslys zur Besprechung 
gelangt. Die Rede des Arbeiter-Deputirten, in 
welcher der Todtsehlag des Ingenieurs W atrin

ais eine Volkshinrichtung bezeichnet wird, erregt 
einen Sturm in der Volksvertretung. Der von 
Basly gestellte Antrag, welehem socialistische 
Betrachtungen vorangingen, verlangt folgende Mafs- 
regeln : „1 .1 4-tagige Zahlung und Aufhebung der 
monatlichen Einhaltung; 2. Abschaffung des
Hulfsvereins, welcher den Kleinhandel zu Grunde 
richtet und den Arbeitern beim Einkaufen ihrer 
Lebensbediirfnisse die Freiheit nimmt; 3. Fest- 
setzung eines niedrigsten Lohnsatzes, welcher 
den Grubenarbeitern und ihren Familien die Be- 
friedigung der unumganglichen Lebensbediirfnisse 
gewahrt; 4. Herabsetzung der Schichtdauer auf 
8 Stunden.”

Nach einer hochst weitschweifenden Rede 
des Ministers der offentlichen Arbeiten fafste man 
auf Antrag des Deputirten Laur mit 287 gegen 
182 Stimmen folgenden Beschlufs: „Indem die 
Kammer die Erklarungen der Regierung billigt 
und darauf vertraut, dafs sie die Interessen der 
Arbeiter und die Aufrechterhaltung der offentlichen 
Sicherheit wahrt, geht sie zur Tagesordnung iiber.“ 
Diese Schlappe des grofsen Yertheidigers der 
Arbeitseinstellung rief nichts weniger ais Ent- 
muthigung in Decazeville hervor, woselbst die 
Regierung mittlerweile 700 Soldaten zusammen- 
gezogen hatte. Am 26. Februar versuchten die 
Streikenden, die Wetterhaltung der Grube von 
Bourran mittelst Dynamit in die Luft zu sprengen. 
Wenn dieser Anschlag gelungen ware, so ware 
die Grube verloren gewesen, weil alsdann das dort 
ausgebroehene Feuer nicht mehr hatte iiberwal- 
tigt werden konnen, sondern alle Stollen ergriffen 
wrorden waren.

Infolge dieses verbrecherischen Versuchs er- 
theilte die Regierung 120 Mann Genietruppen 
und einer Schwadron Dragoner den Befehl, die 
bereits in Decazeville zusammengezogenen mili- 
tarischen Krafte zu verstarken. Die Geniesoldaten 
besetzten die Eingange der Schachte militarisch.

Die Ankunft der Verwallungsratlie der Gesell
schaft, der Herren Schneider, de Ranneville und 
Duval, trug Schuld, dafs die Lage sich noch 
schwieriger gestaltete. Ais Ueberbringer rigoroser 
Entscheidungen waren die genannten Herren von 
Paris herbeigeeilt, um die Arbeitseinstellung ent
weder sofort zum Ende zu bringen, oder den 
nach ihrer Ansicht keinen Gewinn abwerfenden 
Betrieb uberhaupt aufzugeben. Sie wollten so
gar ihre dahinzielenden Beschltisse in kurzeń 
Worteri durch Maueranschlag bekannt machen. 
Da derselbe offenbar zu neuen Unruhen gefiihrt 
haben wurde, so widersetzte sich der Prafect diesem 
in der That gefahrlichen Vorhaben. Diese Unter- 
druckung war die einzige anerkennenswerthe 
Mafsregel, welche der Prafect seit dem Beginn 
des Aufstandes getroffen hal.. Schneider willigte 
in die Zuriickziehung des Anschlages ein, in dem 
die Entscheidung der Gesellschaft verkiindet wer
den sollte, gemafs welcher alle die Arbeit ver-
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lassen habende Bergleute nicht mehr ais zur 
Belegschaft gehorig betraehtet wurden.

Am 4. Marz verliefs der Deputirte Gamelinat 
Decazeville, woselbst er den Deputirten Basly 
unterstiitzt halte. E r begab sich nach Paris, um die 
Regierung zu interpelliren ; und die Grubenarbeiter, 
welche gesehen hatten, wie die fruhere Interpeliation 
Baslys ins Wasser gefallen war, hofften nunmehr, 
dafs sein Freund Gamelinat grofseren Erfolg er- 
zielen wiirde. Am 5. Marz wurde den Streiken- 
den noch eine neue Ermuthigung zutheil. Der Stadt- 
rath von Paris stellte ihnen einen Betrag von 
10 000 Frcs. zur Verftigung, und die Vertrelungen 
von Lyon, Toulon, Beziers und vielen anderen 
Stiidten und sogar Dorfern folgten schnell dem 
von Paris gegebenen Beispiel. Die revolutionaren 
und socialistischen Zeitungen legten gleichfalls 
Subscriptionslisten fur die Streikenden auf. Gleich- 
zeitig richteten sammtliche in Frankreich bestehen- 
den socialistischen Comites theilnahmsvolle Adres- 
sen an die Grubenarbeiter von Decazeville, um 
sie in ihrem Kampfe mit der Gesellschaft zur 
Ausdauer anzufeuern.

Am 6 . Marz fand in Decazevilie die endgiiltige 
Bildung des Streikcomitćs statt und seit jenem 
Tage verlor die Wahrscheinlichkeit einer Versoh- 
nung taglich an Boden.

Am 7. Marz hielt der General Borson, der 
Befehlshaber der 31. Division, eine Revue iiber 
die in Decazeville zusammengezogenen Infanterie-, 
Cavallerie-, Genie- und Gendarmerie - Corps ab. 
Die Mafsregel, dereń Zweck eine Einschiichterung 
der Streikenden war, rief die beabsichtigte W ir
kung nicht hervor. Der Widerstandsgeist der 
Grubenarbeiter wurde im Gegentheil durch von 
allen Seiten herbeifliefsende Hiilfsmitlel genahrt, 
und es gab sich dies auch in den auf den tSg- 
licheti Yersammlungen gehaltenen Reden und in 
der immer heftiger werdenden Sprache des »Cri 
du peuple« und anderer socialistischer Zeitungen 
kund. Aufserdem versprachen die Agitatoren 
den Streikenden einen grofsen Erfolg von der 
Interpeliation Camelinats in der Deputirtcnkammer. 
Einige durch die Wtihlereien von allen Seiten 
kiihngemachte Grubenarbeiter suchten den Theil 
ihrer Kameraden, welche noch in einigen Gruben 
arbeiteten, einzuschiichtern, wobei sie bald von 
Drohungen zu Thiitlichkeiten iibergingen. Infolge
dessen wurden regelmafsige militarische Patrouillen 
eingerichtet, um die Arbeitswilligen gegen die 
Revolvcr ihrer aufgebrachten Kameraden zu be- 
schiitzen.

Wahrend dieser Vorgange nahte sich die
Interpeliation Camelinats mit raschen Schritten.

Jene lange Parlamentssitzung vom 13. Marz, 
in welcher die Arbeiterdeputirten lange Reden 
hielten, ist weniger durch die Schlappe,
welche die Regierung erlitt, ais durch ihre
Haltung gekennzeichnet. Yier Mitglieder ; des
Ministeriums ergriffen nacheinander das Wort. 

Y.«

Zuerst stellte der General Boulanger solche 
Behauptungen auf, dafs sie aus dem Munde 
des socialistischen Deputirten Basly nicht iibel 
geklungen hatten. Man hat sie ihm seit 
der Zeit nicht blofs in Frankreich, sondern 
auch im Auslande geniigend vorgeworfen. Nach- 
dem der Kriegsminister auf die Gemeinschalt 
des Efsnapfes von Soldaten und Streikenden liin- 
gewiesen hatte, versuchte der Justizminister seine 
Bchorden zu entscliuldigen, dereń Pflicht es ge
wesen w iire , die Meuterer von Decazeville zu 
rerurtheilen und die Morder eines lngenieurs zu 
verfolgen. Der Minister der oflontlichen Arbeitcn 
versprach der aufsersten Linken eine griindliche 
Umarbeitungder Bergwerksgesetzgebung. Schliefs
lich beschonigte der Minister des Innern das 
Vorgehen der stiidtischen Bchorden, welche den 
Streikenden Geld zugeschickt hatten.

Hierdurch glaubte die Regierung die Radicalen 
cntwaflhet zu haben, es gelang der Kammer je
doch nicht, sieli iiber die Annalnne eines aus 
dem Dutzend der dureh ebcnsoviel Deputirte 
vorgebrachten Antrage zu einigen. Nachdem 
dieselben alle der Reihe nach fehlgeschlagen 
waren, vertagte die ohnmachtige Kammer die 
Fortsetzung der Debatte auf den 15. Marz. Vom 
13. bis 15. Marz beriethen die Gruppen der 
Linken, denen mittlerweile das Lacherliche der 
Lage zum Bewufstsein gekommen war, iiber die 
Feststellung einer Form, welche sowohl dem Mi
nister! u m ais auch der Mehrheit des Parlaments an- 
nehmbar sein konnte. Infolgedessen lagen in der 
Kammer 2 Antrage vor, einer von der Linken 
und cin zweiter von der Rechten. W ir wollen dem 
Deputirten Camelinat nicht die Ehre anthun, den 
Wortlaut des von ihm eingebrachten Antrags 
wiederzugeben, und die Zeit ist uns zu kostbar, ais 
dafs wir, wie die franzosische Kammer, uns mit Ab- 
geschmacktheiten aufhalten und uber Hirngespinste 
den Kopf zerbrechen konnten, wir begniigen uns 
mit der Mittheilung, dafs die Kammer mit 353 
gegen 89 Stimmen den folgenden Beschlufs, mit 
welchem die Regierung ihr Einverstandnifs erklart 
hatte, fafste: „Im  Vertrauen auf die Erklarung der 
Regierung, in der Bergwerksgesetzgebung die 
nothwendigen Verbesserungen herbeizufiihren, und 
in der Ueberzeugung, dafs die Rechte des Staates 
und die Interessen der Arbeiter in gebiihrender 
Weise gewahrt werden, geht die Kammer zur 
Tagesordnung iiber.“

Dieser so muhsam ins Leben gerufene Be
schlufs hatte aber nicht viel zu bedeuten, und die 
Zeitungen aller Parteistellungen, sowohl der socia
listischen ais conservativen, beeilten sich, ihren 
Sieg auszuposaunen. Die Socialisten wiesen dar
auf hin, dafs die Kammer durch ihren Beschlufs 
die Interessen der Arbeiter, welche sie bis dahin 
gemifsachtet hatte und infolgedessen auch die 
Gerechtigkeit der Forderungen der Streikenden 
von Decazeville anerkannt hatte, und betonten,

9
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dafs der Beschlufs einen sehr klaren Hinweis 
auf eine Revision des Bergwcrksgeselzes in dem 
Sinne der Wiinsche der Grubenarbeiter enthielte. 
Andererseits betonten die Conservativen und die 
gemafsigten Republikaner, dafs dio Socialisten 
dasjenige, worauf sie ihr Hauptbestreben gerichtet 
hatten, namlich die Auflosung der Bcrgwerks- 
gesellschafl von Decazeville, nicht erreicht hiitten. 
Die Theorie der „Arbeitergewerkschaft“ (mine 
aux mineurs) hatte, sagten sie aufserdem, eine 
erliebliche Schlappe erlitten.

Gelegentlich der Erwahnung dieser Theorie, 
die unaufhorlich den Grubenarbeitern gepredigt 
w ird, diirfte die Mittheilung angebracht sein, 
dafs in Frankreich schon seit langerer Zeit ein, 
allerdings sehr wenig bekanntes, Unternehmen 
dieser Art besteht. In dem Departement des 
Ariege liegen im Thale des Desso? an den Ab- 
hangen eines Vorgebirges der Pyrenaen die 

. Gruben von liancić. Ihre Inangriffnahme reicht 
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts zuriick, so 
dafs sie die altesten Bergwerksunternehmen von 
Frankreich sind. Die Gruben von Rancie for
dem jiihrlich 25000 t eines Erzes, welches sich 
in bezug auf Qualitat mit den besten spani- 
schen oder afrikanischen vergleiclien lafst. Es 
enthalt ungefiihr 45 Jo metallisches Eisen und 
ist zur Stahlfabrication aufserordentlich gesucht. 
Das alteste Sehriftstuck, welches man iiber dic 
Gruben von Rancie besitzt, datirt aus dem Jahre 
1293. Damals iibergab der Graf Roger de Foix 
aus freiem Antrieb allen Einwohnern des Tha- 
les des Dessos die Gruben eigenthumlich und 
ertheilte ihnen gleichzeitig die Erlaubnifs, die in 
dem Thale vorhandenen Eisenhammer fur sich zu 
benutzen. Die dortigen Bergleute, in der Zahl 
von ungefiihr 400, betreiben den Abbau der
Gruben seit jener Zeit bestandig fur eigene Rech- 
nung. Dasselbe kann daher thatsachlich ais eine 
„Arbeitergewerkschaft“ bezeichnet werden. Der 
Stand der dortigen Lohne ist gegenwartig: 2  fr. 
20 c. per Tag. Andererseits ist die Zahl der
Arbeitstage im allgemeinen nur 21 per Monat; 
denn die Ausbesserung und Unterhaltung der
Stollen erfordert 4 Tage und die Sonn- und 
Feiertage 5 im Monat. Das Jahr zahlt also 250 
Arbeitstage, welche auf Grund eines taglichen 
Lohnsatzes von 2 fr. 20 c. einen jahrlichen 
Ertrag von 550 fr. ergeben. Da die Bergleute 
von Rancie, welche zugleich Besitzer und A r
beiter der Grube sind, nicht iiber geniigende 
Geldmittel verfiigen, so konnen sie sich weder 
vervollkommnete maschinelle Einrichtungen noch 
geeignetes Gezahe anschaffen, infolgedessen sich 
die Art des Betriebes in den beklagenswerthesten 
Verhaltnissen befindet. Die Kohle mufs z. B. 
auf den Riicken von Menschetl oder Maulthieren 
herbeigeschleppt werden.

Ueberhaupt ist das Elend der Bergleute von 
Rancie so grofs, dafs die meisten derselben aus

ihrem Heim auswandern. Im Jahre 1843 zalilte 
ihr Dorf 1 389, 1876 1 139 und heute 1089 
Einwohner, die Beviilkerung hat sich also in 43 
Jahren um 300 Einwohner vermindert. H ier
durch ist die wirthschaftliche Lage von Rancić 
gekennzeichnet und doch haben wir es hier 
mit einem Bergwerksunternehmen zu thun, bei 
welchem das Ideał der Socialisten sich ver- 
wirklicht hat.

In Decazeville wurde den Arbpitern vor dem 
Ausstande von der Bergwerksgesellschaft 120 fr. 
Monatslohn oder 1440 fr. im Jahr ausbezahlt. 
In Ranciś erlialten die Grubenarbeiter jiihrlich 
nur 554 fr., was aber fiir die rotlie Presse 
durchaus kein Hinderungsgrund zur Auśstreuung 
der Behauptung ist, dafs die Grubenarbeiter in 
Decazeville in niedertrachtiger Weise yon den 
Kapitalisten ausgebeutet werden. Die weni- 
gen Zahlenangaben durflen geniigen, um zu er- 
messen, wie weit man den Versicherungen der 
franzosisehen Socialisten Glauben schenken darf.

In Frankreich und in Belgien ist allgemein 
die Meinung verbreitet, dafs die Kohlenbergwerke 
den Besitzern grofse Ertragnisse abwerfen und 
dafs dieselben sich auf Kosten der Arbeiter be- 
reichern. Wenn man die Verhaltnisse niiher 
priift, so wird man zu einem gegentheiligen 
Schlusse gelangen. Aus einer Berechnung, 
welche Benaerl fiir Belgien fur das Jahr 1884 
aufgestellt hat, geht hervor, dafs der W erth des 
Rohproductes sich in der Weise vertheilt hat, 
dafs davon den Arbeitern 56 fó und dem Kapitał
1,2 'fo zugefallen sind und der Rest fiirGeneral- 
unkosten und NeuanschafTungen der Geriithschaf- 
ten draufgegangen ist. Wenn man, hat jener 
Statistiker weiter ausgerechnet, das gesammte 
Ertragnifs des Kapitals auf dic Belegschaft ver- 
theilen wollte, so wiirde jeder Kopf derselben 
nur sieben Centimes per Arbeitstag mehr ais 
jetzt erlialten. Die wirthschaftliche Lage der 
Bergwerksunternehmungen ist in Frankreich 
ebenso schlScht wie in Belgien und viele der
selben sind nicht in der Lage, ihren Actioniiren 
irgend welche Dmdende auszuzahlen.

Ais ganz besonders bedeutungsvolle Um- 
stiinde sind bei den Vorgiingen von Decazeville 
weder die Arbeitseinstellung an und fiir sich, 
noch die Interpellationen und Reden der Depu- 
tirten Basly, Camelinat und Anderer zu betrachten. 
In  dem Bergwerksbetriebe werden stets Arbeits- 
einstellungen vorkommcn, ebenso wie in dem 
Parlamente ehrgeizige Kopfe voller Hirngespinste. 
Der Schwerpunkt liegt vielmehr in dem gemem' 
samen Schritt, den eine Anzahl Deputirter der 
iiufsersten Linken mit Clemenceau an der Spitze 
bei dem Minister der offentliclien Arbeiten gethan 
hat. Hierbei handelt es sich nicht um ' einige 
socialistische Deputirten, vielleicht Personlich- 
keiten, welche soeben frisch im Palais Bourbon 
angekommen sind, sondern um eine Gruppe, an
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dereń Spilze ein Mann steht, den viele Franzo- 
sen, sei es mit Reclit oder Unrecht, ais eines 
der zukiinfligen Haupter der Regierung ansehcin. 
Der Scliritt, den jene Deputirten gethan haben, 
indem sie mit dem Minister der offentlichen Ar
beiten die Moglichkcit einer Auflosung der Berg- 
werksgesellschaft von Decazeville und dereń Er- 
satz dureh den Staat in Erwiigung gezogen 
haben, hat die Streikenden im hochsten 
Grade aufgeregt. Die Hauptfrage clrelit sich 
darum, ob die Leitung der Bergwerks-Unterneh- 
men zukiinftighin Sache derjenigen sein soli, 
welche ihre Kapitalien zusammengeworfen haben 
und dasselbe der Gefahr desVerlusles aussetzen, 
oder der Arbeiter, welche nichts aufs Spiel 
setzen, da ihr Lohn dureh ein mehr oder weni
ger giinstiges Betriebsergebnifs des Unternehmens 
nicht oder nur wenig in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Bei allen diesen Berathungen drangt sich das Prin- 
cip der Verstaatlichung ohne Ende in der einen 
oder andern Form in den Vordergrund. W ic die 
Vernaltnisse in Frankreich liegen, wurde daselbst 
dic Einmischung des Staates in die Beziehungen 
bei dem Bergwerksbetriebe zwischen Arbeitge- 
bern und Arbeitern nicht nur unniitz sein, son
dern denselben auch zu Grunde richten. Nach 
dem iibereinstimmenden Urtheile frańzosischer 
Nalionalokonomen kann dort dic Herbeifiihrung 
alhnahlicher Verbesserungen in der Lage der A r
beiter nur aus der Privatinitiative erwartet wer
den. Trotzdem aber zeigt sich ein Theil der

Presse, die Redner in offentlichen Versammlun- 
gen und selbst viele Parlamentsmitglieder der 
Befolgung dieses friedlichen Weges abgeneigt. 
Dieselben iiberbieten sich yielmchr darin, dic 
Arbeiter in einer ebenso dutnmen wic unvor- 
sichtigen Weise zu umschmcicheln, ihnen unerffill- 
bare Versprechungen zu machen und sie gegen 
das Kapitał aufzuhetzen. Man wiederholt den 
Arbeitern taglich, dafs sie die Herren, die einzi- 
gen Herren sind und dafs ihrer Macht keine 
Grenzen gezogen sind. Diese Thorheiten bilden 
eine grofse Gefahr fiir die Zukunft der franzosi- 
schen bergbaulichen und gewerblichen Unter- 
nehmungen. Man mufs sich in derThat dariiber 
wundern, dafs den Arbeitern die Vorspiegelungen 
nicht schon mehr zu Kopfe gestiegen sind, und 
dafs die Streikenden sich noch so verhąUnifs- 
miifsig ruhig verhalten. — Dies um so mehr, 
wenn das Land einen Kriegsminister hat „ohne 
scines Gleichen in der W elt“ , wie ihn Paul 
Leroy-Beaulieu in dem »Economistc« bezeich- 
nct, welcher verkiindet, dafs die Soldaten ihren 
Efsnapf mit den Streikenden von Decazeville 
theilen sollen.

Gegeniiber diesen Thatsachen kann man sich 
thatsachlich nicht wundern, wenn die Arbeits- 
einstellung sich so lange liinzieht. Und wenn 
sic glucklieh zu Ende geht, so darf die 
franzosische Regierung wahrlich sich zu ihrem 
guten Sterne Gliick wunschcn.

L .  M acon .

l)ie Kanalyorlage im preufsisclieii Abgeordiietenhausc.

In der diesjahrigen Session des preu- 
fsischen Landtages ist demselben seitens der Re
gierung eine Yorlage iiber den Bau eines Kanals 
von Dortmund nach den Emshiifen und gleich- 
zeitig uber die „ Verbesserung der bisherigen 
Schilfahrtsverbindung' von der mittleren Oder 
nach der Oberspree bei Berlin" dureh 'Erweite- 
rung bezw. Neubau von Kanalanlagen, wie den 
Lesern dieser Zeitschrift bekannt, zur Yerfassungs- 
mafsigen Beschlufsnahme zugegangen. In dem 
ersten Tlieil dieser Vorlage hat damit die Regie
rung ein Project, welches schon vor zwei Jahren 
den Landtag beschaftigte, jedoch an der Ableh- 
nung dureh das Herrenhaus scheiterte, wieder 
aufgenommen, ohne dafs sich indefs, wie es zur 
Zeit den Anschein hal, die Aussichten fiir das 
Zustandekommen dieses grofsartigcn, eine Fiille 
von Segen versprechenden Unternehmens wesent- 
lich zu seinem Vortheil geandert hatten.

Wahrend namlich die Nutzlichkeit und Noth- 
wendigkęit eines besseren Schiffsweges von

Schlesien nach dem Norden fast allseitig aner- 
karirit wird, herrscłien gegen den neuen Wasser- 
weg fiir Westfalen eine Reihe von starken Be- 
denken unter den Ahgeordneten, welche dessen 
Ausfflhrung in Zweifel setzen. Daran wird auch 
dureh die Annahme der Vorlage in der Commis- 
sion nichts geandert, da dieselbe mit nur e iner 
Stimme Mąjoritiit erfolgt ist. Diese Bedenken 
sollen im folgenden kurz dargestellt und wider- 
legt werden.

Bezuglich des Kanalbaues selbst sei hier nur 
so viel erwahnt, dafs derselbe mit dcm Neben- 
kanal von Oldersum nach Emden und den 
Ilafenanlagen eine Gesammllange von 270 km 
erhalten soli und mit rund 64 Millionen Mark 
veranschlagt ist, von denen dic 6 Millionen, 
welche auf den Grunderwerb entfallen, dureh 
Beitrage der Interessenlenkreise gedeckt werden 
sollen, so dafs seitens des Slaales noch 58^  
Millionen aufgebracht werden mufsten. Dagegen 
soli der Oder-Spreekanal von Fiirstenberg iui der
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Oder m il theilweiser Benutzung des zu erweitern- 
den Friedrieh-Wilhelm-Kanals nach dem von der 
■Spree durchslromten Seddiusen fiihren und eine 
Gesammtlange von 87,5 km erhalten; seine 
Kosten sollen rund 121/2 Miłlionen Mark betragen. 
Alles weitere durfte den Lesern aus den viel- 
fachen Zeitungsartikeln iiber diese Kanalvorlage 
und aus denPaiiamentsverhandlungen bekannt sein.

Allseitig anerkannt ist, dafs die Montah- und 
besonders die Kohleninduslrie, sowolil in Rhein- 
łand-Westfalen ais in Oberschlesien, sehr darnieder- 
liegen und dringend der Hulfe bediirfen, wenn 
nicht ganz Zweige derselben zu Grunde gehen 
und viele Tausende von Arbeitcrn brodlos werden 
sollen, dafs diese Hiilfe nur durch erliohte Con- 
eurrenzfahigkeit und Aufschliefsung des Welt- 
marktes erfolgen kann, und dafs hierfur die 
Schaffung billigerer Transportbedingungen zunachst 
durch Yersorgung der deutschen Seehiifen mil 
ausschliefslich deutscher Kohle die einzige Mog- 
lichkeit ist.

Alljahrlich importirl England 2 bis 3 Mil- 
lionen Tonnen Kohle nach Deutschlands Nord- 
see- und Ostseehafen, welche wegen der billigeren 
Yerfrachtung auch billiger vcrkauft werden kann, 
ais die nicht geringere westlalische oder schlesische 
Kohle. Diese importirte Kohle konnte von der 
deutschen wohl ganz oder zum Theil yerdrangt wer
den, wenn die Transportkosten fur diese ermafsigt 
wurden. Dann wiirde nicht nur ein Betrag von 
12 .Miłlionen Mark der deutschen Industrie zu 
gute kommen, es wiirde auch die deutsche Kohle 
von den Hafenpliitzen aus auf den Weltmarkt 
gelangen, indem sie gleich der englischen dazu 
benutzt wiirde, ais Ballast fur leere Schiffe nach 
anderen europaischen und tropischen Landern zu 
dienen. Zieht man dazu in Rechnung, dafs 
England seine Kohlenvorrathe in ein bis zwei 
Jahrhundertcn so weit erschopft haben wird, dafs 
die Productionskosten einen Weiterbau unmiig- 
lich machen, wahrend die Fórderung der deul- 
sclien Kohle von Jahr zu Jahr sowohl in Ober- 
schleśien wie in Westfalen zunimml (1885, 58 
Miłlionen Tonnen, von denen 28 auf Westfalen 
entfallen) und die colossalen Kohlenlager auf 
Jahrtausende ausreichen, so croltnet sich fiir 
Deutschland die Perspective, in nicht zu ferner 
Zeit niclit nur ein ebenburliger Góncurrent Eng- 
lands in der Yersorgung der ganzen W eil mit 
Kohle, sondern sogar einśt dessen Nachfolger in 
der AUeinherrschafl auf dem Weltmarkte zu 
werden. Ein solcher Aufschwung wiirde aber 
nicht nur der Kohlenindustrie zu gule kommen, 
er wiirde auch eine erhohte BJilthe der Schiffahrl, 
des Schiffbaues, der Eisenindustrie und vieler 
anderer Industrieen hervorrufen. Aber es bedarf 
dazu eines Yerbindungsweges, weicher mit den 
denkbar geringsten Kosten und mit der grofsten 
Schonung der Kohle den Transport yon dem 
Bergwerksrevier zur See vermiUclt.

Diese Eigenscliafl wird dem Dortmund- 
Emshaferi-Kanal, den w ir kurz den »Nordkanal« 
nennen wollen, von mancheu abgesprochen. Es 
wird behauptet, dafs Kanale nur dann billiger 
transportiren konnten ais Eisenbalmen, wenn das 
Anlagekapital nicht verzinst und amorlisirt wiirde, 
dafs dagegen die Eisenbalmen noch billiger be- 
fordern konnten, wenn man die Ausnahmelarife 
herabsetze, und dafs sie bei Yermchrung der Be- 
triebsmittel (besondere’Giitci'ziige, neue Geleise etc.) 
wohl die bei einer Frachtermafsigung zu erwarten- 
den Mehrforderungęn an Masśengutern, wie Kohlen 
und Eisen, zu bewaltigen vermochten. Endlich 
wird sogar behauptet, dafs der Kanał gar nicht 
eine so grofse Menge von Kohlen mehr befórdern 
werde, da cs nicht gelingen werde, die englische 
Kohle von dem deutschen Markte zu verdriingen, 
denn dieselbe werde haufig ais Ituckfracht zu 
spottbilligen Frachtsiitzen nacli Deutschland 
gebracht.

Alle diese Bedenken sind indefs nur Schein- 
griinde oder, soweit richtig, treffen sie die Sache 
nicht. Ais »Scheingrunde< kennzcichnen sie sich 
schon dadurch, dafs sie nur gegen den »Nord- 
Kanal« geltend gemacht werden, obAvolil sie doch 
fiir den »Oder-Spreekanal«, den zweiten Theil 
der Yorlage, ebenso zutreffen miifsten. Auch hier 
miifsten die Eisenbalmen ja reńtabler und besser 
geeignet zur Befordcrung sein und was von der 
englischen Kohle in Hamburg gili, miifste doch 
auch fiir dieselbe Kohle in Berlin gelten. Trolz- 
dem empfchlen die Vertrcter jener Bedenken die 
Annahme des Oder - Spreekanal-Projectes. Um 
auf die einzelnen Griinde einzugehen, so mag es 
richtig sein, dafs es. nicht gelingen wird, die 
englische Kohle ganz zu yerdriingen, aber doch 
siclier zu einem grofsen Theile, und fiir den Rest 
findet sich ein Ersatz darin, dafs die deutsche 
Kohle nunmehr ebenfalls ais Ballast oder Riick- 
frachl dienen wiirde. Dafs ferner die Eisenbalmen 
nicht imstande seien, yiel weiter unter die bis- 
herigen Ausnahmelarife henmterzugehen, ist nicht 
nur von berufeuster Seite ausdriicklich und wic- 
derholt erkliirl worden, cs hat auch in der Bro- 
schiire des Baumeisters Sympher »Transportkosten 
auf Eisenbalmen und Kanalen« eine aufserst ge- 
naue, zahlenmafsige Begriindung gefunden. Da
liach reprasentiren die jetzigen Tarife schon nahezu 
den Sełhstkosten preis und es wiirde ein weiteres 
Heruntersetzen der Fracht um 1 bis 2 Mark, wie 
es durch den Kanał ermoglicht wird, empfindłiche 
Liicken in den Einnahmen hervorrufen, ganz ab- 
gesehen davon, dafs auch bald andere Massen- 
giiter von dieser Yergiinstigung. und nicht nur in 
Westfalen, wiirden profitiren wollen. Dafs endlich 
der Kanał thatsachlich, selbst bei einer Amorli- 
salion des Anlagekapitals, eine Frachlermiifsigung 
gegeniiber den bisherigen Siitzen um 1 bis 2 Mark, 
d. h. 2 0  bis 4 0 $  gewaliren wiirde, isl in der 
erwiihnten Broscliiire auf das sorgfiilligste nach-
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gewiesen und eine solche delaillirte Bcrcclinung 
sollte docli nicht durch eine blófse Behauptung 
von tcchnisch durchaus incornpetenter Seite 
angefochten werden, zumal wenn die Richtigkeit 
der ersteren von der doch gewifs ernst priifenden 
Regierung anerkannt wird.

Nicht viel mehr W ertli haben eine Reihe 
anderer Einwendungen, welche zwar die Niitzlich- 
keit der Wasserstrafsen ais billigere 'Transport-' 
wege anerkennen, aber von diesem Kanał grofse 
Nachtheile und Schadigungen auf anderen Gebieten 
fiirchten. Da soli einmal dieser Kanał selbstandig 
nicht lebensfahig und nur rentabeł sein, wenn er 
sofort bis zum Rliein fiihre. Auch soli sieli der 
Kanał in ein anderes Kanalsystem niclit einfugen 
lassen; man diirfe seinethalb nicht auf den gleich- 
zeitigen Ausbau des Mittellandkanals vom Rhein 
nacli Weser und Elbe verzichten u. A. m.

Nun ist allerdings niclit zu bezweifeln, dafs 
die volle Bedeutung des Kanals erst dann erreicht 
wird, wenn er die Nordsee mit dem Rhein ver- 
hindet, damit auch den entfernteren Bergwerken 
den Anschlufs gewahrt und die deutsche Industrie 
und Schiffahrt von Holland, welches bisher 
einen grofsen Theil der Spedition auf dem Rhein 
in Hiinden hat und uns seine Bedingungen zu 
stellen vermag, emancipirt. Ebensowenig soli 
die Bedeutung eines so aufserordentlichen Werkes 
wie der Rhein-Weser-Elbe-Kanal (Mittelland-Kanal) 
irgendwie angezweifelt werden. Aber warum 
Feind des Guten sein, weil es ein Besseres giebt? 
Denn dafs der »Nord-Kanal« den Binnenkanal un- 
moglich machen sollte, ist niclit recht ersichtlich, 
auch von den Gegnern der Vorlage nicht ein
mal nachzuweisen versucht worden. Andererseits 
ist es das eben, was den Bau des »Nordkanałs« 
so sehr wunschenswerth macht, dafs derselbe, 
wenn er wirklicli vo!l ausgenfitzt werden und 
seinen Zwecken enlsprechen soli, gebieterisch die 
Fortfiihrung bis zum Rhein vernothwendigt. Ein 
Anfang mufs doch gemacht werden und dieser 
Anfang mufs von der See ausgelien; es wurde 
aber das Zustandekommen dieses Kanals leicht 
noch mehr gefahrdet haben, wenn seine Kosten 
durch die Fortfiihrung bis zum Rhein sich schon 
jetzt wesentlich erhohten, wo sich schon ein nicht 
geringer Theil an der Hohe der Kosten stofst. 
In der Ueberzeugung und unter der Vorausselzung, 
dafs dieser Kanał bald bis zum Rhein weiter 
gebaut werden mufs, kann man sehr wohl diesen 
Anfang und mufs man ihn gut heifsen, die Voll- 
endung aber der allernachsten Zukunft uberlassen. 
Dafs dem gegeniiber die Forderung, zuvor ein 
genaues System der kiinftigen Kanalbauten vor- 
zulegen, ehe man die einzelnen Kanale votiren 
konne, eine ganzlich unhaltbare ist, diirfte zumal 
nach den Ausfuhrungen des Regierungsvertreters, 
der ausdrucklich versicherte, dafs die Fortfiihrung 
nach dem Rheine erfolgen miisse, zweifellos sein. 
Im Gegentheil lafst die Einbringung dieser Yor-

lage erkennen, dafs die Regierung durchaus 
systematiscli vorgeht. Nachdem sie den »Nord- 
Ośtsee-Kanal« yom Reichstage bewilligt erhalten 
hatte, mufste sie dieses Project vorlegen, um 
nicht durch den Bau jenes Kanals dcm Auslande 
und besonders England in die Hiinde zu arbeiten 
und den Import nach der Ostsee zu erleichtern.

Konnte man yielleicht diesen Befiirchtungen 
eine gewisse Berechtigung riicht versagen, so 
lange die Regierung noch nicht ihre beruhigenden 
Erklarutigen im Abgeordnetenhause abgegeben 
hatte, so miissen docli die ferneren Einwendungen, 
dafs durch den Kanalbau die Eisenbahnen und 
die Landwirthscliaft geschadigt wurden, ais vo!lig 
grundlose erscheinen. Bei diesem Kanał, wie bei 
dem Oder-Spree-Kanal, handelt es sieli doch in 
erster Linie nicht sowohl darum, den Eisen
bahnen einen Theil des bisherigen Yerkelirs zu 
entziehen, ais darum, dafs dieser Guterverkehr 
gehoben werde und das zu erwartende betraćht- 
liche Mehr seine Beforderung auf der Wasser- 
strafse finde. Schon jetzt stehen die Eisenbahnen 
in Westfalen so ziemlich an der Grenze ihrer 
Leistungsfahigkeit im Transport von Massengiitern. 
Dafs sieli noch mehr Ziige einlegen liefsen, iin- 
dert daran niehts, denn es wiirde an Zeit zum 
Ver- und Abladen mangeln und die Anlage neiier 
Geleise wiirde nur erneute Betriebskosten verur- 
sachen, die hinter denen einer neuen Bahn wenig 
zuruckbleiben wurden. Dann wiirde aber auch 
eine Herabsetzung des Tarifs ausgeschlossen sein, 
Demnach kann die einzige Moglichkeit, einen 
billigeren Transportweg zu erlangen, nur in dem 
Bau einer kiinstliehen Wasserstrafse gesehen wer
den, und schon deshalb miifste derselbe geschehen, 
selbst wenn die Eisenbahn dabei Verluste hatte. 
Indefs ist letzteres nicht einmal anzunehmen. 
Wenn sich wirklich auch ein Theil des bisherigen 
Giiterverkehrs dem Kanał zuwenden sollte, so 
wiirdęn doch die vermehrten Handelsbeziehungen 
zwischen den Nordseehiifen und Westfalen aucli 
einen erhohten Transport von solchen GOtern 
herbeifiihren, welche zu dem langsameren 
Transporte auf dem Wasser nicht geeignet waren. 
Ebensowenig aber kann eine Schadigung der 
Landwirthschaft durch den Kanalbau gefiirehtet 
werden. Mag aucli immerhin fiir einzelne Ad- 
jacenten der Wirthschaftsbetrieb durch den Kanał 
erschwert werden, so wird dieser Nachtheil wohl 
reichlich aufgewogen durch die stattfindende Ent- 
wasserung, die leichtere Moglichkeit, die eigenen 
Producte zu versenden und fur den Wirthschafts
betrieb erforderliche Stoffe und Gegenstande^ wie 
Dungmittel u. s. w., zu erłangen. Auch der et- 
waige Schaden, der fur den westfalischen Land- 
wirth aus einer vermehrten Einfuhr von Getreide und 
anderen Nahrungsmitteln erwachsen wiirde, wird 
dadurch aufgehoben, dafs diese Hebung der Einfuhr 
wahrscheinlich wieder dem Osten Deutsehlands 
zu gute kommen wiirde, und doch sind es gerade
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die Yertreter des Ostens, dic im Landtage gegen 
den Kanał agitiren. Vor allcm aber darf nicht 
iibersehen werden, dafs die Bliithe der Landwirth- 
scliaft und der Industrie eng miteinander ver- 
knjapft sind. Liegt die Industrie darnieder, so 
fehlt es dem Landmann an seinen besten Ab- 
nelimern, wachst sie und ihre Leistungsfahigkeit, 
so steigt damit auch ihr Verbrauch, ihre Con- 
sumtionsfahigkeit, und das kommt ihm zu gule.

W ie leicht zu ersehen ist, beruhen die bisher 
yorgetragenen Gegengriinde zumeist auf falseli 
verstandenen oder unberechtigten Privatinteressen, 
welche sich wirklich oder seheinbar mit denen 
der Kanalfreunde kreuzen. Diese personlichen 
lnteressen miissen indefs vor dem Gemeinwohl 
zuriicktreten; am allerwenigsten aber durfte es 
einer Kórperschaft, wie des Abgeordnetenliauses, 
das eine Vertretung des Gesammlvolkes sein soli, 
wiirdig erscheinen, wenn es sich zum Werkzeuge 
personlicher und localer lnteressen hergiibe.

Dieser Interessenkampf ist es auch, welcher 
die Yertreter Schlesiens voreingenommen an dieses 
Kanalproject herantreten lafst. Gewifs kann ihren 
durchaus berechtigten Wiinschen, dafs das Werk 
der Yerbindung von Schlesien mit dem Norden 
durch Schiffbarmachung der Oder bis Kosel 
vollendct werde, in keiner Weise widersprochen 
werden, im Gegentheile ist ihnen von allen 
Sciten das lebhafte Eintreten fiir diese Bestre- 
bungen zugesichert worden. Dann aber sollten 
sic auch ihrerseits sich auf den gesunden Stand- 
punkt des do ut des stellen und den von ilmen 
ais berechtigt anerkannten Wiinschen des Westens 
nicht ihre Unterstiitzung versagen. Zudem diirfte 
es nicht einmal ausgeschlossen erscheinen, nach 
den Ausfiihrungen des Regierungsrertreters, dafs 
das Ziel ihrer W iinsche sich schon in Balde 
verwirklicht.

Die teclinisehen Bedenken eingehend zu wider- 
legen, diirfte den Sachycrstandigen (iberlassen 
bleiben, hervorgehoben soli hier nur das. Eine
werden, dafs es sich durchaus nicht um ganz
neue Versuclie handelt, dafs alles vielmehr schon 
anderwarts und in grofseren Dimensionen (z. B. 
Dammschuttungen, Pumpwerke u. s. w.) zur An
wendung gekommen ist und sich bewahrt hat. 
Jedenfalls ist doch die Gefahr eines Dammrut- 
sches und einer Ueberschwemmung bei diesem 
Kanał an den Stellen, wo er uber das Lippethal 
fortgefuhrt werden soli, eine weit geringere ais 
die des Dammbruclies in unseren Niederungen 
an der Weichsel und Oder, die dort fast all-
jahrlich eintritt. Es ist deshalb nicht recht er-
(indlich, wie eine solche entfernte Gefahr yon

einem Abgeordncten ais Schreckgcspenst herbei- 
gezogen werden konnte.

Dafs endlich auch noch fmanziellc Bedenken 
erlioben worden sind, ist das Allcrbefremdendste, 
wenn man bedenkt, dafs fiir nicht besser ren- 
table Secundiirbahnen 800 Millionen, fiir in den 
Erfolgen mindestens ebensowenig sichere Coloni- 
sationsversuche im Osten 100 Millionen Mark 
und fiir den Bau manches gewifs an sich recht 
unproductiven Bahnhofs 10 bis 20 Millionen 
ausgegeben worden sind und werden. Gegeu- 
iiber den Biescnausgaben, welche der Staat fiir 
den Bau und den Erwerb von Eisenbahnen seit 
langen Jahren gemacht hat, miissen die 70 M illi
onen, welche endlich einmal fiir leistungsfahige 
Wasserstrafsen verwendet werden sollen, ais sehr 
gering erscheinen. — Ein besonderer Zweifel ist 
durch die Bestimmung des § 2 der Vorlage, dafs 
der Kanalbau erst beginnen solle, wenn der E r
werb des Grund und Bodens aus Privatmitteln 
gesichert sei, angeregt worden, namlich ob sich 
danach nicht derselbe lange hinausschieben wiirde, 
wahrend er ais aufserst dringlich zu bezeiehncn 
ist. Zur Zeit sind erst 3 Millionen Mark, also 
dieHalfte gesichert; es mufs deshalb wiinschens- 
werth erscheinen, dafs die Regierung damit sieli 
begniigt und den Rest vielleicht durch Erhebung 
einer geringen Abgabe amortisirt, welche bei dem 
bedeutenden Gewinn an Frachtkosten ganz gut 
gezahlt werden konnie.

Wenn aber je, so ist es jetzt an der Zeit, 
zu dem Bau eines solchen Kanales zu schreiten, 
wo der Zinsfufs ein aufserordentlich niedriger 
ist und auch die Preise der Materialien und die 
Arbeitslohne das denkbar niedrigste Niveau nalie- 
zu erreicht haben.

Nach den Osterferien wird sich das Abgeord- 
netenliaus in zweiter und dritter Lesung mit der 
Vorlage zu beschaftigen haben; hoffen wir, dafs 
sich inzwischen der Antagonismus der Privat- 
und Localinteressen abgeschwacht habe und die 
Gegner der Vorlage, soweit sie nicht aus Be- 
gierungsfeindlichkeit dieselbe bekatnpfen, durch 
die griindlichen Widerlegungen und den beson
deren Nachdruck, welche die Regierung der Yor- 
lage giebt, bekehrt werden.

Allerdings ist der Dortmund-Emshafen-Kanal 
ein Torso, der zu wahrer Bedeutung und vollem 
Werth erst durch seinen Ausbau zu einem Rhein- 
Emskanal gelangen kann und mufs, aber auch 
ais Bruchstiick ist er wiinschenswerth, weil in 
ihm der Anfang zu einem grofsen Kanalwerk zu 
sehen ist, der erste bedeutsame Schritt auf dem 
Gebiete des Wasserstrafsenbaues seit langerer Zeit.

Berlin. Iliersemenzcl.
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Repertorium yon Patenten und Patent-Angelegenlieiten.

Nr. 34324 vom 9. Juni 1885.
Adolph Andreas F ried rich  Gontard in Mockan, 

Kreis Leipzig.
V e r fa h r e n  u n d  E in r i c l i t u n g e n  z u r  R e in ig u n g  vo n  
R u u c h g a s e n , L u f t  u n d  d e r g l . ,  s o w ie  z u r  W ic d e rg e -  

w in n u n g  v o n  V e r b r e n n u n g s p r o d u c tc n .
Das Wesentliche der Erlindung besteht darin, 

dafs man die Gase an feststelienden, verlicalen, von 
Wasser oder cheinischer Fliissigkeit berieselten Flachen 
oder an einer oder mehreren Gruppen von zur Halfte 
in der betreffenden Fliissigkeit langsam rotirenden 
und dadurch sich bestiindig selbst benetzenden Schei- 
ben entlang streieben lafst, damit die in den Gasen

suspendirten Partikelchen an den nassen Flachen 
hangen bleiben oder von der Fliissigkeit absorbirt 
werden.

Auszug aus dem Jaliresberichte des Patentcom- 
missnrs der Yereinigten Stnaten yon Amerika 

fiir 1885.
Dem Jaliresbericht entnehmen w ir foigendes: 

E in n ah m en  und Ausgabcn. 

Einnahmen.
Anmeldungen .............................. 0 1 074 090,00
C op ien ........................................... » 73416,85
Eintragung von Uebcrtragungen . » 24367,50
Abonnementsaufdie »OfficialGazette« » 13141,80
Eintragung ron Etiketts (Labels) . » 3 042,00
V erka uf yon altem Eisen................. » 31,00

Zusammen § 1 188 089,15

Aiisgaben.

Besoldnngen.................................. $ 593 599,00
»Official-Gazette«..................... .... » 44833,42
Photoiithographie..........................» 85 296,95
Bib lio thek.......................................» 5 432,19
Yersendung der Publicationen an

fremde Iieg ie ru n g e n ................. » 188,80
Ungęfahrer Betrag der Ausgaben des 

Departements des Innern fur das
Paten tam t.................................. » 295 928,49

Zusammen $ 1 024' 378,85 
Ueberschufs der Einnahmen . . . »  163710,30
Der Ueberschufs bis 1. Januar 1885 » 2 781 695,28 
Ueberschufs bis 1. Januar 1886 . . § 2 945405,58

G e s c li ii f t s u m f a n g.
Gesuchc um Pateute auf Erfindungen . . 34697 
Gesnche um Patente auf Muster . . . .  862
Gesuchc um Erneuerung von Patenten . . 158
C a y e a ts ...................................................  2 552
Gesuchc um Eintragung yon Fabrikmarken 1 220
Gesuche um Eintragung von Etiketts (Labels) 728
Disclaincrs . . . ................................... 13
Besclnverden (appeais on the merits) . . . 782
Ertheilte Patente incl. Muster . . . . . 24104 
Erneuerte Patente (reissues) . . . . .  129
Eingetragene Fabrikm arken......................1067
Eingetragene E t ik e t t s ..............................  391
Erloschene P a te n te ..................................  12 541
Wegen Nichtzahlung der Schlulsgebiihr zn- 

riickgelialtene P a te n te .......................... 3588

V e r th e i lu n g  der P a te n te  nach Nationen.

Yon den ertlieilten Patenten fielen auf 
Burger der Yereinigten Staaten . . . . .  22555

auf Auslander und zwar:
England (ohne Schottland und Irland). . 549
C anada...................................................  284
Deutschland........................................... 29S
Frankreich............................................... 138
Oesterrcich-Ungarn.................................. 44
Schweiz................................................... 44
Andere La n d e r............................. . . 192

Zusammen 24 104
(P a te i i lb la t ł . )
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S t a t i s t i s c l i e s .
Statistisehe Mittheilungen des Vcreins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
Monat Marz 1886

G r u p p o n - B e z i r k.
Werke. Production.

Tonnen.

Nordwestliche Gruppe.............................
(Rheinland, W estfalen.)

31 51 446

Ostdeutsche G r u p p e .............................
(Schlesien.) 

Mitteldeutsche Gruppe. . . . .  . 
(Saehsen, Thuringen.)

12

1

25 130 

2

X » u < U lo l -
R o l i e i s e n .

Norddeittsche G ruppe .............................
(Prov. Saehsen, Brandenb., Hannover.)
Siiddeutsche G r u p p e .............................

(Bayern, W urttęmberg, Luxembuvg, 
Hessen, Nassau.)

Siidwestdeutsche G ruppe .......................
(Saarbezirk, Lothringen.)

1

9

6

1 100 

19 624

34 867

Puddel-R oheisen  Summa .
(im Februar 1886

60
64

132 169
133 247)

S p i e g r e l -
e i s e n .

Nordwestliche Gricppe (Sehiitzung)* .
Mitteldeutsche Gruppe.............................
Siiddeutsche G r u p p e .............................

V
i
i

9.800

Spiegeleisen Summa . 
(im Februar 1886

V
5

9 800 
9 833)

B c s s e m e r -
R o h e i s e n .

Nordwestliche Gruppe . . . . . .
Ostdeutsche G r u p p e .............................
Mitteldeutsche Gruppe . . . . . .
Suddeutsche Gruppe . . . . . .

10
1
1
1

32 930 
3 315

1 800

B essem er-R oheisen Summa .
(im Februar 1886

13
14

38 045 
35 452)

T l i o m a s -
R o l i o i . s o n .

Nordwestliche G r u p p e ........................
Ostdeutsche Gruppe . . . . . .
Norddeittsche Gruppe . . . . . .
Suddeutsche G r u p p e .............................
Siidwestdeutsche G ruppe ........................

-8
3
1
2

.2

35 640 
2 769 
7 40S 

11 173 
14 657

Thom as-Roheisen Summa .
(im Februar 1886

16
15

71’647 
59 903)

G r i e f k e i - o i -
R o h e i s e n

und
G u f s w a ą r e n

Nordwestliche Gruppe . . .  . . .
Ostdeutsche Gruppe . ........................
Mitteldeutsche Gruppe..............................
Norddeutsche G ruppe .............................
Siiddeutsche Gruppe . . . . . .  
Siidwestdeutsche G ruppe ........................

10
7
2
1
9
3

9 958 
1 929 
1561  

922 
13 108 

6 426
T. Schm elzu ng. G iefserei-Roheisen Summa .

(im Februar 1886
32
34

33 904 
28 046)

Z u s a m m e n s t e l l u n g .
Puddel-R oheisen . . . .
Sp iegeleisen .............................
B essem er-R oheisen  . . . 
T hom as-R oheisen  . . . 
G iefserei-Roheisen . . .

132 169 
9 800 

38 045 
7 1647  
33 904

Summa . 285 565
Production der W erke, w elche Fragebogen 

nicht beantwortet haben, nach S c h a t z u n g 2 200

* Yerein fiir Verkauf von Siegerlander 
Spiegeleisen lehnt Angabe der Produc- 
tion ab.

Production im Marz 1886 .............................
Production im Marz 1885 . . . . . ,
Production im Februar 1 S 8 6 ........................
Production tom 1. Januar bis 31. Marz 188G 
Production rom 1. Januar bis 31. Marz 1885

287 765 
319 210 
269 481 
854 115 
935 938
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Berichte iiber Yersammlungen yerwandter Yereine.

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

fester Producte“.
(Schlufs von Seite 273.)

Was die Productions- und Preisverhallnisse des 
vei'flossenen Jahres anbetrifft, so ist eine Zunahme 
der Production wolil nur bei wenigen und zwar junge- 
ren Fabriken zu verzeiclinen. Im allgemeinen hat die 
wenig gunstige Lage der Eisen- und Koksindustrie, 
theilweise auch der chem ischen Industrie, nur gering 
belebend auf dio Entwieklung unserer Fabrication 
wirken konnen.

Die Preise sind ungeachtet des Schutzzolles zuruck- 
gegangen. Selbst wenn im Jahre 1886 eine gunstige 
Wirkung des Zolles bemerkbar werden so llte , so ist 
dennoch die Leistungsfahigkeit der Yorhandenen Werke 
so bedeutend griifser ais der erreichbare Absatz, dafs 
eine Aufbesserung der Preise in absehbarer Zeit nicht 
zu erwarten steht.

Trotz der grofseren Anstrengungen sind hcrvor- 
ragend leistungsfahige Werke unserer Industrie im 
Absatz 1885 bedeutend liinter dem Vorjahr zuriick- 
geblieben.

W ie die Einfuhr feuerfester Steine 1886 gegen 
1885 yóraussichtlich zurucktreten wird, werden wir 
erst successive aus den diesjahrigen Monatslieften 
zur Statistik des Deutschen Reiches ersehen.

Herr L u t g e n - B o r g m a n n  bezeichnet es ais 
wfm schenswerth, die Productionsfiihigkeit und den 
Absatz deutsclier Fabriken feuerfester Producte festzu- 
stellen. Demgegeniiber wurde jedoch bezweifel t, dafs dies 
irgcndwie erfolgreich oder cinigermafsen Yollstandig ge- 
lingen durfte. Man wurde ja heutzutage mit statisti
schen Fragen in so holiem Mafse schon behelligt, dafs 
eine solche Erhebung nicht viel Anklang finden durfte. 
Nicht zu ubersehen sei dabei die bedeutende Her
stellung feuerfester Producte gewissermafsen ais Neben- 
belrieb bei Porzellanfabriken, Glashutten, Eisen- und 
Stablwerken, yielfach neben dem eigenen Bedarf theil
weise auch dem Verkauf gewidm et; hieriiber irgend 
pracise Zahlen festzustellen, ware wohl kaum mCg- 
licli. -

Hierauf folgten Beśprechungen uber die U n f a l l -  
v e r s i c h e r u n g  in d e r Z i e g e l e i b e r u f s g e n o s s c n -  
s c h a f  t,  ferner die A l t e r s - ,  I n  v a l i d e n - ,  W i t t w e n -  
u nd W a i s e  n - V e r s o  r g u n  g und uber die beab- 
sichtigten A u s s t e l l u n g e n  in B e r l i n  und P a r i s .  
Die Versammlung sprach sich m it aller Entschieden- 
heit gegen beide Ausstellungen und richtete wegen 
der ersteren ein entsprechendes Schreiben an den 
Fursten Bismarck.

Nachdem man dann noch die S o n n t a g s a r b e i t  
und die W a h r u n g s f r a g e  beruhrt hatte, sprach 
Professor Dr. S e g e r  iiber P y r o m e t e r  u n d P y r o -  
s k o p e .  Wir erwiihnen den hochst interessanten Vor- 
trag hier nur, indem wir beabsichtigen, auf den
selben demnachst ausfuhrlicher zuruckzukommen.

Sodann setzte Herr S t e i n m  a nn -D resden  die 
\orth eile  der von ihm  c o n s tr u iite n lla lb g a s fe u e r u n g  
auseinander, Herr S c h m e l z e r - Ma g d e b u r g  beschrieb 
die C o h rsch en  T r o c k e n e i n r i c h t u n g e n  und 

Y.o

dereń Anwendungcn in der Praxis, wahrend Herr 
L e z  i u s  uber

M a g n e s i a  - Z i e g e l  

sich verbreitete.

Die Magnesiaziegel -Fabrication, sagte er etwa, 
bietet nur beschranktes Interesse, weil der Absatz 
derselben durch den unvermeidlich hohen Preis er- 
schwert wird.

Bei den T h  o m a s -  Gi l c l i r i s t s e l i e n  Arbeiten 
hat man nach den Yersuchen m it Magnesia dem ge- 
brannten Dolomit den Yorzug gegeben. Dolomit ist 
weit yerbreitet und bietet sich der Stahlindustrie 
reichlicli an. W ie damit die Converter zum Thomasiren 
ausgefuttert werden, ist Ihnen bekannt, die Stahlwerke 
haben dazu ihre eigenen Anlagcn. Meine Magnesia- 
steine, die sich sehr lange unyerandert halten, ver- 
m oclilen deshalb, von einigen Luxemburger Werken 
abgesehen, in dieser Industrie einen regelmafsigen 
Absatz nicht zu finden.

Martinwerke, welche nicht eigene Anlagen zur 
Erzeugung baśisćher Ziegel besitzen, kOnnen yon Mag- 
nesiaziegeln gul Gebrauch machen. A udi in Sud- 
frankreich besteht eine Fabrik, welche fur Martinwerke 
Magnesiaziegel ofTerirt,

Die yortheilhafteste Benutzung basischer Ziegel 
im  Flamrnofen ist auf dem franzOsischen Stahlwerke 
Dombrowa in Russisch-Polen zuerst grflndlich durcli- 
gearbeitet worden. Die dort yerwendeten Magnesia
ziegel werden von der Hiitte selbst fabricirt.

Ich habe fur Martinofen nach W estfalen, Schweden 
und dem Borsigwerk Magnesiasleine geliefert, doch 
bleibt der Absatz nur sehr beschrankt.

Auch nach Amerika habe ich Sendungen gem acht; 
die Fracht selbst ist nicht bedeutend hoch, dagegen 
der amerikanische Zoll und die Nothwendigkeit, alle 
Ziegel sehr sorgfaltig und kostspielig yerpacken zu 
mussen, ist beschwerlich.

In der Cement-Industrie sind Magnesiasleine na
mentlich fur D i e t z s c h s c h e  EtagenOfen in Betrachtge- 
komrnen, und bei vorsichtiger Behandlung haben sie 
in den Oefen in Itzehoe auch befriedigt; Herr D ie  t z s c h  
zieht indessen yor, dafs die Ofenfuttersteine aus Ce- 
mentmasse nach seinem  besonderen Yerfahren her- 
gestellt werden.

Ferner konnen auf Bleihutten Magnesiasteine An
wendung finden. So habe ich sie den kOniglichen 
Muldenliutten in Sachsen und der kSnigliehen Friedrichs- 
hiitte in Oberschlesien geliefert. W enn die Retorten 
undieht werden, so sickert das Blei unbehindert durch 
Chamottemauerwerk hindurch; bei Magnesiasteinen 
ist dies nicht so der Fali.

Dieses sind die Yerwendungsarten fur Magnesia
steine, welche ich Ihnen mittheilen kann.

Was die Fabrication der Magnesiaziegel anlangt, 
so lauft die bisherige Herstellung hauptsachlich dar
auf h inaus, Magnesit todt zu brennen, d. h. so scharf 
zu gluhen. dafs er wotnOglich nicht mehr schwindet
— und dann Soda ais Bindemittel zu verwenden.

Ich habe m it steirischem , griechischem und 
schlesischem  Magnesit gearbeitet! Dio krystalhnische 
Structur bietet fur die Bindung des Materials grofse 
Schwierigkeiten. Amorpher Magnesit mag sich wolil 
besser binden, doch weifs ich nicht, ob er sich nicht 
in bezug auf das Nachschwinden ungunstiger verhalt.
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Y ersucheinitThon undanderenBindem itteln haben  
keine grofsere Bedeutung gewonnen. Auch ist nicht 
zu iibersehen, dafs man auch den Brandausschufs 
wieder yerwenden, also der Magnesia Ziegelmischung 
zusetzen mufs. R eichem  sich dabei die Zusatze 
allzusehr an, so kommt man schliefslich zu einem  
Fahricat, das an Gute sehr abgenommen hat und 
den Absatz wiederum erschwert.

Ais HauptbindestofT benutzt man Theer. Da der
selbe sich lebhaft entzundet, ist es mir vorgekommen, 
dafs die Steine in der Hitze weich wurden, selbst 
wenn ich  nur 4  Schichten aufeinandersetzte.

Zum Brennen benutzte ich einen M e n d h e i m -  
sćhen Gasofen. In Dombrowa werden die Steine in

einem Flammenofen gebrannt m it einem colossalen 
Kohlenaufwand.

Bei Benutzung von steirischem Magnesit und 
einigen Procenten caustischer Magnesia ist es mir 
gelungen, Steine von bedeutender Festigkeit und Hiirte 
herzustelien.

Die ganze Fabrieation w ill sehr subtil gehandhabt 
sein, sonst kommt man zu keinem Resultat,

Herr Dr. H e i n t z  fugte liihzu, dafs die von ihm 
in Saarau hergestellten Magnesiasteine, wie er sie vor 
zwei Jahren der Yersammlung vorgezeigt habe, auch 
aus steirischem Magnesit hergestellt gewesen se ie n .—  

Nach einigen Bemerkungen uber Entstaubungs- 
Apparate wurde hierauf die Yersammlung geschlossen.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Puddelofen yon Kiipper.
Dem Puddelofen, dem seit der Erfindung des 

Enlphosphorungs-Verfahrens von Thomas-Gilchrist 
taglich m it Untergang gedroht wird, erscheint es 
ahnlich zu geben , wie es der Fali mit jedem Men
schen sein soli, der einmal todt gesagt worden ist: 
dafs namlich jenem wie diesem erst recht ein lan- 
ges Leben bescliieden ist.

Gegenuber den aufserordentlichen Fortschritten 
der jungsten Zeit in der Flufseisenerzeugung, von 
denen die Spalten unserer Zeitschrift in fast jeder 
Ausgabe zu berichten w issen, sah vor kurzem der 
belgische Ingenieur Freson in einem Reisebericht*  
Ober die Schweifseisenerzeugung in den Vereinigten 
Staaten sich zu dem Ausruf veranlafst, dafs die alte 
Puddelei noch nicht ausgestorben sei, und zwar galt 
dies gerade von einem Lande, in weiehem  die Ver- 
haltnisse, die dem Puddelofen den Todesstofs ver- 
setzen sollen, weit zugespitzter ais irgendwo anders 
sind.

Wenn sich nun der Puddelofen in seiner alten  
Form im  Kampfe gegen seine modernen Mitbewerber, 
den Converter und den F lam m ofen , noch recht 
wacker halt, so kann man dies erst recht erwarten, 
wenn in der Form Yerhesserungen vorgenommen 
werden, die im Vergleiche m it der alten Betriebs- 
weise erhebliche Okonomische Yortheile aufweisen. 
Ais eine derartige Verbesserung, welche berufen zu 
sein scheint, dem Puddelprocefs neues Leben einzu- 
llOfsen, kónnen wir die Yerhesserungen bezeichnen, 
w elche dureh Karl Kupper, den Direetor des Hoch- 
felder Walzwerks bei Duisburg, m it grofsem Erfolg 
eingefiihrt worden sind. Wir hatten jungst Gelegen
heit, Puddelofen nach seiner Construction im Be- 
triebe zu sehen, und wenngleich es uns auch leider  
nicht verg8nnt ist, an dieser Stelle eine Zeichnung 
des Ofens initzutheilen, so sind wir doch imstande, 
uber Anlage und Betriebsergebnisse dieser Oefen das 
folgende mitzutheilen.

Der Ofen hat eine Lange von 6.5 m, eine Breite 
von 2,30 m am Feuer, bezw. 2,05 m am Arbeitsherd 
bei einer Hdhe von 1,5 m. Der aufsere Mantel ist 
wie ublich aus gufseisernen Platten, die innere Aus- 
futterung von feuerfestem Materiał und die Funda- 
mentirung aus Ziegelsteinen hergestellt. Der Ar
beitsherd besteht eigentlich aus zwei Becken, die 
aber in vollkommner Yerbindung miteinander stehen

* Yergl. Seite 801, 1885.

und die auf beiden Seiten dureh je eine Arbeitsthiir 
zuganglich sind, so dafs im ganzen vier Schaffplatten 
Yorhanden sind. Es mag hier gleich gesagt sein, 
dafs an einer Seite zu gleicher Zeit zwei Gehulfen 
des Puddlers, ohne sich im geringsten gegenseitig zu 
stOren, arbeiten kOnnen, wie denn uberhaupt an die 
Arbeiter keine besonderen Anforderungen weder in 
bezug auf Leistungsfilhigkeit noch auf besondere Ge- 
schicklichkeit gestellt werden.

Der Feuerungsrost hat einen geneigten, auf 2 
Rosttragern ruhenden Planrost, weiehem dureh zwei 
Oeffnungen an der Kopfwand das Brennmaterial zu- 
gefiihrt wird. Beim Reinigen des Rostes, welches 
nach der Qualilat der Kohlen alle 12 Stunden vor- 
zunehmen ist, w erd en , um das Durchfallen . vou 
Kohlenstucken zu Yerhuten, vier Stuck Rostputzeisen 
von der Kopfseite eingeschoben und dann nach Ent
fernung einiger Roststabe die Schlacken beseitigt. 
Der Ofen arbeitet m it Unterwind, der dureh einKór- 
tingsches Geblase Nr. 6 besehafft wi r d; der Raum  
unter dem Roste und dem Arbeitsherde ist daher 
nach aufsen abgedichtet. Der Wind tritt zum Theil 
direct unter den Rost, zum Theil m ischt er 'sich, 
nachdem er vorgewarmt worden ist, an der Feuer- 
brueke mit den in den Arbeitsrauin einstrOmenden 
Gasen. Der Erbauer des Ofens scheint gerade in 
bezug auf richtige Windzufuhrung ein iiberaus'gluck- 
liches Verhaltnifs getroffen zu haben, indem die Hitze 
in dem ganzen Arbeitsraum, Yon dem Anfang des 
ersten Ilerdes bis zum Ende des zweiten Herdes, 
trotz der uber 4 m betragenden Gesammtlange eine 
uberall durchaus gleichmafsige ist. Wir uberzeug- 
ten uns hiervon gerade zu Beginn des Luppen- 
m achens, m it weiehem  vorne w ie hinten eben- 
mafsig begonnen werden konnte.

Ein Brennmaterial von besonderer Gute ist nicht 
erforderlich. Die ersten Anlagekosten sind, abgesehen 
von der Anschaffung eines Gebiases, n ith t hOher ais 
diejenigen eines Puddelofens in der jetzt allgemein 
ublichen Construction, dagegen so llen .d ie  Unterhal- 
tungskosten bei ersterem t infolge der guten " Ab- 
kuhlung der W3.nde niedriger ais die bei letzterem  
sein.

Puddelofen nach Kupperscher Construction sind 
bereits auf mehreren Werken in Betrieb. Yon zwei 
auf einem niederrheinischen grofsen Werke [befind- 
liehen Oefen, Yon denen der eine zur Erzeugung ge- 
wcłhnlicher H andelseisenąualitat, der andere fur Huf- 
stabeisenąualitat bestimmt ist, liegen uns die folgen
den Betriebsergebnisse vor:
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KUpper-Ofen No. I.
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1885
Juni . . . 36 207000 185679 10,3 680 3507 5158
Juli . . . 47 269749 246591 8,6 675 3545 5252
August . . 46 265627 241986 8,9 692 3640 5260
September . 50 290100 263410 9,2 684 3182 5268
October . . 48 276224 247220 10,5 695 3584 5158
Noyember . 40 230640 207345 10 673 3488 5183

KUpper-Cifen No. 11.
G e w o h n l .  S t a b e i s e n - Q u a 1 i t a. t.

1885
Januar . . 46 303000 273609 9,7 652 3889 5961
Februar . . 48 317000 290372 8,4 647 3914 6050
Marz . . . 50 330900 2 9 7 14S 10,2 621 3690 5942
April . . . i i 291250 264164 9,3 643 3858 6004
Mai . . . 30 198600 179534 9,6 618 3701 5989
Juni . . . 50 332700 298096 10,4 660 3S21 5962
Juli . . . 48 317344 293973 10,1 675 4137 6129
August . . 42 261240 235638 9,8 630 3759 5966
September . 48 320000 292160 8,7 610 3713 6087
October . . 50 330300 299251 9,4 622 3722 5985
Noyember . 46 304000 276306 9,1 637 3822 6007

Vorstehende, dem laufenden Betriebe entnom- 
menen Zahlen sprechen beredler fur den Kupperschen 
Puddelofen ais irgendwelche Lobgesange j erlau- 
ternd zufugen wollen wir nur, dafs der gegenwiirtige 
Kohlenverbrauch auf den rheinisch- westfalischen 
Hiilten fur die bezeichneten zwei Qualitaten yon 
950 bis 1300 beziebungsweise 850 bis 1050 kg pro 
1000 kg Luppen angenommen werden kann.

Trotz dieser yorzuglichen Ausnutzung des Brenn- 
sloffes im Kupperschen Puddelofen liufern die Ab- 
hitzgase noch ganz crhebliche Dampfmengen. Die 
hinter jenen erwahnten Oefen befindlicben Kessel 
haben je eine Heizoberflache von 75 qm, dereń Ver- 
dampfung durch die Abhitzgase 19,7 kg Wasser pro 
Stunde und Quadratmeter Heizfliiche betragt.

Zur N. W olffscheu M angantitriruiig.

Verschiedene kiirzlich erschienene Zeitschriften, 
u. a. auch das Miirz-Heft 1886 dieser Zeitschrift, 
enthalten neben sonstigen Mittheilungen uber Man- 
ganhestinnnung in Eisen und Erzen auch Kritiken 
der Wolffschen Mangantitrirung, die fiir letztereziem- 
lich ungtinstig ausfallen. Ich habe diese Methode 
seit ihrem Bekanntwerden, nachdem ich mich durch 
Conlrolbestimmungen yon ihrer Zuverlassigkeit iiber- 
zeugt hatte, angewendet; durch erwahnte Kritiken 
yoranlafst, habe ich neuerdings dieselbe nochmals so 
eingehend, wie es mir mSglich war, gepruft, jedoch 
wieder bestatigt gefunden, dafs dieselbe bei richtiger 
Arbeit genaue Resultate giebt, bei becjuemer Hand- 
habung und in kurzer Zeit.

Da ich es yorgezogen habe, die Gbainaleon- 
lfisung nicht auf gerOsteten Spath, sondern auf Oxal- 
sriure zu stellen. habe ich allerdings die Vorschrift 
'■on N. Wolf! (»Stahl und Eisen®, Dec. 1884): „Die 
uber dem Eisenniederschlage stehende Fliissigkeit 
soli wasserklar sein" etwas erweitern mussen. Bei

der Fallung des Eisens nach der W olffschen Yor- 
schrift enthalt der Niederschlag in der Regel noch 
etwas feinzertheiltes Zinkoxyd, welches wohl die Ur- 
sache ist, dafs die Resullate bei Titerstellung auf 
Oxalsiiure um ein geringes zu niedrig ausfallen (s. a. 
»Zeitschr. f. anal. Chemie® 1885, Ileft 3, Berieht v. G. 
Meineke). Es ist jedoch leicht, durch yorsichtigen 
Zusatz von Salzsaure und wiederholtes Aufkochen 
das f e i n z e r t h e i l t e  Zinkoxyd in Liisung zu brin
gen. Gewóhnlich ebenfalls yorhandenes, n i c h t  
g a n z  f e i n z e r t h e i l t e s  Zinkoxyd ist unschadlich, 
da es ebensowenig w ie das Eisenoxyd die bei der 
Titration freiwerdende und zum Gelingen derselben 
nothwendige Salzsaure bindet. Um so weniger ist dies 
der Fali, wenn man in einer zweiten mafsgebenden 
Probe fast die ganze nothwendige Menge an Chama- 
leonlasung auf einmal zusetzt, und demgcmafs die 
Titration in ganz kurzer Zeit beendet ist. Zuweilen 
kommt es vor, dafs trotz eines Ueberschusses an 
nicht fein zertheiltem Zinkoxyd die iiber dem Nie
derschlag stehende Flussigkeit auch nach langerem  
Kochen noch einen gelblichen Ton hat; ein oder 
einige Tropfen aufgeschlammten Zinkosyds und Auf
kochen Yollenden dann die Ausfallung des Eisens.

Es ist durchaus nicht scliwer, bei einiger Uebung 
die Fiillung des Eisens in angefuhrter Weise zu 
machen, und habe ich zu einer Manganbestimmung 
in Spiegeleisen nach dieser Methode nie mehr ais 
zwei Stunden gebraucht.

Meine bisherigen Yersuche besebranken sich im 
wesentlichen auf Eisen mit hochstens 25 % Mangan; 
zur Untersuchung eigentlicher Ferromangane hatte 
ich bisher weder Zeit noch Gelegenheit. Die Resul
late sind folgende:

Chamaleonlosung durch Salzsaure reducirt, m il 
EisenchloridlOsung yersetzt und das Mangan in ange- 
gebener W eise bestimmt:
15 cc. Cham.-Los. + 1 0  cc, EisenIOs. erford. 10,40 cc. Cli, 
10 „ Eisenlosung allein „ 0,35 „ „
d. h. es wurden gebraucht 10,05 cc. statt 10,00 cc. 
ChamaleonlSsung.

Ferner:

w J S M S S U  -  w -  "■ * * » * •
Spiegeleisen 14,02 % Mn. 13,92 % Mn.

do. 14,44 „ „ 14,50 „ „
do. 12,49 „ „ 12,08 „ „
do. 14,98 „ „ 15,05 „ » 15,05 %

Eisenerz . |  ’ ’ 0,99 ,, „

M a n g a n e r z .......................  47,32 „ „ 47,32 %
Ferner bei Spiegeleisen von 15 bis 25%  Mangan: 
in 30 Fallen genaue Uebereinstimmung nach 

W olff und nach Yolhard,
iri 9 Fallen nach Wolff 0,05 % weniger ais nach 

Volhard,
in (i Fallen nach W olff 0,05 % mehr ais nach 

Volhard,
in 11 Fallen, in denen ich die beschriebene 

Yorsichlsmafsregel nicht anwandle, fand ich nach 
Wolff 8 mai 0,1 % ; 2 mai 0,15 %, l . ma l  0,2 % we
niger ais nach Volhard. GrSfsere Differenzen habe 
ich nie gehabt.

Nach diesen Resultaten und in Berucksichtigung, 
dafs die Ausfuhrung einfach und von kurzer Dauer 
ist, dafs man nur eine Mafsflussigkeit gebraucht 
und keine Filtration zu machen hat, glaube ich be- 
rechtigt zu sein, diese Methode ais reclit gut zu 
empfehlen. Fur die huttenmannische Praxis mochte 
ich dieselbe allen anderen Methoden yorziehen.

Ich bemerke noch, dafs ich die Bestimmungen 
nach Wolff gewóhnlich in grOfster Eile machen mufste, 
da ich ofter Abhaltungen durch den Hochofenbetrieb 
hatte, und in der Regel die Eisenverlader auf das

10*
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Ergebnifs wartcten. Die Gontrolbeslimmungen konnte 
ich dagegen m it aller Mufce und Vorsicht machen 
und habe z. B. stets darauf gesehen, dafs bei der 
Volhardschen Bestimmung die nOthige Menge an 
Zinksulfal. in der LSsung war.

Schliefslieh fflge ich noch zu, dafs die Gegenwart 
des Eisenoxydnicderschlages kein N achtb eil. sondern 
ein Yortheil der Methode ist; durch denselben wird 
die Reaetion und das Absetzen des Niedersclilages 
wesenllieh beschleunigt, ohne dafs ein Uebelstand 
dabei auftrete. Bei eisenarmen Manganerzen ist die 
Ausfahrung bedeutend langwieriger ais bei Eisen- 
sorten, wenn man nicht kunstlich eine gewisse Menge 
an Eisenchlorid zufilhrt

MaximiliansluUte bei Unterwellenborn,
April 1886.

It. Zimmennaiiu, 
Hochofen-Ingenieur.

Werkzouąr-Mnscliinenbau litr die Fabrieation von 
Eisen mul Stalli.

Die Yerwendung yon Eisen und Stahl zu allen 
mOgliehen Zwecken und bis zu den denkbar grOfsten 
Abmessungen ist in stetiger Zunahme begriffen und 
die Fabricanteu sehen sich gezwungen, die Einrich- 
tungen zur Bearbeitung desselben in warmem und 
kaltem  Zustande den fortwahrend wachsenden An- 
forderungen entsprechend zu verbessern und zu ver- 
starken.

Es treten infolgedessen vielfach schwierige Auf- 
gaben an die Constructeure der Maschinen. Werk
zeuge und Apparate heran, zumal bekanntlich die 
yerschiedenen Eigenthumlichkeiten des Eisens und 
des Stahls sich feinen Berechnungen gegenuber 
Sufserst storrig Yerhalten, dem Gefuhlscoefficienten 
dagegen einen Yiel grOfseren Einflufs zugestelien.

Dafs unsere deutsche Industrie auch auf diesem  
Gebiete mit den unaufhaltsam wachsenden Anfor- 
derungen gleichen Schritt halt, bestatigte uns vor 
kurzem ein Besuch der Kalker Werkzeugmaschineu- 
tabrik von L, W. Breuer Schumacher &• Co. in Kalk 
bei KOln, wo fur die Beobachtung yerschiedener 
Methoden zur Lósung obiger Aufgahen ein reiches 
Materiał vorhanden war, indem mehrere Werkzeuge 
der sehwersten Sorte tertig montirt uud zur Probe 
in Betrieb gesetzt. andere von yerschiedenen GrGfsen 
dagegen in der Ausfahrung begriffen waren.

Gleich beim Eintritt in die Montirungshalle 
boten sich unsetm  Anblirk zwei gewaltige Dampf- 
blechscheeren, wovon die eine mit 8 ni langen 
Messern. zum Schneiden to n  Fiufseisenblechen bis 
•'0 mm Starko bestim m t, die andere mit kurzeń 
Messern fur Eisenbleche bis S9nm i diente. Breite i 

Seheeten sind m il besonderen seitlichen Stheeren  
xoin Schneiden der Abfaile yersehen.

Die erstere Masehine hat ein Gewicht von ca. SO t 
und eine GesammthOhe von uber 6 m . Dieselbe hat i 
doppeltes Raderrorgelege (Stahlgufsrader mit W i n t ł  
rahnen).

Die andere Dam pfblechscheere hat ein Gewicht j 

von ca. 50 t und eine GesammthObe von uber ó m- ( 
Dieselbe ist m it einfacher R5derubersetsung eon- j 
struirL

Dieselbe Maschine ist aufserdem nocinnals ia der i 
Ausiuhruni: begrifien.

Eine fernerbin noch ia  Arbeit betindliche 
■gmfse B leehscheei* fur warm e Stahlblócke bis su 
-t>0 \  ihJOuun Querschnitt ist nach dem  in Heft Nr.
1 -. Jahrgan; -t beschriebenen System conslruirt. Sie 
hat ein Gewicht von etwa t einschliefslich des dazu 
geh ? ripen Reilersystem s.

W eiteres Ir.ieresse erregteu noch yon den in I

Arbeit befindlichen Maschinen eine sehr kraftig con- 
struirtc Dampfwinkeleisenscheere fur die grSIsten vor- 
kommenden W inkeleisenprofile, und eine doppelte 
kleinere Dampfscheere fur Ilandelseisen sowie yerschie- 
dene Lochmascbinen und Scheeren m it Riemenbe- 
trieb und eine Reihe anderer sehr sauber und 
accurat gearbeiteter Werkzeugmaschinen.

Endlich hatten wir noch Gelegenheit, den'neuen  
Luftdruckhammer (Patent Arns) in mehreren * Exem- 
plaren yerschiedener^ Grofse in Thatigkeit zu sehen.

Die Einrichtung desselben be
steht im wesentlichen aus einem  
glatt durchbohrten Cylinder, in 
welchem ein Kolben Y erm itte ls t 
einer Kurbel auf und ab bewegt 
wird. Unter diesem Kolben. aber 
ganz getrennt von demselben, 
befindet sich der cylindrische 
Hammerbar und zwischen beiden 
an der aufseren Cylinderwand 
ein Luftbahn.

Die W irkungsweise ist einfach 
folgende:

Wird derSaugkolben durch die 
Kurbel nach oben bew egt, so 
Y erd u n n t sich bei yerschlossenem  
Lufthahu die im Cylinder einge- 

schlossene Luft und" der uberwiegende aufsere Luft- 
druck treibt den Hammerbar in dem Cylinder auf
warts. Im nachsten Augenblick, wenn' der Saugkol- 
ben seine Abwartsbewegung beginnt, bewirkt der
selbe eine starkę Yerdichtnng der inneren Luft und 
wirft den Hammerbar mit grofser W ucht auf den 
Ambofs zuruck, so dafs also der Hammerbar den Be- 
wegungen des Kolbens stets folgt, wahrend Jdie zwi
schen beiden eingeschlossene Luft das nóthige elasti
sche Medium bildet.

Durch den Luftbahn kann man die Starkę des 
Sclilages genau reguliren, und ist man sogar im
stan de, durch ganzliches Oeffnen des Hahus den 
Hammerbar sofort still zu setzen, wahrend der Kol
ben in Bewegung bleibt, und durch Schliefsen densel
ben wieder in Gang zu setzen.

Man kann also m it diesem Hammer bei der 
grOfsten Gesehwindigkeit die zartesten Schlage geben, 
was besonders zum raschen Fertigschmieden Yon 
grofser W ichtigkeit ist und bisher noch von keinem  
andern System erreicht wurde, indem  bis jezt die 
Starkę des Sehlages stets von der Gesehwindigkeit 
der Transmission abhangig war.

Bei dem in Rede stehenden Hammer ist die 
Wirkung des Sehlages 2*/s bis 3 m ai so  grofs wie 
bei selbststeuernden Dampfhammern yon gleichem  
Faltgewicht.

Der Yorliegende Hammer eignet sich infolge 
seiner grofsen Regulirfahigkeit auch ausgezeichnet 
zum Zuhammern der R a d b a n d a g e n  nach Einlage 
der Ringe und ist ein solcher Ham m er, fur eine 
grOlsere Eisenbahnwerkstalte bestimmt. in der Fabrik 
in Arbeit. Wie wir hOren haben die Herren Breuer 
Schumacber & Co. das alleinige Ausfuhrungsrecht 
dieser Hammer fur das ganze Deutsche Reich Yon 
dem Patenl-lnhaber erworben.

R . 3L D.

Kinsehraukung der Uolieisenproduction in England.
Die British Iron Trade Association hat in bezug 

auf die Einschrankung der Roheisenproduction an die 
Hoehofenbesitser im Yerelnigten KOnigreich das" fol
gende Gircular erlassen:

Yictoria Mansions, London. SW . 2. April 1SS6.
Geehrter Herr!

Eine yon angesehenea Eisen-Induslrielien Grofs- 
britauniens besnchte Yersammlung ist heute hier ab-
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gohniton worden. Vertreten waren unter dem Yorsitz 
des Herrn Josian T. Sm Uh von Barrow alle mafs- 
gebenden Bezirke, um iiber die gegenwartige Lage 
des Roheisengeschiifts, namentlich mit Rucksiclit auf 
die sehr grofse Zunahme der Vorriithe, zu verhandeln.

Nach eingehender Beralhung wurde die folgende 
Resolution angenommen: „Die Yersamrnlung hSlt es 
fur wunschenswerth, dafs der Yersuch gemacht wird, 
eine bedeutende Abnahme der Roheisenproduction zu 
erreichen."

Indem ich diese Resolution zu Ihrer Kenntnifs 
bringe, gestatte ich mir, Ihre Aufmerksamkeit auf 
die folgenden Tliatsachen und Erwagungeti zu lenken:

Tonnen
Die Roheisenproduction von 1885 betrug: 7250657

„ 1884 7528966
1885 wurden weniger producirt 278309

Die Roheisenvorrathe betrugen insgesammt:
31. December 1885 2352196
31. „ 1884 1809476

1885 Zunahme 542720
Ware die Roheisenproduction im Jahr 1885 der 

von 1884 gleichgekommen, so wurde die Zunahme 
der Yorrathe am 31. December v. J. sich auf 821029 t 
belaufen haben.

Es ist angenommen worden, dafs dem Zustand, 
welchen die obigen Zahlen ais yorhanden nachweisen, 
durch eine allgemeine, uber das ganze Land sich 
erstreckende Einschrankung der Production von circa 
25 %  im Jahr abgeholfen werden kann. Eine Reduc- 
tion in diesem Yerhaltnifs wurde auf die Production 
von 1885 circa 1800000 t ergeben, d. h. einen Be- 
trag, welcher dem Gesammlvorrath am 31. December 
1884 gleichkommt und Ende 1885 nur einen Yorrath 
von einer halben Million Tonnen zur Folgę gehabt 
hatte, wenn der Gonsum derselbe geblieben ware.

Man glaubt zu der Annahme berechtigt zu sein, 
dafs eine Einschrankung in dieser Art die ganze Ge- 
schaftslage im Lande weit gunstiger gestalten wurde, 
und zwar namentlich in der Weise, dafs sofort eine 
Preiserhóhung eintreten wird, welche hOchst wahr- 
scheinlich in gewissem Mafse wahrend der ganzen 
Periode der Einschrankung fortdauern wurde.

Verschiedene Schwierigkeiten werden sich natur- 
lich zeigen, wenn die Einzelheilen eines solchen 
Projects erwogen werden. Das Princip, welches dem 
Yorschlag zu Grunde liegt, und die Resultate, welche 
sich yoraussichtlich aus der Yerwirklichung desselben 
ergeben, werden wohl weniger bestritten werden.

Eine der Hauptschwierigkeiten, welche im Wege 
stehen, ist die Verschiedenheit der Verhaltnisse bei 
den Producenten; einige haben grofse Vorrathe, 
wiihrend andere ihre Production schon im voraus 
verkauft haben.

Wahrscheinlich wurde es fur die Ausfiihrung 
eines solchen Projects nóthig sein, dafs Schiedsrichter 
gewahlt werden — M3nner, welche aufserhalb des 
Geschaftslebens stehen und in bezug auf ihre Fahig- 
keiten und ihr Urtheil hohes Ansehen geniefsen — 
um die Detailfragen zu erledigen.

Zur erfolgreichen Durchfuhrung des Plans er- 
scheint ferner erforderlich, dafs die Zustimmung der 
ganzen Roheisenindustrie erlangt wird. Da angenom
men werden kann, dafs alle Roheisensorten im 
Lande miteinander, direct oder indirect, concurriren, 
werden denselben dann in gleicher Weise durch die 
vorgeschlagene Mafsregel Yortheile erwachsen.

Abgesehen von einer spater vorzunehmenden 
Abanderung geht man daron aus, dafs die Durch- 
schnittsproduction eines jeden Werks, welche sieli fiir 
einen nach Uebereinkunft festgesetzten Zeitraum 
herausstellt, um 25 %  yerringert werden soli. Die 
von den Fabricanten gemachten Angaben sind von

einem fur diesen Zweck durch die Schiedsrichter an- 
gestellten Rechnungsfiihrer zu prufen, welcher die 
Geheimhaltung beschwdren mufs.

Die Einschrankung wurde an einem von den 
Scliiedsrichtern' festgestellten Tag in Kraft treten, 
nachdem eine Aufstellung yerofTentlicht worden ist, 
welche den Gesammtvorrath, die HShe der vorge- 
schlagenen Einschrankung, und andere derartige 
Zahlen eritha.lt, aus welchen berechnet werden kann, 
welche Wirkung die Vereinbarung auf den Geschafts- 
gang ausuben wird.

Yierteljahrliche Uebersichten uber die Production 
und den Yorrath von Roheisen werden im Namen 
der Schiedsrichter YerOffentlicht.

Jedern Producenten ist es gestattet, die erforder- 
liche Reduclion entweder fur sich allein oder in Ge- 
meinschaft mit anderen, wie es ihm am geeignetsten 
erscheint, vorzunehmen, vorausgesetzt, dafs er den 
Schiedsrichtern den Nachweis liefern kann, dafs er 
um den bestimmten Betrag entweder selbst eine Re- 
duction vorgenommen oder einen andern yeranlafst 
hat, eine solche an seiner Stelle yorzunehmen.

In  der heutigen Versammlung wurden die Herren 
Goschen M. P., Shaw-Lefevre M. P. und Sir Louis Malel, 
ais Personlichkeiten, welche das Yertrauen der In 
dustrie geniefsen, zu Schiedsrichtern vorgeschlagen.

Zum Schlufs bin ich beauftragt, Sie zu benach- 
richtigen, dafs eine neue Yersamrnlung in 14 Tagen 
um 10‘/2 Uhr Yormittags im Westminster Pałace Hotel 
statlfinden wird. Ihre Betheiligung an derselben ist 
aufserordentlich erwunscht. Sehr erfreut ware ich, 
wenn Sie mir jedenfalls Ihre Meinung uber das Project 
mittheilen wollten, damit in der Versammlung die im 
Geschaftsleben vertretenen Ansichten in dieser Frage 
moglichst yollstandig zur Erórterung gelangen. Gatiz 
besonders bin ich beauftragt, Sie um eine Aeufserung 
dariiber zu bitten, in welcher Weise die yorgeschla- 
gene Einschrankung der Production am raschesten 
und zweckinafsigsten durchgefuhrt werden kunrite, 
und ob Sie geneigt sind, an dem Unternehmen mit- 
zuwirken.

gez. J. S. Jeans.

DieLondoner »Iron and Coal Trades Review« vom 
9. April bemerkt zu diesem Rundschreiben:

Das Yorgehen der British Iron Trade /Association, 
eine Yerbesserung der gegenwartig so aufserst unbe- 
friedigenden Lage des Roheisengeschaftes durch eine 
uber das ganze Land sich erstreckende Einschrankung 
der Production zustande zu bringen, wird von vielen 
Leuten gunstig aufgenommen werden; es giebt aber 
auch Manche, welche es kaum fur inSylich halten, 
nur annahernd Einstimmigkeit in einer solchen Frage 
herbeizufuhren. Es ist freilich richtig, dafs eine aufser- 
ordentliche Noth aufsergewóhnliche Mittel veriangt, 
und es kann nicht geleugnet werden, dafs die Eisen
industrie sich gegenwartig in verzweiflungsvoller Lage 
befindet. Die Production ubersteigt in hobem Mafse 
den Consum. obwohl sie ein wenig yerringert wor
den ist. Im vergangenen Jahr wurden 278809 t Roh
eisen weniger producirt ais 1884, dennoch haben 
unsere Yorrathe um 542720 t zugenommen. Im ab- 
gelaufenen Yierteljahr ist die Production nur unwesent- 
lich reducirt worden; es mufs deshalb die Zunahme der 
Vorrathe noch rerhailnifsmafsig grofser geworden 
sein, da fur dieses Yierteljahr allein schon im Norden 
von England, dem einzigen District, fur welchen eine 
vollstandige Stalistik yorliegt, der Vorrath von Cleye- 
land-Hoheisen um 124133 t zugenommen hat, wah
rend in Connals stores in Glasgow sich ein Zuwachs 
von ungefahr 51000 t schottisches Roheisen ergab. 
Der Secretar der British Iron Trade Assosiation weist 
darauf hin, dafs Ende 1885 der Roheisenvorrath uber
2 352000 l betrug, was einer Production yon mehr 
ais yier Monaten gleicbkommt. Es kann freilich
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kaum erwartet werden, dafs fur die Preise eine Auf- 
besserung bei einem solchen Alp eintreten wird; 
deshalb ist es wiinschens werth, denselben zu besei- 
tigen und den Werth des Koheisens durch die Wieder- 
belebung der Nacbfrage zu erhdhen. Da w ir letztere 
jedoch niclit reguliren kOnnen, so sind diejenigen, 
welche dem Project der Brilish Iron Trade Association 
sympathisch gesinnt sind, der Ansicht, dafs das andere 
Mittel, welches mehr in unserer Macht steht, angc- 
wendet werden musse: namlich die Einschrankung 
der Production. Infolge der grofsen Verschieden- 
heit der Interessen ist es sehr zweifelhaft, ob eine 
Yereinbaruug, wie die von dem genannten Verein 
vorgesclilagene, durchgefńhrt werden kann. Die That
sache, dafs einige unserer Districte Unterhandlungen 
jgjarOber gefiihrt haben, wie die Production geregelt 
werden soli, kann fiir die Fabricanten keinen Beweg- 
grund bilden, dieses Yerfahren auf das ganze Land 
anzuwenden, und sie sagen schon im voraus, dafs 
das Project „in  Baucli aufgehen wird". Da schon die 
Interessen eines Bezirks so sehr auseinander gchen, dafs 
der Plan, eine Yereinigung der wenigen Firmen daselbst 
zustande zu bringen, aufgegeben werden mufs, steht 
es fest, dafs es eine Herkules-Arbeit sein mufs, eine 
das ganze Reich umfassende Vereinbarung zu bilden. 
Ferner ist zu befurchten, dafs wir durch eine Be- 
schraukung” der Production den Auslandern in die 
Hiinde arbeiten wflrden. Eine Yereinbaruug, welche 
wirklich Erfolge haben soli, mufste nicht allein alle 
einheimischen Produeenten, sondern auch die auf dem 
Continent umfassen. In der That haben w ir auch 
erfahren, ilafs in der Yersaminlung die Ansicht ge- 
aufsert wurde, es sei nutzlos, fur England eine Ein
schrankung zu beschliefsen, wenn nicht auch mit den 
Produeenten in Deutschland und anderen Landem 
des Continents ein Einverst5ndnifs erzielt werde; dies 
zu erreichen sei jedoch nicht wahrscheinlich, weil 
das Ausland so erfolgreich mit uns eoncurrire. Die 
Interessen der auslandischen Concurrenz sind eben 
wesentlicli anderer Art. Bei der Annahme, es wurde 
nur den Auslandern in die Hande gearbeitet werden, 
wird folgendermafsen argumentirt: Man hofft und er
wartet, dafs eine Yerminderung der Production zu 
lioheren Preisen fiihren wird (was auch hohere Aus- 
gaben fur Brennmaterial und LOhne zur Folgę hatte); 
der Auslander wurde jedoch seinen Preis niedriger 
halten und so noch erfolgreicher ais bis jetzt m il uns 
concurriren. Hierzu kommt, dafs die Einschrankung 
der Production in England von einer Mehrproduction 
in einem andern Lande begleitet seiu kSnnte. Wo 
bliebe dann der Nutzen? Die Gegner des Projects 
sind daher der Meinung, dafs' mail dem Uebel seinen 
Lauf lassen und dic Darwinsche Theorie „von dem 
Ueberleben der Tuchtigsten" zur Anwendung gelangen 
lassen sollte; denn wenn die Schwaeheren einmal 
erdruckt sind, wird fur Alle die Zukunft klarer sein. 
Es kann nicht lange dauern, und die fortgesetzte 
1’roSuction mit Yerlust wird bei vielen Werken auf- 
horen miissen.

Den Berichten uber die zweite, am 10. April ab- 
gehaltene, zahlreich besuchte Yersaminlung entnehmen 
w ir: Nach erschópfender Erorterung der allgemeinen 
Lage der Eisenindustrie wurde constatirt. dafs es 
hOchst wunsehenswerth sei, den Versuch zu machen, 
die Roheisenproduction einzuschrSnken, und be- 
schlossen, dafs Schritte gethan werden sollten, um 
die unverzugliche Mitwirkung von Clereland, Scholt- 
land, West-Cumberland und anderen Districtenzusichern 
und behufs Erleichterung der beabsichtigten Unterhand
lungen Ton jeder Firma, die Hochofen im Betriebe 
hat. das Yersprechen zu erlaugen, ihre Production 
fur die nachsten drei Monate nicht zu vergrOfsern.

B,

Die Steinkolilenfrnge in England.
Gelegentlich der jungsten Unruhen in Belgien ist 

auch in weiteren Kreisen die Thatsache bekannt ge
worden, dafs in der Borinage stellenweise die Aus- 
beutung der tiefen Kohlenlager bereits so kostspielig 
ist, dafs einzelneZechen nicht mehr gegen den Wett- 
bewerb des Auslandes aufkommen konnen. Dieser 
Urnstand mit seinen daraus nothwendig hetworgehen- 
den Folgen leitet zu einer Betrachtung der Kohlen- 
ausbeute Englands, umso mehr, ais fur Grofsbritannien 
die Steinkolilenfrage geradezu eine Lebensfrage ist. 
Ueber Eintritt und Yerlauf eines englisch-russischen 
Kampfes in Asien lafst sich streiten, aber aufser 
Zweifel steht, dafs die Steinkohlenfelder Englands der 
Erschopfung entgegengehen und bereits die jungę 
Generation von heute den Tag erleben wird, wo vor 
der Steinkohlenfrage in Britannien jede andere zu- 
rucktritt. Es handelt sich durchaus nicht, wie viele 
wahnen, um ein Ereignifs, das in nebelhafter Ferne 
liegt, sondern um eine Folgę, die dereinst schon iiber 
manchen der heute in England Geborenen Jammer 
und Noth bringen wird und die so unabwendbar ist 
wie das tagliche Aufgehen der Sonnc im Osten.

Yor ungefahr 25 Jahren hat Hull zuerst eine ge- 
nauere Gerechnung der Ausdehnung und Machtigkeit 
aller bauwurdigen Kohlenfelder Englands ausgefuhrt. 
E r fand,. dafs der verfugb'are Kohlenrorrath dieses 
Landes 80 000 Millionen Tonnen betrage, was bei der 
damaligen jahrlichen Ausbeute von weniger ais 100 
Millionen Tonnen noch fur acht Jahrhunderte aus- 
reichen werde. Diese Ergebnisse wurden einige Jahre 
spater von Stanley Ivons einer Kritik nnterzogen, aus 
der sich ergab, dafs der Zeitraum von 800 Jahren 
riel zu hoch gegriffen sei, dafs viehnehr weit fruher 
die englischen Kohlenfelder bis zu 1200 m Tiefe er- 
schSpft sein wurden und schon vor Schlufs deskom- 
menden Jahrhunderts die Ausbeute so kostspielig 
werden musse, dafs England nicht mehr im Preise 
der Steinkohlen mit dem Auslande wetteifern konne. 
Diese Ergebnisse mufsten naturgemafs das grófste 
Aufsehen erregen, und in der That fuhrten sie 1866 
zur Einsetzung einer kónigliehen Commission unter 
dem Vorsitze des Herzogs von Argyll, die nach funf- 
jahriger Arbeit ihren Bericht erstattete. Hiernach 
sind in den erOfinetcn Kohlenflótzen noch 90200 
Millionen Tonnen Kohlen enthalten, wahrend noch 
56 300 Millionen Tonnen Kohlen in unangebrochenen 
Lagern vorhanden sein nnlssen. Der Gesanimtreich- 
thum Englands an Steinkohlen bereehnet sich dem
nach auf H6500 Millionen Tonnen. Hierbei sind 
alle FlOtze bis zu 0,3 in Machtigkeit und einer Tiefe 
von nicht iiber 1200 m in Rechnung gezogen. Solche 
von weniger ais 0,3 m Machtigkeit sind heute nicht 
bauwflrdig, aber auch fur die Zukunft werthlos, weil 
sie beim gegenwartigen Abbau in ihrem Zusammen- 
hange zerstort werden. In grOfserer Tiefe ais 1200 ni 
ist die Gewinnung von Kohlen aber zu theuer, theil- 
weise auch unausfuhrbar; dazu kommt, dafs dort 
eine Gesteinstemperatur Ton mindestens 44 °C . herr- 
schen mufs und dafs in grofserer Tiefe wahrschein
lich uberhaupt wenig Kohle vorhanden sein durfte. 
Alle diese Umstande yereinigt. lassen es wenig wahr
scheinlich werden, dafs der Gesammtreichlhum 
Englands an brauchbaren Steinkohlen grofser ist ais 
der oben angegebene Werth, vielleicht ist er sogar 
noch erheblich geringer. Betrachtet man jetzt die 
jahrliche Ausbeute dieser Kohlenfelder, so konnnt 
man auf Zahlen, die in rascher Progression steigen. 
Die Ausbeute betrug namlich: 1854 65 Millionen. 
1860 84 Mili., 1865 98 Mili., 1870 110 Mili., 1875 
132 Mili., 1880 147 Mili., 1S83 schon 164 Mili., zu- 
sammen in 30 Jahren 3245 Millionen. Das sind die 
Daten, auf Grund deren die Zeit des nothwendig er- 
folgenden Niedergunges Englands sich berechnen
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lafst. Sydney Lupton hat diese Berechnung jungst 
an der Hand einer streng mathematischen Betrach- 
tung ausgefiihrt. Geht man von der Ausbeute des 
Jahres 1883 aus und nimmt einen Zuwaclis dersel
ben von 31/* %  jahrlich an (was den Jahren 1854 bis 
83 am hesten entspricht), so -lafst sich mit Hiilfe 
einer bekannten mathematischen Formel leicht be- 
rećhnen, dafs der  g e s a m m t e  u n t e r i r d i s c h e  
V o r r a t h  E n g l a n d s  an S t e i n k o h l e n  sc ho n 
nach 105 J a h r e n  e r s c h o p f t  sein wird. Aller
dings wird die jahrliche Zunahme nicht unun- 
terbroclien fortfahren, bis das letzte Stuek Kohle 
zuTage gefordert ist, sondern sie wird in verhiiltnifs- 
miifsig kurzeń Zeitraumen ihre grofste Hohe erreichen 
und dann mehr und mehr sinken, indem die Kohle 
seltener und theurer wird.

Nachdem diese Thatsache einmal unbestritten 
feslsteht, erubrigt es, die Folgen zu betrachten, welche 
daraus mit Nothwendigkeit fur England eintreten 
mussen. Sydney Lupton hat eine hierauf bcziigliche 
Untersuehung mit Umsicht und wissenschaftlicher 
Unparteilichkeit durchgefiihrt. E r findet nur vier 
MOglichkeiten denkbar, namlich: 1) irgend eine neue
Kraftąuelle kOnnte gefunden werden an Stelle der 
Kohle; 2) eine grofsere Ausnulzung der in der Kohle 
enthaltenen Kraft konnte eintreten; 3) Einfuhr von 
Kohlen anderer Lander nach England; 4) Englands 
Industrie geht zuruck. Yon diesen MOglichkeiten ist 
die erste abzuweisen. Aufser W ind und Stromungen 
giebt es keinenErsatz fiir die Kobie, und selbst wenn 
es gelange, jeno Kraftąuellen praktisch brauchbar zu 
machen, etwa durch Ueberfiihrung in die Form der 
Elektricitat, so wiirde jedes andere Land mit England 
in gleichen Wettbewerb treten konnen. Dagegen ist 
eine etwas grdfsere Ausnutzung des Heizwerthes der 
Kohlen fur die Zukunft nicht ausgeschlossen, wah
rend die Einfuhr von Kohlen aus anderen Landem, 
besonders aus Amerika, ganz unausfuhrbar ist. „Ab- 
gesehen1*, sagt Lupton, „von den Schwierigkeiten, 
einen Ausfuhrhandel in einen vielgrofseren Einfuhr- 
liandel umzuwandeln, und abgesehen ferner daron, 
dafs die Rohproduction nach dem Sitze der Kraft, d. h, 
nach dem Orte des grOfsten Kohlenvorraths wan- 
dert, wurden die physischeri Schwierigkeiten einer 
derartigen Einfuhr vollig uniiberwindlich sein. E in ' 
Dampfer von 6000 Tonnen Ladungsfahigkeit wurde 
hei 13 Reisen im Jahre nach Amerika doch nur 
78 000 Tonnen einfuhren, so dafs 2100 solcher Schiffe 
erforderlich waren, um den heutigen Steinkohlenbe- 
darf Englands zu decken. Bei einem Preise von K )J6  
fur die Tonne an Bord in amerikanischen I-Iafen 
wiirde England jahrlich 1600 Miilionen J i  fur Stein
kohlen anNordamerika zu zahlen haben, eine Summę, 
diebeinahe dem gesammtenStaatseinkommen Englands 
gleich ist.“

„Sonach", fahrt Sydney Lupton fort, „bliebe 
denn nur die letzte der vier obenerwahnten M5glich- 
keiten ubrig: noch ehe vieJe Jahre Terronnen sind, 
mussen die Englander erwarten, dafs die immer 
grdfsere Seltenheit der Kohle eine bedeutende Preis- 
steigerung verursacht, und diese wird vom yerhang- 
nifsvollsten Einflusse sein, zunachst auf alle Zweige 
des Handels und der Industrie, welche von der Kohle 
abhangen, und mittel bar auf alle iibrigen Seiten des 
menschlichen Lebens. Nur ein Bezug sei hier er- 
wahnt: die Wechselwirkung zwischen Ausfuhr von 
Kohle und Einfuhr von Lebensmitteln. Die Be- 
v01kerungsdichtigkeit Englands auf den Q.-Kilomeler 
war 1066 23, 1528 47, 1780 88, 1831 150, 1881 277, 
hoher ais in irgend einem civilisirterx Lande, mit 
Ausnahme Belgiens. In den Fabrikbezirken ist sie 
viel bedeutender gestiegen ais in den landbautreiben- 
d_en, und dieser Umstand hat nothwendigerweise 
einen grofsen Wechsel in der Yersorgung mit Nah- 
rungsmitteln im Gefolge gehabt. Yor 1780 wurden 
nur Lususnahrungsmittel eingefuhrt, die Nahrungs-

mittel des kleinen Mannes, Korn, Fleisch, Kase u. s. w., 
dagegen im Lande selbst erzeugt; jetzt im Gegen- 
theil fiihrt England mehr ais ein Drittel des Fleisches, 
die Halfte des Kases und beinahe zwei Drittel des 
Weizens ein. Dem Luxusbedurfnifs und dieser he- 
deutenden Einfuhr von Nahrungsmitteln entsprechend 
betragen die jahrlichen Kosten der Ernahrung 269V/ 
auf den Kopf, mehr ais in irgend einem Lande. 
Wenn durch das Sparlichwerden der Kohlen in 
England das Uebergewicht in der biliigen Herstellung 
einheimischer Fabricate ein Ding der Vergangenheit 
geworden sein wird, dann wird auch die MOgliehkeit, 
die tagliche Nahrung zu bezahlen. aufhoren und die
ser Druck, zusammen mit dem Steigen der Auswan- 
derung, einer Vermehrung der Zahl der Stcrbefalle, 
einer Abnahrne der Geburten, wird das heutige Eng
land wieder ruckwarts yerwandeln in ein England 
von 1680 — ein Land mit dfinner Bevolkerung, mit 
wenig Fabriken, sich ernahrend durch den Ertrag 
der eigenen Felder und zuruckblickend auf die heu
tige Bluthe Englands, wie die Spanier zehren an der 
Erinnerang an das Spanien Philipps II., des ITerr- 
schers von Spanien, Portugal, den Niederlanden, von 
Mailand, von Malabar, Coromandel und Malakka — 
des Philipps, dessen Yater Gortez zur Eroberung von 
Mexico, Pizarro nacli Peru ausgesandt hatte und der 
selbst durch die Eroberung von Portugal die werth- 
volle Próvinz Brasilien erwarb. Und wrenn wir Juns 
ein solches Bild ausmalen, darf es dann fur unmSg- 
lich gehalten werden, dafs das England, welches 
heute uber 21,5 Mili. Q.-KiIometer mit 283 Miilionen 
Einwohnern fierrscht, wieder zurucksinkt zu seinen 
friiheren Grenzen von 305 000 qkm mit 8 Miilionen 
Einwohnern ?“ _________ (Koln. Ztg.)

Pliysikalisch-tcchnisehe Relelisanstalt.
In  hochsinriiger Weise Bat Dr. Wre rn e rS ie m en s  

sieli bereit erkliirt, dem iteichc behufs Grundung 
eines I n s t i t u t s  z u r  A u s f i i h r u n g  naturwissen- 
s c h a f t l i c h e r  F o r s c h u n g e u  f i ir  t e c h n i s c h e  
Zwecke  eine Schenkiing von 500000 J t  in Grund- 
werth oder Kapitał zu machen. Eine die Errich- 
tung einer physikaliscli-technischen Reiehsanstalt be- 
griindende Yorlage ist dem Bundesratb bereits zu- 
gegangen. Nach den vorIanfig getnachten Etats- 
anschlagen wiirde die Einriclitung dieser Anstalt 
1164254 -M kosten. Hiervon kommen 868254 J t  
auf die Gehaude und 296000 J t  fiir Apparate.

Dic SchiefsTiersnone in Bukarest.
F iir diejenigen unserer Leser, welche uber die 

Schiefsversuche in Bukarest einen noch eingehenderen 
Bericht wunsehen, ais w ir in unserer letzten Ausgabe 
ver6ffentlichten, bemerken wir, dafs ein solcher in 
den »Neuen militariscben Blattern* aus der Feder 
des Ingenieurs Julius von Schutz erschienen ist.

Die ohjectiv gehaltene und in alle Einzelheiten 
eindringende Darstellung verdient um so mehr Be- 
achtung gegenuber den unglaublichen Entstellungen, 
welche sich die franzosische Presse zu Schulden hat 
kommen lassen. _ _ _ _ _ _
VorscUiage zur Um gtótaltung des Zolltarifes der 

Tereinigteu Staaten.
. Yon dem Senator Morrison ist bei den gesetz- 

gebenden KOrperschaften der Yereinigten Staaten ein 
Entwurf eingegangen, welcher wesentliehe Aenderun- 
gen in den Bestimrnungen des jetzt bestehenden, erst 
seit dem Somrner 1884 eingefuhrten Eingangszoll- 
Tarifes in Vorschlag bringt. Wenngleich derselbe 
auch wenig Aussieht auf Annahme hat, so glauben 
wir doch, die wesentlichen Positionen mittheilen za 
sollen, um die Forderungen der nacli einer ErmSfsi- 
gung der jetzigen aufserordentlich hohen Schutzzolle 
strebenden Partei zu kennzeichnen. Die extrem schutz- 
z611nerischen Zeitungen, allen voran »The Bulletin of
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the American Iron and Steel Association«, machen 
naturlich geschlossen Front gegen den Antrag Morrison.

Der besseren Uebersicht halber haben wir nach- 
stehend die jetzigcn Z611e neben die vorgeschlagenen 
gestellt:

Gegenwartiger 
Z 0

'JL

Yorgcschlagcner 
L  L.

M.
Eisenerze . . . pr. ton 3,15 frei
Steinkohlen . . „ 3,15 frei
Koks . . . . .  „ 
Roheisen, Spiegeleisen, 

Eisen- und Stahlschrott

20 % frei

pr. ton
Eisenschienen ub. 12,4 kg

28,22 23,52

pr. Ifd. Meter . pr. ton 
Stahlschienen ub. 12,4 kg

65,85 52,50

pr. Ifd. Meter . pr. ton 71,40 52,50
Stabeisen. . . .  „ 
Eisen- oder Stahlschienen 

nicht iiber 12,4 kg pr.

75,26-103,49 75,26-94,08

Ifd. Meter. . . pr. ton 
Durchlochte Eisen- oder 

Stahlflachschienen

84,67 63,—

pr. ton
Rundeisen unter 7/io Zoll

75,26 63,—

pr. ton
Eisenbleche aller Art.

Ist keine Aenderung vorge- 
schlagen, aber die Bedingung 
hinzugefUgt, dafs der Zoll 
nicht 60°/o Ubersteigen darf,

Galvanisirte Eisenbleche. 
Polirte und kaltgewalzte 

Eisenbleche.
Bandeisen nicht dunner

112,70 94,08

ais Nr. 10 . . pr. ton 
Von Blechen und Band

eisen verfertigte Artikel 
zuziiglich des Zolles fur 
Eisenblech und Band

94,08 75,26

eisen............... pr. ton
Die Bedingimg ist auch 

hinzugefUgt, dais der Zoll 
n ich t 60°/o tlberschreiten darf.

Eisen- od. Stahl-Schienen-

23,52 18,82

laschen . . . pr. ton 
Hufstabeisen, Draht und

117,60 94,08

geschmiedete Eisen- od.
Stahl-Nagel . pr. pound 

Eiserne oder stahlerne 
Siederohren u. s. w.

0,17 0,13

pr. pound 
Feilen u. Raspeln, Stahl- 

BlOcke, Blooms, Stabe, 
Platten etc.
Ohne vorgeschl.VerUnderung 
aber nn ter der Bedingung, 
dafs der Zoll nicht 60 %  
ttbersteigt.

Eisen- oder Stahl-Trager 
und andere Faęoneisen

0,13 0,11

pr. ton
Stahlerne Rader u. Ban-

117,60 94,08

dagen . . . pr. pound 
Radschienen, Ingots

0,11 0,08

pr. pound 
Eisen- oder Slahldraht. 

Eine Zollanderunę ist nicht 
vorgeschlagen, n n t der Aus- 
nahme, da is  die irtlher ftłr 
dflnneren D raht ais Nr. 5 
besiandenen EinschrSnkun- 
gen aufgehoben werden und 
dafs ein Zoll von hochstens 
GO %  auf Eisen- und S tahl- 
D raht oder irgend weichen 
daraus verfertigten Artikeln 
gelegt werden darf.

0,0S

,;C:V v - v -

0.06

Kann (las Klima der atlantisclien Uferstnnten  
geiindert werden?

Unter diesem Schlagworte finden wir (Wochen- 
schrift. des Osterreichischen Irigcnieur- und Ar- 
chitekten-Vereins) im »Scientific American* ein Pro
ject erortert, welches nichts Geringeres bezweckt, ais 
die klimatischen Verhaltnisse der Osthiilfte des nord- 
amerikanischen Gontinents in grundlicher Weise zu 
verandern. Sclion der Gedanke erscheint kuhn und 
echt amerikanisch, das Project selbst so gewaltig, dafs 
die Ausfuhrungs-Wahrscheinlichkeit wohl keine sehr 
grofse ist; immerhin wird dasselbe aber nicht ver- 
felilen, diesseits und jenseits des Oceans Interesse zu 
erregen, um so mehr ais dem ihm zu Grunde liegenden 
Gedanken eine gewisse Richtigkeit nicht abgesprochen 
werden kann.

Bekanntlich hat das amerikanische Ufer der 
Atlantis ein wesentlich kiilteres Klima ais das euro- 
paische. So hat Ne w-York, obwolil mit Madrid und 
und dem griechischen Arcliipel in gleicher Breite 
liegend, kaum die mittlere Jahrestemperatur von 
London, und die Halbinsel Labrador, dessen Hiifen 
den grSfseren Theil des Jahres hindurch vereist sind, 
liegt in der gleichen Breitezone mit England und 
Irland. Der Grund dieser Verschiedenheit ist in den 
MeeresstrSmungen zu suchen, indem der warme 
Golfstrom, nachdem er die Halbinsel Florida passirt 
hal, sich mehr und mehr von der amerikanischen 
Kuste entfernt und in nordOstlicher Richtung an den 
britischen Inseln vorheizieht, wogegen der kalte 
Polarstrom, aus der Davisstrassekommend und durcli 
einen kalten Stroni aus der Hudson-Bai verstarkt, 
die Kuste von Labrador bespult, dann dureh die 
Strafse von Belle Isle zwischen dem Festlande und 
der Insel New Foundland in den Golf von St. Lorenz 
eintritt und, weiter langs der Oslkuste der Vereinigten 
Staaten nach Suden ziehend, diese von dem warmen 
Golfstrome absperrt. Die Geschwindigkeit dieses Polar- 
stromes betrfigt in der obenerwahnten Strafse von 
Belle Isle 2 Knoten (3,7 km) pro Stunde; die Tem
peratur des Wassers ist daselbst einen grofsen Theil 
des Jahres hindurch nahe am Gefrierpunkte und selbst 
noch im August zahlt man hunderte von durch- 
passirenden Eisbergen. Wenn es nun gelange, diese 
Meerenge abzuschliefsen, so wurden die Yerhiiltnisse 
Yoraussichtlich totat geandert werden. Der Polar
strom mufste dann seinen Weg um die Insel New 
Foundland herum nehmen, von dort sich sudlich 
wendend auf den Golfstrom treffen und unter den
selben sinken. Die Kuste des amerikanischen Fest- 
landes ware dadurch bis zur Miindung des St. Lorenz 
hinauf von der eisigen Mauer, die sie jetzt vom 
Golfstrom trennt, befreit und es mufsten sich da iilin- 
liche klimatisclie Yerhiiltnisse herausbilden, wie sie 
licute unter den gleichen Breitegraden an der euro- 
piiischen atlantischen Kuste bestehen. Allerdings 
wurde auch eine Riickwirkung auf diese letztere, ins- 
besondere auf die britischen Inseln nicht ausbleiben. 
Der Golfstrom wurde dureh das Zusammentreffen mit 
dem kalten Polarstrome aus seiner Richtung abge- 
lenkt werden und mit seiner grofseren Masse an der 
rucklauligen Bewegung theilnehmen, welche heute 
schon einen Theil desselben gegen die canarischen 
Inseln und dann wieder zuriick in die caraibische 
See fuhrt. Ein kiilteres Klima der europaischęn Kuste 
ware die yoraussichtliche Folgę.

Es fragt sich nun, ob es ohne.ubergrofse lech- 
nisclie Schwierigkeiten ausfuhrhar ware, die Meerenge 
der Belle-Isle-Strafse abzusperren. Herr John Good- 
ridge jun., der Autor dieses Projectes, beantwortet dic 
Frage mit ja. Die Meerenge ist ungefahr 17 km breit 
und durchschnitllich 50 ni tief. Materiał, urn einen 
Danim zu schulten, ware von den hohen, felsigenUfern 
leicht zu beschaffen. Die Kosten werden — eine
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Klcinigkcit — auf 40 Miłlionen- Dollars yeranschlagt. 
So konnten also dic Unionsburger frisch darauf los- 
gehen, das Gigantenwerk auszufuhren- und dadurch 
mogiicherweise die klimatischen Verhaltnisse eines 
halben Welttheils umzugestalten, wenn — England, 
in dessen Colonialbesitz die betreffende Localitat falll, 
dazu seine Zustimmung giebt, welche Frage wir aber 
nicht unbedingt mit ja beantworten mfichten.

I)r . E . yon M olier
Am 23. April d. J. verstarb nach kurzer Krank- 

lieit unerwartet zu Berlin der Staatssecretar des Staals- 
raths und Unterstaalssecretiir imMinisterium fur Handel 
und Gewerbe, Herr Dr. von  M o l ie r .

In seiner doppelten Eigenschaft ais Prasident des 
Staatsministeriums und Minister fur Handel und Ge
werbe widmete Furst von Bismarck demselben im 
Staatsanzeiger folgenden Nachruf:

„Der kOnigliche Dienst hat durch den Tod dieses 
ausgezeichneten Beamten einen scliweren Yerlust er- 
litten. Ausgerfistet mit reichem Wissen und begabt 
mit vorziiglichen Eigenscliaften des Geistes und Herzens, 
hat der Heimgegangene seine Arbeitskraft schlicht 
und anspruchslos mit vorbildlicher Pflichttreue, mit 
praktischem Geschick und stets gleichem Erfolge dem 
Dienste des Kanigs und des Yaterlandes gewidmet. 
Sein Hintritt wird von seinen Vorgesetzten, Gollegen 
und Untergebenen schmerzlich betrauert, sein Ge- 
dachtnifs in hohen Ehren gehalten werden/

Auch die industriellen Kreise, in denen der zu 
fruh Verstorbene sich grofser Beliebtheit erfreute, 
haben sich dieser Trauer allgemein angeschlossen.

Mikroskopisclie Untersuchungen.
Berlin W ., Wilhelmstr. 80, den 15. April 1886.

Bei der Beurtheilung von C.onslructionsmaterialien, 
namentlich von Eisen und Stahl, welche oft Schwie- 
rigkoiten bietet, wenn sie lediglich auf Grund der 
ermittelten mechanischen und chemischen Eigen
schaften erfolgen soli, scheint ein erganzendes Hulfs- 
mittel in der mikroskopischen Untersuchung gefunden 
zu sein.

Die Herstellung der fur eine solehe mikroskopisclie 
Untersuchung geeigneten Schliffe ist indessen mit zahl-

reichen Schwierigkeilen verbunden, erfordert eigen- 
artige Inslrumente und Apparate, grofse Uebung und 
Sitchkennlnifs des Anfertigers. Da nach den vorlie- 
genden Erfahrungen weder die erforderlichen Krafte, 
noch die nOlhigen Hulfsmittel den Producenten und 
Consumenten. von Metallen in allen Fallen zu Gebote 
stelien, so ist mit Genehmigung der Herren Minister 
fur Handel und Gewerbe, der GfTentlichen Arbeiten 
und der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Ange- 
legenheiten eine Abtheilung fur Herstellung von 
mikroskopischen Schliffen mit der chemisch-tech- 
nischen Versuchsanstalt verbunden worden.

Indem der Redaction wir hiervon in der Anlage* 
ergebenst Kenntnifs geben, hemerken wir gleichzeitig, 
dafs unser Mitglied, Herr Geheimer Bergrath Dr. 
Wedding sich gern bereit erklart hat, so lange, bis 
die Erfahrungen auf diesem Gebiet allgemein ver- 
breitet sind, die auf Grund eingehender Auftrage an- 
gefertigten Schliffe auf ihre Brauchbarkeit fur den 
besonderen Zweck vor der Absendung zu prufen, die 
Aufmerksamkeit der Auftraggeber. wenn es gewunscht 
wird, auf die Eigenthflnilichkeiten, welche sich unter 
dem Mikroskope zeigen, hinzulenken und auch den 
Zeichner anzuweisen, dieselben besonders zu mar- 
kiren.

Derselbe wird ebenso, falls dem Auftraggeber 
Erfahrungen daruber fehlen sollten, gern angeben, 
ob sich im einzelnen Falle die Aetzung des Schliffes, 
bezw. weicher Grad der Aetzung, und ferner welclier 
Ton der Anlauffarben am meisten fur das betreffende 
Metallstuck empfiehlt.

Wenn diese Mitwirkung unseres Mitgliedes ge
wunscht wird, bitten wir dies in jedem einzelnen 
Auftrage auszusprechen.

Konigliche Commission 
zur Beaufsichtigung der technischen Versuchsanstalten.

Schultz.

* Dieselbe betrifft die speciellen Vorschriften fur 
die Benutzung der Abtheilung zur Herstellung von 
Schliffen fur mikroskopisclie Untersuchungen. Die 
Herstellung eines fertigen Schliffes kostet 3 bis 5 Mark 
bei vorgearbeiletem Materiał; die Vorarbeitung kostet 
1 bis 5 Mark je nach der GrOfse und der Hartę; die 
Herstellung einer Zeichnung 20 bis 30 Mark.

Marktbericlit.

Dusseldorf, 30. April 1886.
In der allgemeinen Geschaftslage ist eine Besse

rung noch nicht eingetreten, sie lafst demgemafs nach 
wie vor zu wiinschen ubrig, denn die Nach frage bleibt 
noch immer stark hinter dem Angebot zurflek. 
Das lange befiirchtete Aufhóren des internationalen 
Schienencartells ist eingetreten , und infolgedessen 
sind die Schienenpreise gesunken. Wenn nun auch die 
Marktlage der ubrigen Artikel augenblicklich noch 
nicht dadurch beeinflufst erscheint, so durfte sie mit der 
Zeit doch leiebt von densinkendenSchienenpreisen in 
Sfitleidenschaftgezogen werden. W ie vorau=z.usehen war, 
sind bei der ersten Schienensubmission nach Aufhóren 
des Gartells Preise gestellt worden, wie sie bis dahin 
noch nicht gekannt waren. Es isl wohl lediglich dem 
dringenden Arbeitsbedurfnifs der einzelnen Werke 
zuzuschreiben, dafs dieselben so tief unter ihre Selbst- 
kosten gingen, um sich die Arbeit zu sichern. Daher 
ist es schwer, einen Preis fiir Schienen auf dem inter

nationalen Markt anzugeben; denn man kann unmdg- 
lich wissen, zu welchen Opfern die Arbeitsnotli einzelne 
Werke zwingt. Im allgemeinen scheint der Einflufs 
der Jahreszeit, namentlich die wieder erwachte Bau- 
thatigkeit, nicht ohne Einwirkung auf die Geschaftslage 
zu sein; eine Besserung der Preise fiir die gewohn
lichen Yerbrauchsartikel ist jedoch noch nicht ein
getreten.

In der allgemeinen Lage des K  o h l e n g e s c h a f t s  
ist eine Aenderung nicht zu verzeichnen. Bemerkens- 
werth sind die Resultate der jungst bei der Kgl. Eisen- 
bahndirection Elberfeld stattgehablen Submission auf 
Lieferung des Jahresbedarfs dieser Behorde. Sammtliche 
Zechen sind mit einem Preisaufschlag von ca. 3 J l  
pro Doppełwaggon (gegenuber dem Yorjahr) vorge- 
gangen — eine Mehrforderung, die durch die allge- 
meine Lage des Kohlenmarkts gerechtfertigt sein 
durfte. Im ubrigen ist zu constatiren, dafs eines- 
theils durch die eingetretene miłde Witterung, und
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andererseits dadurch, dafs die Hauptrertriige bereits 
gethiitigt worden sind, die Nachfrage eine momentane 
Abschwachung erfahren hat. Die Preise werden fest- 
gehalten und die Zechenverwaltungen scheinen allge
mein von dem Grundsatz auszugelien, lieber zu feiern, 
ais Preisconcessionen zu machen. Dieses Vorgehen 
durfto um so mehr begrundet sein, ais eineReihe von 
Zechen bis jetzt ein wesentlich grGfseres ratirliches Quan- 
tum gefOrdert hat, ais ihnen nach den Bestimmungen der 
Fórderconvention zusteht, so dafs sie also gezwungen 
sind, zum Ausgleich der Mehrfordcrung Feierschichten 
eintreten zu lassen. Hierdurch werden diebetreffenden 
Zechen jedenfalls in die Lage kommen, in den Herbst* 
und Wintermonaten, in welchen der Hauptverbrauch 
der Kohlen stattfmdet, bei entsprechend verstarkter 
Forderung von den naturgemiifs sich ergebenden hOlie- 
ren Preisen zu profitiren. Im allgemeinen ist durch 
die letzten Nachweisungen bestutigt, dafs die Gonvention 
ihren Zweck, die Forderung zu beschranken, wirksam 
erfiillt. Die Forderung im ersten Viertel dieses Jahres 
ist im Oberbergamtsbezirk Dortmund gegen die gleiche 
Zeit in 1885 um 2,4%, gegen das letzte Yiertel des 
vorigen Jahres aber um 8,2% zuriickgegangen. Die 
Folgen dieser Minderforderung werden nicht aus- 
hleiben; sie sind in dem Resultate der bereits er- 
wiilmten Offentlichen Vergebung fur den Eisenbahn- 
bedarf zu erkennen.

In K o k s  ist infolge des Riickgangs der Roheisen- 
erzeugung ein entsprechender Minderverbrauch einge- 
treten, der indessen durch die vom Syndicat angeord- 
nete Productionseinschrilnkung ausgeglichen w ird; 
daruber hnaus fangt die Ausfuhr an sich wieder zu 
beleben, und wenn es nun infolge der belgischen 
W irreh gelingen sollte, einen Theil des Bedarfs der 
franzOsisch-lothringischen Hiiltenwerke wieder von 
Westfalen aus zu decken, so mSgen die Aussichten 
fur die nachste Zukunft sich doch erheblich trost- 
reicher gestalten, ais es ohne das rechtzeitige Zu- 
standekommen und Eingreifen des Syndicats der Fali 
gewesen sein wurde.

Fur E i s e n s t e in  ist die Marktlage fortgesetzt 
schwach, und die Preise scheinen noch mehr nach- 
geben zu mussen.

Im R  oh e isenges ch aft ist eine weitere Er- 
mafsigung der Preise nicht eingetreten. Dieselben 
lialten sich auf dem bereits lange bestehenden niedri- 
gen Niveau und konnen auch wohl nicht noch mehr 
sinken, da die meisten Producenten in ihren Ver- 
kaufspreisen unter die Selbstkosten gekommen sein 
durften. In  G i e f s e re i  e i sen  hat sich der Absatz 
zwar etwas gehoben, die Preise sind jedoch im all
gemeinen davon nicht beeinflufst worden ; fureinzelne 
Verkaufe durften sogar die weiter unten gegebenen 
Notirungen nicht mafsgebend sein, da die Abgabe 
auch zu billigeren Preisen stattgefunden bat. Eng- 
l i s c h e s  Bess em  e r ro h e is en  wird zu42bis43sh. 
frei an Bord nngeboten, T h  o mase ise  n zu 31 bis
31,5 ab Verschiffungshafen. L u x e m b u r g e r  R o h 
e isen  wird von dem Yerkaufscomptoir auf 38 fr. 
gehalten, aufserhalb des Syndicats ist es billiger, 
wie man sagt, ist sogar zu 35 fr. anzukommen.

S t a b e i s e n  ist derjenige Artikel, bei welehem 
sich die Einwirkung der Jahreszeiten vorwiegend 
geltend machen kann, und der Eintritt des Fruh- 
jahrs in der Regel —  und auch in dem laufen- 
den Jahre — eine etwas grolsere Regsamkeit 
hervorruft. Auf die Preise erstreckt sich die Einwir
kung allerdings dieses Mai nicht, oder aber sie wird 
durch das noch allerwarts herrschende Mifstrauen 
ganzlich wirkungslos gemacht.

Die Marktlage fiir B l e c h e  ist un\Terandert. Die 
Preise sind anhaltend schlecht, die Schwankungen 
der geforderten Preise so absonderlieh , dafs eine 
Notirung derselben unter allen Umstanden unzutreffend 
erscheinen diirfte.

Die Mas c h i n e n f a 1> r i k e n und E  i s e n g i e f s e r e i e n 
haben mehr Auftrage gebucht, ais in den vorherge- 
gangenen Monaten; die Beschaftigung ist aber nur 
in einzelnen Fiillen ais eine genugende zu bezeichnen, 
und darum wird auch von einer Aufbesserung der 
sehr gedruckten Preise in diesen Branchen vorerst 
noch nicht die Rede sein konnen.

J l  5,60— 0,20 
» 4.20— 4,50

7,60-
8,50-

10,50-
12,50

■ 8,40 
-10,00

-11,00

J t

52.00-53,00
49.00-51,00
46.00-48,00
41.00-44,00
37.00-38,00

Die Preise stellten sich wie folgt:
Kohlen und Koks:

F lam m ko h len .......................
Kokskohlen, gewaschen . . .

» feingesiebte . .
Goke fur Hochofenwerke . .

» » Bessemerbetrieb . .
Erze:

Rohspath................................
GerOsteter Spatheisenstein .
Somorrostrof. o. b. Flotterdam . 
SiegenerBrauneisenstein, phos-

p h o ra rm .......................
Nassauischer Rothsisenstein 

mit ca. 50 %  Eisen . , .
Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . .
» » II. . . .

» III. . . .
Qualit:its-Puddeleisen . . .
Ordinares » . . . .
Bessemereisen, deutsch. Sieger-

larider, g raues..................
Westfal. Bessemereisen . . .
Stahleisen, weifses,unter0,l %

Phosphor ab Siegen . . .
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k u s te ................................
Thomaseisen, deutsches . .
Spiegeleisen, 10—12% Mangan, 

je nach Lage der Werke .
Engl. Giefsereiroheisen Nr. I I I  

franco Ruhrort . . . .
Luxemburger, ab Luxemburg .

Gewalztes Eisen:
Stabeisen, westfalisches . JC  95,00—100,00 
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schlagen nach der Scala.

Bleche, Kessel- J l  —
» secunda » —
» dunne . » —

Draht, Bessemer-
5,3 mm . » —

» aus Schweifs- 
eisen, ge- 
wShnlicher » —

besondere Qualitiiten — —
Auf dem e n g l i s c h e n  Eisenmarkt ist es sehr 

ruhig. Im Norden von Eng land und Gleveland 
ist im Roheisengeschaft beinahe ein vollstandiger 
Stillstand eingetreten. Die iiborseeischenYerschiffungen, 
welche sclion im vorigen Jahre sich ungunstig ge- 
stalteten, sind noch geringer geworden. — Interessant 
ist eine auf den Export bezugliche Stelle eines Berichts 
der »Iron and Coal Tradcs Review« : , W ir konnen 
nicht erwarten, dafs Deutschland, unser bester Ab- 
nehmer im Ausland, wieder so grofse Quantitaten von . 
uns beziehen wird, wie vor 3 bis 4 Jahren, weil die 
deutschen Consumenten vorziehen, deutsches Roheisen 
zu kaufen, und bęstrebt sind. sich auf ihre eigenen 
Hdlfsąuellen zu verlassen.“  In S ch o t t la n d  haben 
die Yerschiffungen in diesem Jahr bis jetzt nicht 
einmal 110000 t erreicht, was fur den gleichen Zeil-

sh. 42,00-43,00 
M  —  —

49,00-49.50
30,00

Grund
preis, 

Aufschlage 
nach der 

Scala.
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raum 42000 t weniger ais 1885 ergiebt, und nur die 
Halfte des 1882 exportirten Quantums. In den Yer- 
e in ig ten  S t a a t e n  bleibt die Lage der Eisenindustrie 
binter den Erwartungen zuruck, denn das Gescbiift ist 
nicht so lebhaft, wie vor einigen Monaten. Der 
unbefriedigende Zustand ist wesentlich durch die 
Slrikes veranlafst worden. Die Roheisenproducenten 
haben genugend Auftriige, aueli sind die Yorriithe

gering; aber die Aussichten sind nicht erfreulich. 
In gunstiger Lage befinden sieli die Stahlschienen- 
fabricanten, welche, wie man behauptet, Auftriige fiir 
900000 t in lliinden haben, so dafs sie nur noch 
200 000 t brauehen, damit das Quantum erreicht wird, 
welches von der Yereinigung ais Jahresproduction 
festgesetzt worden ist,

II. A. Bueck.

V ereins-NacliricŁten.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 
Eisen- und Stahl-Industrieller.

B ericlit iiber die V orstandssitzuńg roni 
29. April 1886.

Am 29. April fand in Dusseldorf eine Sitzung 
des Yorstands der Nordwestliehen Gruppe des Ycr- 
eins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller statt.

Zunachst theilte der Vorsitzendc, H err D irector 
Seiwaes, mit, dafs die Frage der E r h e b u n g  des 
p r e u f s i s c h e n  L a n d e s s t e m p e l s  von */s %  fiir 
Lieferungsvcrtrage im kaufmannischen Yerkelir in der 
jiingst stattgehabten Ausseliufssitzung desYereins zur 
Wahning der geiheinsamen wirthschaftlichen Inter
essen in JRlieinland und Westfalen zur Spraclie ge- 
koimnen sei. Bekanntlich ist dieser Stempel, welcher 
durch das Gesetz von 1822 cingefiihrt wurde, dureh 
die Cahinetsordre von 1847 in einen Stempel von 
damals 15 Silbergroselien umgewandelt worden, da die 
Staats-Regicrung zu der Ueberzeugung gekommen 
war, dafs bei der zunehmenden Grofse und Yiel- 
faltigkeit der kaufmannischen Umsatze die Erbehung 
eines Stempels von */3 %  den Yerkelir in unertriig- 
lieher Weise belaste. Durch das Rcichsstempclgcsetz 
von 1881 wurden dic meisten Vertr;ige dem Reichs- 
stempel unterstellt und dadurcli dem Landesstempel 
entzogen. Um dic entstandenen Unklarheiten zu 
beseitigen, wurde darauf im Jah re 1884 die nunmehr 
ais tiberfliissig eraehtete Cahinetsordre yon 1847 
durch Gesetz aufgehoben. Durch eigenthiimliche 
Yorgiinge bei der Gestaltung des Rcichsstcinpcl- 
gesetzes von 1885, dereń specielle Darlegung hier 
zu weit fuli ren w iirde, sind, gegen die bestimmt 
ausgesproehene Absiclit der Regierung und der Ma- 
joritat des lleiclistags, die kaufmannischen Lieferungs- 
vertrage wieder in vollem Umfang der Stempel- 
gesetzgebung von 1822 unterstellt, und es w ird dem- 
gemafs jetzt von dem in gewaltigen Dimensionen 
gesteigerten Verkehr der Stempel von '/s %  erhoben, 
welchcr bereits im Jah r 1847 von der Regierung 
selbst fiir unertriiglich erachtet worden is t Die 
Steuerbehorden gehen sogar noch weiter, indem sie, 
im Widerspruch gegen die biindigsten Erkliirungen 
des Vertreters der Regierung und selbst des Herrn 
Finanzministers von Scholz, den Yertragsstempel 
yon 'In %  auch von der Correspondenz, welche 
iiber das abzuschliefsende Geschiift gefiibrt wird, 
erheben. In  der Commission, welche mit der Yor- 
beratliung des Gesetzes von 1884 beauftragt war, 
hatte namlich der Commissar der Regierung aus- 
driicklich erk lart, dafs nur ein w irklicher Yertrag, 
(carta sigillata, dieser Ausdruek ist siclierlich nicht 
ohne Absiclit in dem Commissionsbericlit gebraucht) 
stempelpfiichtig und demgcmafs die Correspondenz frei 
sein soli. In  der darauf folgenden zweiten Berathung

des Gesetzentwurfs spraeh der Abgeordnete Lohren 
dem Herrn Finanzminister fiir jene unzweideutige Er- 
klarung des Commissars in der Commission beson
deren Dank aus, der von dem Herrn Minister mit einer 
Wiederholung jener Yersicherung acceptirt wurde, 
und dennoch werden jet.zt die in Rede stehenden Corre- 
spondenzen von dem unerschwinglich liohen Landes- 
stempel getroften. Der rorerwahnte YSrein hat eine 
Commission zur Rerathung der Angelegenheit und 
der eventuell zu ergreifenden Schritte niedergesetzt, 
in welcher von Mitgliedern desycrstahdes der Gruppe 
der Herr Vorsitzende und H err Justizrath Dr. Goose 
fungiren. Diese Commission hat beschlossen, zu- 
naclist den Interessenten die Bcsehreitung des Rechts- 
weges zu empfehlen, dann aber moglichst schleunig 
eine Eingabe an den Fursten Bism arck in seiner 
Eigenschaft ais preufsischenHandelsminister zu richten. 
Von diesem Seliritt w ird um so mehr Erfolg zu cr- 
lioffen sein, ais gerade der Reioliskanzler bei Be
rathung des Rcichsstcmpelgesetzes von 1885 aiifs 
entschiedenste fiir die Befreiung des Waarenver- 
kehrs selbst von dcm viel geringeren Reichsstempel 
eingetreten war.

Auf den Antrag des Herrn Vorsitzcnden eraehtete 
der Vorstand seine Interessen durch die Yorerwahnten 
Mitglieder ais geniigend in der Commission vertretcn 
und beselilofs, sich an den in Aussicht genonimencn 
Mafsnalunen zu betheiligen.

Es folgte dann die Berathung der Tagesordnung 
fiir die am 8. Mai stattfindcnde Sitzung des Ilaupt- 
yorstandes in Berlin. Aus derselben ist hervorzu- 
heben, dafs beziiglich der geschaftlichen Beliandlung 
des Fragebogens des Centralyerbańds deutscher In- 
dustrieller iiber die W a l i r u n g s f r a g e  die Mit
glieder des Gruppenvorstands im IIauptvorstaiid be
auftragt wurden, dahin zu wirken, dafs der Frage- 
bogen nur vom Standpunkt der Interessen der Eisen- 
industric zu beantworten sei, dafs dcmgeiniifs der 
Vorstand auf theoretische Erorterungen nicht wrciter 
einzugehen habe. Dic Yersendung des Fragebogens 
an die einzelnen Mitglieder desYereins wurde nicht 
ais opportun betraehtet.

Der Ile rr  Yorsitzende machtc ferner Mittheilung 
iiber die F e s t y l j r s a m m i u n g  des D e u t s c h e n  
H a n d e l s t a g s ,  welche am 13. Mai zur Erlnneruiig 
an die vor 25 Jahren an diesem Tag erfolgte Grun- 
dnng des Handelstags in Heidelberg abgehalten 
werden w ird, und forderte dic M itglieder auf, sieli 
moglichst zahlreich an dieser Versammlung zu be
theiligen. *

Zum Schlufs beschaftigte sich der Yorstand noch 
mit der fur das Jah r 1888 geplanten n a t i o n a l e n  
G e  w e r b e a us s t e 11 u n g in B e r l i n .  Yon allen

* Die betreffende Mittheilung ist durch Rund- 
schreiben allen Mitgliedern des Yorstandes zuge- 
gangen.
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Anwcsendcn, zu denen die Vertreter der allcrbcdeu- 
tendsten Eisenwerke in Rheinland und Westfalen 
geliort.cn, wurde ausnahmslos der friihero ablchnende 
Standpunkt unabgeschwacht aufreclit orhalton. Man 
bedauerte es lebhaft, dafs es wenigen Mannern, die 
sclbstverstandlich aus selir nalic liegenden Griinden 
sich sofort auf das zustiimnende Yotum der sammt- 
liclien mafsgebenden stiidtisehen Kcirperschaften Bcr- 
liris zu stiitzen rermochtcn, gelingen wird, eine Aus- 
stellhng zustande zu bringen, welche, mit wenigen 
Ausnahmen, von der ganzen deutschen Grofsindustrio 
mit Entschiedenheit zuriickgewiosen wird. Dic An- 
wesenden betrachteten nach wie vor die Zeit eines 
so verh;ingnifsvollen wirthschaftlichen Riickgangs, 
in welclier die Industrie zum Theil nur mit grofsen 
Opfern ihre Stcllung zu behaupten vermag, na- 
mentlich da eine Besserung der Yerhaltnisse nicht 
abzuśehen ist, nicht fiir geeignet, um die bedeu- 
tenden Kosten zu tragen, welche die wiirdige Be- 
theiligung bei einer deutschen nationalen Ausstcllung 
auferlegt; sie gaben daher ihren festen Eutsclilufs 
zu erkennen, sich bei der Ausstcllung nicht zu be- 
thciligen, wobei cs lebhaft bedauert wurde, dafs 
das starre Festhalten der Bcrliner Kreise an dem 
einmal gcfafsten Project eine Ausstcllung ins Leben 
treten lassen werde, welchc nur ein hoehst.unroll- 
komnienes Bild von der Leistungsfahigkcit der 
deutschen Industrie geben wird.

II. A. Bueck.

Verein deutscher Eisenhlitten leute.

Aenderungen im IYIitglieder-Verzeichnifs.
Brenime, F r. O., Huttendirector, Julienhutte, Bobrek 

bei Beuthen, O.-S.
Felilańd, II., Civil-Ingenieur, Warstein in Westfalen.
Fromm, E ., Commerzienrath, Etterzhausen b. Regens

burg.
Fromm, E., jun., Director der Maxhutte, Bayern.
Ilassełhorst, W illi, Frankfurt am M., Taubenbrunnen- 

weg 8.
Hei/ilt, Ci, Berg- und Hiitten-Yerwalter, Achthal bei 

Teisendorf in Bayern.
LShrer, Herm., Betriebs-Ingenicur des Blechwalzwerks 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch, Dortmund.
Seebold, Regierungsrath a. D ., Berlin W ., von der 

Heydtstrafse 2.
.Sudhaus, W., Ingenieur, Witten, Wideystrafse 17.

Neue M i t g l i e d e r :
Biischc, Carl, Ingenieur des Hórder Yereins, HOide.
Ilallbauer, Director des Eisenwerks Lauchhammer, 

Laucbbammer.
Siiltemeyer, Fritz , Ingenieur- des Herder Yereins, 

HOrde.
Y e r s t o r b e n :

Trapp, Conrad, Bergwerks-Director der Georgsmarien- 
hutte, Georgsmarienhutte.

Nornialbcdingnngen fiir dic Liofcrung yon Eisen- 
constructionen fiir Briicken und Ilochbau.
Dic mehrfacli an dieser Stelle bereits erwabnten 

.Normalbedingungen fiir die Lieferung von Eisen- 
eonslruetionen sind nunmehr vom Verbande deutscher 
Architektcn- und Ingenieur -Vereine herausgegeben 
worden.

Zu ihrer Entstehuugsgescbiclite bemerken wir 
kurz, dafs der erste Entwurf von dem sachsiscben 
Ingenieur- und Arcbitekten-Verein auf Grundlage der 
Berichte von 12 Einzelvereinen und des von 46 Yer- 
waltungeh eingegangenen Materials im September 
1883 aufgestellt wurde. Nachdem derselbe von den 
Einzelvereinen, dem Vereine deutscher Ingenieure 
und dem Yereine deutscher Eisenhuttenleute begut- 
achtet, zweirnal umgearbeitet und wiederum begut- 
achtet worden war, ubernahm eine von dem Yer- 
bandstag in Breslau im August v. J. beauftragte 
Commission die endgultige Redaction der Normalbe
dingungen. Die Commission trat in folgender Zu
sammensetzung am 4. Januar 1886 in Dresden zu- 
sammeu:
1. Bezirks-Ingenieur Dr. Fritzsche, Dresden,
2. Baurath Professor Dr. Friinkel, Dresden,
3. General-Director Ehrhardt, Cainsdorf,

ais Yertreter des Sacbsischen Ingenieur- und
Architekten-Yereins,

4. Eisenbabn-Bauinspector Ilousselle, Berlin,
ais Vertreter des Arcliiteklen-Vereins zu Berlin,

5. Ingenieur Gleim, Hamburg,
ais Verlreter des Architekten- und Ingenieur-

Vereins zu Hamburg,
6. Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Inspector Schwering, 

Hannover,
ais Vertreter des Architekten- und Ingenieur-

Vereins zu Hannover,
7. Professor Dr. Weyrauch, Stuttgart,

ais Yertreter des Wurttembergischen Yereins fur 
Baukunde,

8. Director Weidtman, Dortmund,
ais Vertreter des Vereins deutscher Ingenieure,

9. General-Director OfTergeld, Duisburg,
ais Vertreter des Yereins deutsclier Eisenhutten

leute.
Im vorderen Theile des Blattes drucken wir den 

Wortlaut der auf dcm angedeuteten Wege zustande 
gekommenen N o r m a l b e d i n g u n g e n  ab, indem wir 
dazu bemerken, dafs der mehrfach geńannte Yerbarul 
uns 200 Exemplare derselben in Octavformat uber- 
geben hat, welche w ir unseren Mitgliedern hiennit zur 
Verfugung stellen. W ir bemerken ferner noch, dafs 
gleichzeitig ein zum Anheften an Lieferungs-Vertrage 
geeigneter Abdruck in Actenformat her^eslellt wird, 
dessen Verkauf zum Preise von 10 Pf. fur ein Exem- 
plar und M  3,50 fiir 100 Exemplare bei freier Zu- 
sendutig die Expedilion der »Deutschen Bauzeitung* 
ubernommen hat.

— ---


